
A.





CENTRAL CIRCULATION BOOKSTACKS
The person charging this material is re-

sponsible for its return to the library from
which it was borrowed on or before the
Latest Date stamped below.

Theft, mutilation, and underllnlng of boolc* aro roasoni

for dlsclpllnory action and moy rosult In dUmlssol from
the Univortity.

TO RENEW CALI TEUPHONE CENTER, 333-8400

UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY AT URBANA-CHAMPAIGN

When renewing by phone, write new due date below

previous due date. L162





(1010-^.'01(1011.
rrCDlsÆlb.
MEMOIRES

DE

L’ACADÉMIE IMPÉRIALE DES SCIENCES

DE

ST.-PÉTERSBOUKG.

DES SeiEXCES IIISTORICO-FIIILOLOGIOEES.

TOISÆE
VHP SÉRIE.

C.-. 191 1 . ST. - PÉTERSBOURG.



5û

Sfr, 8'

V. g'

II .
1‘Jll . , ..

.
(. OcTj)., 9 ., » 12).



VIII.— TABLE DES MATIÈRES DU TOME VIII.

1. O>. 1906. 11-4-64.
2. . 1906.11-4-38.
3. . .. .. .

1906. III -4-81-4-1.
JVî 4. . .. -

----. 1907. I -4-

30.
J\î 5. *. .. -

1907. 1 -4- 131 .
* 6.

II. II.. 1907. 1-4- 54.
.\· 7. *. .. -. 1907.

I-4-86.
8. . 1908. 11-4-236.

. 9. . ... 1908. IX -1-58-4-1.
10. *.. . I.(,'- -,. 1908.

II-4-172.
11. . .. «»,. 1908.

1-4-9.
.12. *0.-. -

L1 — LV. 1908. 1-4-08.
13. . .. -.

1909. III -4- 40.
14. . .. -( XI ). 1909. 1-4-19.
15. ... (1029

). 1911. 1-4-26.

1. *Compte-rendu du XLVI· concours pour

les prix comte Uvarov. 1906. 11-4-64

pages.

2. *Compte-rendu du XLVII® concours pour

les prix comte Uvarov. 1906. 11-4-38

pages.

3. *V. Lalysev. Vies des saints évêques du

Chersonèse. Etude et textes. 1900 III-4-

81 -4-1 pages.

4. *C. de Waeber. Index de la section géogra-

phique de la grande encyclopédie chinoise

T’ou-chou-tsi-tch’eng. 1907. 1-4-30 pages.

5. Franz Nikolaus Finck. Die Sprache der arme-

nischen Zigeuner. 1907. I -4- 131 Seiten.

6. * Compte-rendu du III® concours pour les

prix Batïuskov. 1907. 1-4-54 pages.

j\i 7. W. Radloff. Die jakutische Sprache in ihrem

Verhältnisse zu den Turksprachen. 1907.

I 80 Seiten.

8. *Comptc-rendu du concours pour

les prix comte Uvarov. 1908. 11-4-236

pages.

9. * I. Kulakovskij. Stratégie de l’empereur Ni-

céphore. 1908. IX -4- 58 -4-1 pages.

10. Cari Salemann. Manichaeische Studien. I.

Die mittelpersischen texte in revidierter

transcription, mit glossar und grammati-

schen bemerkungen. 1908. II -4- 172 Seiten.

. *. N. Benesevic. La vision de Diadochus,

évêque de Photice, Épire. 1908. 1 -4-9

pages.

. 12. Oscar von Lemm. Kleine Koptische Studien.

LI — LV. 1908. 1-4-68 Seiten.

13. *K. A. Inostrancev. La tradition persaue

littéraire durant les premiers siècles de

l’Islam. 1909. 111-4-40 pages.

14. *V. N. Benesevic. Les réponses de Pierre,

chartophylax de la Grande Eglise. 1909.

1-4-19 ])ages.

15. *P. Zukovic. Matériaux jiour l’histoire des

Conciles de Kiev et de Lïvov (de l’an 1629).

1911. 1-4-20 liages.



Digitized by the Internet Archive

in 2016

https://archive.org/details/zapiskiimperator08innpe_0



31 1 .
nSÆÉnSÆOIblES

DE

L’ACADÉMIE IMPÉRIALE DES SCIENCES DE ST.-PÉTERSBOURG

V1I1° SÉRIE.

no-.
I

CLASSE HISTOEICO-PHILOLOGIQÜE.. 1. VIII. I.

.
( 25 1904 .).

.-]. 1906. ST.-PÉÏERSBOURG..:
II. II. . . .--

|),
II. . .-, -, ,
. . .- ,
. . ,
. II. ,
II... ,

(. ..) ,. , .

Commissionnaires l’Acac’émie Imperia le
des Sciences:

J. Glasounof et C. Ricker à St. Péters-
bourg,

\. Karbasnikof à St. - Pétersbourg, Moscou,
Varsovie et Vilna,

i\. Ogioblinc à St.-Pétersbourg et Kief,

M. klukinc à Moscou,
E. Raspopof à Odessa,

i\. Kymmel à Riga,
Voss’ Sortiment (G. \V. Sorgenfrey) à Leipzic,

Liizac Cie, à Londres.: 40 . — Prix: SO Pf.



.
190G . , ..

.. ., 9 ., ·· 12.



OriABJIEHIE.

.,
25

1904 . .-
1— 11

I. . . :«
XVIII. I. . .» 13—16

II. .:« -. 1719—27 .» (. 1902 .),, -, . .,-. 17—41

. :« », . ..
. . 43— 64



HR»

il·-. JJIII

,.r| , r(, . ''
' ^.;

^i·-·

1,·" .. il .

··- ·; >«, :

' ’

, ,_·-'-..
-

;.,''-- W
•«. ,.;.··

I

----.
! !< .1 ,

I
.

'
* '" I 1 ' .

, '.:)!!!. *'-'^
Vil ^" je*

'
,

·1.. ·.((» .
I i.ii "· <1 *un'i iU’îlf^'-, ,

• ·
. 1 »n; .'*

>

-M *



,
25 1904

. .,
rpaifia. -, -, . ., -

. ., . ., . .,
. . . .-..,, -. -, -

1500 . . . -:„ , I. . . -“ , 500 ., — . .
3». .-. . 1



2:„ . -
1719 1<27 .“.. 1902, . .:„ “. .-. 1903.

I. . ..„ XVIII, I.

. .“.
. .-.

.. 64-, 38( ),
( 72-), . . „“ , ( 30-) .
. .-, ,, , -, ,, , -, , ,
XIX,, ,,„ -, ,,

XIX “.„ “, :„,
XYIII,

, , -,,, “.,„ “, „



. 3

-, , ,“, . ., ,,, -,,„,,,“.
. . , -

„“
XVIII, „ -“., ,„ “, -

XVIII,, ,, -
,

-, ,„ -“. , „ -
-“, . . --. -, , 57 ,

35, -, . ,
-

1
*



4, , ,„,“, : „ -
,,“.

—
. . — ,„ “, -: „ -,, ,“.

„“, . .: „, ,, ,, -; , -, .,-,; -, , ,-
XVIII, ,. , ,, “., ,, , -

, -- ,-
. . . .-.
. . ..„ .-. 1719—1727 .“.. 1902.



. 5

, ,-
. ..

. -, , -, ,,. ,
(1708 .), ,

1719 ., 1727 .,. .. ,
1719 .,

. . : „-
XVIII“. „-,

, 1719 .,, -
, , -,. “. ,

. ,:, ,
1719 . -,. -, ,, ,.

. . ,, ,-



G

.:,, -;,
(.,„ ,

“, XI „“).
-, , -, -, -: . ,, -, , -, ,
„-“, . -, -, ,, -., -

(I. 1719 .; II.-; III. -; IV. 1719 .; V. ,
VI. ),

. -,,, ,, -, . ,



. 7

.: 1-, -, -
,, 2-, ^
, 3-, -,,, .

., ,.
III. . ..„ “. .--. 1903.

, ,
. ..„ “, . . -: „ -,- —,-

“. ,, -, ,. „, „Guide pratique des consulats“- - „Handbuch des deutschen Konsular-

wesens“ “, . .:„ -, , -
, , -,



8

“., -, , -, -
. . . . „-“.„ “: „ —
— -, .,, -,, -,-

,, -, , “.
. ,-, -, , -, ,,-, . ., „,“,,, -,

. ., —, , -, ,„“
,



. 9„,
-“.,( 900, )-, , . „ -“, . .:

„
. ,, ,, -, . „“ -. ,,, ,
. „“ --, -; -

, ,
, ,, -„“ . -

„Handbucir-., -,,, ,
— :, -, . , ,„“ .“.;, ,„ -“, „-



10“ , -
— —,; , -„“ -

, „“, .-, .
— . . —, .

— :„“, :„, -, “.„ ,,„“ .“, -
. .:„,, , -, ,,,-, —

— -,,., -, .,, „““,, .



.,
.-, -:-

. . -

. ..





I.

. . ;„
XÎIII. I. , ,",,« . .», : «-

XVIII. I. . .»,
64- ,

38 ( ),
( 72-), . . « », ( 30)., ,,,, , ,, ,

XIX. , ,
XVIII ,,, .

XVIII XIX-, -,« ,, ,
XIX ». , ,«, ^
XVIII, .



14

, ,,, , «-». , -, «,
XVIII —,,,,,,,, ,-, .»..,,-, ., -, , -, ., -, -, -,,, ,-.-. ,-, -., ,.,, -, --,,, -, .,,,., -

. - -, , ,, ,, ,— -, ., , -



. 15. , -( -) -, ,, .,, ,,
15-., -

. -, -, , , -, ,
,,. , ,

57 , , 35, «,, » ,-,,, , -( 14, 17). -, , ,, ,,,,, -,, . -
. . . .-, ,, . -, ,, , -.,,

(. 10, 11)

(. 11— 13)., , -, , -. -



16 ., , ,., --, , -, , -, ,, ,., - -, ,,-
XVIII, , -. , ,, ., , -,- --, -.



II.

.„ . 1719-27 .‘' (I., 1902 .),, ,
Ä. ., .

.. «. 1719— 27 .», -. ,
., -, , , ,-, ,-, ,. . .-,, , -,, -., , ,, ..

I.

., 6 -,
. .-.. 2



18, ,,
1724 . ,-, , -, . ,, — , ,

1708 ., — 1719 . — ,, , -, , . -,, , 1719 .,

1 727 ., « », —, — ,,, --» (. )., ,, ,«».,,, «». ,«
1719 .» . . («-

»), «, ,
1719 ., ,

, ,,
(. IV). ,

— , «-
1719 .» — , (-, »), «-» , -, ., . ,, ,



. 19.
1867 . . ., —

. . («, »),
^), — ,«» . . «,, -, , -; -, ,, ». . .-, . ., ,« , , -,», , -,— —

(. 9, 15, 29 .), ,,. , -, 1708 ., 1719 ., -,
1719—1727 ., « -», -, -., -, ,,., -, «»., -, , ,-,

—., ,.,, -
1)« . «, -

»,, , -
(., 1867 .).

9*



20 ,, , , -,, -, -. , ,,, , -,
^); ,., -, ,,« »(

XI), , — — -, — ,,
, -

«» ., . ,,-, ,. ,,, ,,-, ,,-«», -. -, , , -, -, . -, -, «,-». , ,
. ., ,

. ., -
1711 1716 .

1)« . . I. -
1704—1725 . .

(., 1872 .).



. 21,, ,
..,

1719 ., . . ,. , .-,— ,,— -
1708 . 1719 ., ,,« , -». , -, ,-- « -., ,, -, ,, , ,, ,, -; —.«», . -, -

(V—VIII .). ,, .,-, « »,« , ,, -,, ,,( ). , -».,, , ,, ;.,,, ?.,, ,
« » «



22

», ,, «» , , «-, -
», « »

. . ,,, —« », -,
. . ,, . -, -,. ,« », ,« , ,;», ,«» (VIII .). ,,

— , , —, -, «-» ; «-», , -, ,, ,.
II.

. , , 6,-
^). , «-

1) . , : I) «-
1719 .», II)« »,

III)« », IV)« 1719 .-», V)« » . VI)«».



. 23

1719 .»,, ,,-
1719 .,,,« XVII

—

XVIII»,
, , —, ;

1719 . (. 51 .), , ,, —«
1719— 27 ,,—, , .,
1719 . -
5-. , -,, ,, . ,,

—

. . -, « 1719 . -», — «» ,, —« -.,: ,
(2

3 ), — (4 5),,., -. , -, ,, », , ,,,. ., -.. , -, .



2i « ».- ., , ,,, , — -, —. . ,, . I, 1719 .,,, 2-,
1719 .,,,

, , -. , ,, -., -
1722 . . -, «. 1719 .»,, -, -

« »,
, ( )., ., ,«

», , «»: -, -
;«», ,«,,, ,»,. , -, « »



. 25. , ,« » «»,--
, -

XVIII,« » ,. (6) « -», -., «»
(. 492 .);, ,«», ,, ,« ». ( 1725—27 .),«». -

« 1719 .»,, «-
.» , ,

-, , ., -, -. -
. -. -, , -, .

—, ,,, , ,

—

,. ,
de facto, -, -, ,,-, ,,, ., -. ,. ,,, ,

.



20 -, ,,-.,, - -, -
.,; ,, ,, , -, ,. , .,

-( -, - ,-),- (, .,) ^, -, (, ., -
,, -). -,,,,.

III., ., ,--. ,

—

«» ,— -
. ,,« . -

—. — -, , . -, ,. ,,



. 27,, » (. 1). ,, -,- . ,, -: XVI—XVII — ,
XIV XV, «, -»,, ,; ,,

XIV XV,.- ,
( ) «»;,, ,,

.,-, ,,
. » (), . ,-,. ,, .«

.», — —-. ., ,, -» (. 3). «» ,,-
., ,«» «», -. -, -

., — , -, — , -, ,.
, .«-

», , «».«, --, hîhbhh» (. 3)., --. -



28 , , «.: » (. 38)., ,, «-», . -,-,:« -,-, --» (. 37); «»«. ,, -; , »
(. III)., , -, :, , ,, -. , , -. -,-. , -. . 52 ,:« -,

XVII., ,- ,-,, , --
». , ,«» ,«-, - (-)-» (. 37),,-



. 29- -, ,, XVII., XVII;,- , —-, , « -( ,. 53) (. 55).,,, XVII« », -, «» « »,
XVII .(,— ,— « -», -) ^).:«», « -)0),, , ., , -( ,), ,«

—, ;-. -, »
(. 21 .).,,, , — -,

1),, ,, -, , ,, », , -. -, , , ,» (. 37), . .,, .



30

— ,, , -, — , -- ,—«» -
( «» ),, ,.,,,,,, ,,., ,, ,

^),« -» ,
(.)., :«,, ,, ,, , :». — ,, .̂
), , ,-, , — ,«( ).

IV., , -, ., , -
1) . « -, » (. 1891 .),. 131 .,. 403 .
2) . . . .-« »(. 1900 .),. 361.



. 31, -. , ,—, , —, , -. (, ), -., ^,, « ,--»
(. 39). «» -« »,, « ,,, -. -» (. 40). -, ,, ^'• (. 186;. 203 .) ’,

. ,«»., de facto,,. -,,
,. ,, ,

de jure -. , ,«,, -» (. 59). , ,-



32 ,,
(. 29 .) . ,? -, («... »),,, :«» (. . 1719 .), -, -, «». : --

1719 .; , ,,, 1723 . -.,, -, » . . (59 .).,«»,«»-«», «» («», «»
), -, . ., , -, «», ,-,. ,— de jure

( -) — , -, , ,«
1811 ., , ., -, , ,, .



. 33.,, -.,: , —-,— -, -, .. ,,,,. -,, ,,,, -
')., . -, . .
. , .,,

(VI), , «
1719 .». , -, (. XVI

«»),, « -
1719 .», , « -»». -,, -

1719 .»? -
2

« », . .,, ,, ,,, —, — -, , -, ,? ,,,
1) .,

., », -«», «-» ., -:« -. » . .
(. 60 .).

. .-. . 3



34 , ,, « ,»«», , «,
1719 .» (. 519 .); ,

, II, « -» , .-
1719 .,, ,, .«», «»., «», ,. , ,; ,«.

1719 .», , -
, « -, »,,,, ,, , ,

I. , -, -,,,,
II,^).

V.

.,,, -
1) ., ., « -», I(),. 141 .



. 35. ,, — -, ,—,. -, .. -, -, -. , , -., (),. -, ,, , ,. -( ) -
..,, ,,,, -' I () , -, , -, ,, , , -, .,(,, ). , -( -) -, .,,/ . .-,, , , (-
, , .), -.,, -, , ., -

3*



36 ( — ), ,, , ,
,,, ,-(*. , , -,,, -., ,,

., ., 67— 69 ---,, ,
'] 3,

. . ^). 14 ,,-, . 111 811«
. », ,,. , ^,, , , , —

(67— 69), —,, ,( ). ,,, ,
^). ,

1) , 69, , -: «. . 3., .3128, 3129, 3133. , . 650, . 109; . 42, . 424; . 605,

. 106; . 42, . 259. . . 3., 3244, 3255, 3468. , . 78, . 1078; . 68,

. 115. II. . 3., 3495. , . 811, . 111:«. ... ,»., «. ., 590—91, 599—600».

2), ., 68,, ( -), 6 ,(),, ,, «». ,
6 . 69, 260 42 «.» .



. 37, , -
( ) ,,,.:,,, ,, , -. ,,. ,,,., — , —

., -, ( ). , ,, ,, ,, ,. ,.. . 178,.,,
12, -. , «,-» (1719 .). ,

42, -; ,«»,, .
40, , .

654 119 ,, , « »,, « ». ,
«», 119 654,.- 40., «, »,
259—260 ;, «»-

1722 .
II. . « », . 600;-, -, . . .,,, ,

V, » 3468, . ., . .



38 , . 178,,, , -, , -, ., ,-, ^).-, -, , -. . 128 , .,, -
—

—«;-, -, ,,. -, -» . ,, .« » -
-;« »,, -, ^). , -, 3 ;, « »«», —

. , , :
«. . 3., ' 3640. ., . 814, . 173». .-, , ,. .,, ,. - 5-

1720 ., , ,«
1), ., ( 16G), , --,«.»; , ,, 7, ,., , ,
—; , ,.

2) .
« »,. 146 .



. 39

( ) , --, -, -» (..., ., ?. 3640).-«
»? !,
, -., 2 -, «, -».,, ,« » ,-, « »^), ,, -, , -, « . »,., ,, ,, , ,-, , , ,, ,,. .

185, , « 1720»; ,,
10 ;

10 9 .
1) « , ,, ,, — > -, »(., . 814, . 173 .).

2) ., 19 1719 ., — , «,,», — .;« , ,, , ,,-, » (. . ., V, 3333)., . , — ,., «» «», —
^ ,« » (ibid., 3294,

46).



40, ,, 1721 .
^)., ,

9 , -... ,, ., -, , ,-. -., , -. -, . ,
-. ,, ., -

.:
1) -. 1719 . ,, ,, -.
2) , ,.
3) ,, ,.:
1), 24 1721 .- . -, ;« ,, ,, ,»(., ., G49, 660).,,

1721 . .



. 41

1) , -, -.
2) -, ,, ,, -.
3) , ,,, ,, , ., . . -

, , -.
. . -.



·;·' . tilH i4 'vi· -^·

.' ' I .-'^^ '

.

. .»*·^> ·'? '· _ -s-Ui *
. ,1^

’ -,'
.

'

:,^; ;.u

,,
,

.
) ^'^

i_. .,t'

if -

- to'éôiï'^ÿu

/ 1

, ·- vr..;.ftl=^·
'

':

^ „ijn -i. ü^m:

,

VHMOîîfâo^*

> : ^*(^7
.7 ^»<^/
.^^-

(

V .· *

. Iffl

i



ZII-

:„ “, . ..
. Ä.^. -,,, —,.,, ,,, ,. , Guide pratique des consulats-- Handbuch des deutschen Konsularwesens-, ,

, , ,. ,, -, , ,-« »., , :
« ,— ,— -,.(,— ) ,



44 , -,, -,, , -».
. ,, ,, ,,, ,

. .
—« ,»,, .,-,

. .,
— ,, -
, -. , -, --. , , -, — ( 900,) — .-

. -
, , ,, -.-,,,, . --,; --, ,,,, . -, Hand-



. 45’. -, ,-, ,
— , , -. , ,

.., .-,,, , -, ., , -,, «», .-, . ,--
( 332,

§ 2); , ., «» .,. - , -,. (jY?. 338, § 1)., , , .-
— --, , , . Lehr, Manuel

des agents diplomatiques et consulaires. , ,, ,.,. . -. , ,-,, , -,, -, — — -



46

, -,-., -, ,-., . ,, ,.
« ,, »,,.,, «». . -

1-, 2- 47-, , ,, (. IV) «,, -»., . 47 . . ('*?. 2)«,, ,».,«» , -, ? ., ?
König’a ; .-. , ,. -, - -, .

—«» (. . 1-)..
;

..
. ( 1,

§ 1), -



. 47. -;, , -, -.,« », ,, ,.,
(. I) -

(.-,).,, -«». .?
(Schutzbefohlene)

(Reichsangehörige), ,
(Schutzgenossen).? , —,, ., -

, , ;,
Schutzgenossen de facto Unterthanen (. König, 15— 19).? ,, «'» ., ,. , -. 2 § 6,

142. ., «-» -, ,.. ?



48

2- I «,-
». ,

' 3

1

§ 2, ,
., ( '?. 32, § 4), . -, -«» -. . -,-^ ;} ,

(.
J\^ 32, § 5).

. . .,... .,, .-, , (). , -, —,. , -. ,,;, -.-, . --
, ' -, — — ,



. 49. ,, ,,, -. -,. ,; -., .,
(., 1858—59 .) -,,, , -, -,. .,,

-, ,.,, , , --, ., -(), ,
. , .,— ,-, -,, -,.. , -, , -, ,
. .-.. 4



,. :
. ( 32, § 3 '?. 894, § 1)., -

( 21— 30), ; -,. -
. 34, § 4 5 -( -

), -., ( ' 34, § 5), -; -, ,
. (JV» 34, § 3). ,

34, § 4 , ---- 1860 . -. , 887 900, § 2, -. , 34, § 4, ^)., 34, . II, . 2, « ,»( ),
« ».

. J\ä 32, § 6,,. ;, ., -
1) ,, .,,,,,, . .



. 51

. , ;-, ,. ,, ,?, .-
( : 32, § 8). ,, , -, , -. ,

.,, ,« ».,,, -, ,, -. ?
3-, -,, ., ,,, . ,., 42, -;

—. -, ,,. , ( 38—40)

\! 50—72,,, . -. , .,, (; 54), -
4 *



, ?
(' 52) ,, . . ?

(?. 72)

( 31 § 1)?

( 52) ( 58),, , -
. .? -,,,, . .-, -. ., ,, ,

( 58),

('! 38—40)

('» 50); , -, ,,.
1783 .

( 43) .': 35— ,,,«». ,.
4-. --,

. ., , , -(—
. .).

(; 84 67) , -.,
J\iî 87 1844 . . ., ,, -

1 1 .



. 53

I,, 111,, ,,«». , ,;?, -,—-.
( 1 16 1 17) ,, ,,. -, ()

3, 6. ,
(. —« -» ... 1902 ., J\“ 10, . 127), -, 1887 .,, , ,,. , ., .
(, )

(116, § 1) (. . 111 130 ), -. . --. — -., , (; 152),-. ; . 31 .,, «
». 1884 . -, -, ,. -?.- -. -



54 . ,, ^ ., «»( 55),«, -» ( 156), . .,. -,, —, .
' 215,

. 269..,, , ,
313, . 60 . ,; ., -.

. " 215 § 1 . . . ,
. . . , -,,. . ,, , ,-

, ., 313(
),: ( § 446),,-,,,,,-,, ,, .

' 215,,, ,,,,, .
( 278) ,, ,, >.. ,, 313 § 2.



. 55

3- ,. -, , 3-, -.
, -, ,, (), , . -, ,,., -

1 . 1891 .,, ,« ».
29 1901 , --. ,.,- -, -

, ,, .,( 381 § 2 . 200) .-: « , -, -,,, »,
. . . ., , -, ?? ^) -, ., -, (. .

1) \ -, -.



56

. 29 . 1901 .).,,
381 § 2, 4 6 -- -, ;

§ 6. ., .
*: 400 § 2 4 ().

';: 417. ,-, 1893 . « -
»,

1863. , -, -
1893 ., , ,.
; 1863 .,, (288-)

. 1 , ,, -. ,-,-
1893, -, --, .

1863 .: . .. . . . 26

1893 ., , , -, .. -? ; 417.;, -
— . .. . . .

3- 1893 ., — ,, , -, , .,, -



. 57, .
4-. -,. --. 2- -. , .

78- . . ,, ,- .- ., § 5— 9,-. . (. 112),,. . ,. -
. -,. , -, Settlemeuts, -., , ,. -, ., , -.,,( , ),. ( )? ,,, , .,.. -. 5. 1883 ., -., , « -».

.,, , .. 1888 .,-



58

713;, .-- ., 3- -:,,,-
. . -

-
-. '

' 525 — -., , 4- -, —, (, ). -,,. ,(),. (.,). ,, .,
'. . ., ( 537, § 2),, , -. ,,, . ,., § 2 ; 547 . }'

24. 1893 ., -
1893 1894. , 547, § 4 -

417. -
* 549— ,., -

(§ 2) ; 550. ,
. . . 1882 ., «, -



. 59», «-^». , . 1274— 1281...-,
. 1276

« ». , ...
1902 . , ,

. , .

. 550, ,., -, § 4 615, ]\ 551— 553. . ., -.
III -. - .-

2- -: ) .
) , . -,, -. 3- -}' -. -,

. § 2 ; 627, — .. , ;
-. -,

.; Hte, ., , -
, — -}' . , 86..( 629), ., ., -, « -



60

». ?, 630 (. 102 . .) -. ys 629, § 9, -,, -
—.

(; 632, § 1), , -, -. ?, -, -? -,, .? ,
(.)? -. (., ., 630, 631

§ 1 630 § 4), ,. , , -, .
3- -, .. , ., 99.. (' 633),«» — -, ,,. , -

, ,
(. . -, -), . -». »? -

—

« ( -, ?). , «
»,— ?,



. 61,? , ,, (§ 1) 11-

( 635) ,, -, ,
§

5— 7. ,,, 4-, -. ,-.
5- ,. 1- -' . -. ,:, ,, . .,' , -?, 2-. ,,«» (: 691), -? 674 675,

683, 709 710;, -,() -
(); ,

(. 675, § 2 . 3).. , () 1873 (. 686 § 2)., -',, , .
., ,

(’^ 713, 713 § 2, 722, 726) , -.,



62, ,., -. ,, ., , -.. 5 . 1883 . -, , ,
(.) --. 1883 ., .,,(), -. . -,, -( -

1883 .). ,, -, ., 5,
1899 . , ., 5-, ,.

— IV:.
1- -, -

(. 755 § 4, 756 § 1— 3), ,
(755 § 4) . .
(. . . 1902, 10) .

2-— -
— 1-

— . -
(760 § 1),

(4 ), . --. ,,



. 63

.-, . 1902 . 10, ,
115— 118 120— 123. .

5 116 ( 5- 10-

. 501)., . -,: . 501 (. 118), « »(),
. : «», «»(), . . : « -»; . 503, 15, «.»(, . 122), . :«» ,, 9 503:« »(,. 123),

. : « ». -, ,
. , ,, - —

. — ,. .( ., . 111 130) -
760 §5 116 § 1,. -, .,. , ,-, . . .,. -

-. -, . .
(877 § 1— 3).

. ( § 4),

1875 ., ., ... , ,
878 § 1, 878 § 1 879 § 3 4., -, .-



64 ., , (., ., 891 § 1). 815... ( 896) . -. ,,,, ,.. 1.
1891 ., 29 . 1901 . 25. 1902 ., -, -

. ., . 11. 1888 . JV« 984 -, 15 8. 1894 . .«»( 26, 35),«» . .
-, .-

—« »—.



.
nSÆÉbÆOIHES

DE

L’ACADÉMIE IMPÉRIALE DES SCIENCES DE ST.-PÉTERSBOURG

VIII' SÉRIE.

no-. CLASSE HISTORICO-PHILOLOGIQÜE.

Tomt. VIII. S. Tomo VIII. 3V« Q.

O

.
( ( 85 1905 .).

.-. 1906. ST.-PÉTERSBOURG.:
. II. . . .--,
II. . .-, -, ,
II. . .- ,
. . ,
. D. ,
II.. ,

(. .) ,
II, . : 30

CoDiraissionnaircs de l’Académie Impériale
des Sciences:

J. Glasounof et C. Ricker à St. Péters-
bourg,

i\. Rarbasnikof à St. - Pétersbourg, Moscou,
Varsovie et Vilna,

i\. Oglobline à St.-Pétersbourg et Kief,
M. Klukinc à Moscou,
E. Raspopof à Odessa,
IV. Kymniel à Riga,
Voss’ Sortiment (C. W. Sorgenfrcy) à I.cijizic,

Liizac d; Gie. à Londres.

Kon. — Trix: 60 Pf.



190( .
. .(],, .

. .. OcTj)., 9 ., ; 12.



.
,

25

1905 . . .-
. .:«

II», . .--

.
1— 4

5—38



- · *:.· [·3 tO ·

1
•·!-:?'^

V : <·' '·'

- -

. > =: "’
, .. (l'i,·. ..r«)i.v,iO

· '!>?

- :j.: > . ·· ».·
l

- l !f|lJ»fV»ß*y··
·

'i'i i



,
25 1905

. ..
1904 -

9 8., ,: . ., . .,
. ., . ., . .-
. .. -, /

5 . . .: „--
II..

1902“.

. .-<>. . 1



. .
0-; -.
. ,-

XVIII;, ., -. .

XVIII , ,,„“: -, -. , .-,, -, -,, . , -, .,,, ,,:
1760—1762

1763 ;, .;, -,, -;. . ,, .

„“, -,, -
1760—1780:



. 3, .,
1762 1796., .. ,
.„“: ,-, ,,,, .; -,,„ “,, , ,

1793. ,
. ,, ; ,,,,, -
1762—1796 ; -

,: . ·, . ;,. ; -, -
XVIII, . . - .,„ “ -

-, . -



4 .,. , , -, ,
. ..



. .:„ -
II“,

Ä. . -'.
I.

, . ,: ,«», ,-, . ,, , :-, -
1730- ,, «», , -, ,

1763—1796 ,; ,,,
),, -: 1762- -; 28 31

1), :«
XVIII».



6

1762 . -
1793— 1796:., -

1796 , .,, :,. 1762 1793 ., ,, ;
. 1793-
1796-, :« -

». ,, «
II»:, 1793 -, , ,.,«-

II» ., ,, -
II ’)., «-

·) , :., -
; ,] -. ., ,

1) ., ,. 1886 ., . 98

148—149.



. 7

«».«, ,
- -.,• ., ,, —, «-» , ,

, ,, -
; , -( ), , ,
— ,,,» (. II— III).,, . «-» .,, ?
, , . -

?

, , -«», , -?,
«» -, «»«

»;., -, -,.,, «»«» . . .



8 « »,«», , -, , ,, ,, -; , -, , «». ? . -: ; ,,« » , ,,«
-» -

(. 342). , , ,,, , ,«»«» ,«». .

.

, .., -,
, , ,... 1763— 1796 .:
, ,« » ^). -

MOHÎHO : -. ( 4-); —., ,,
1764-. ( 31-)

1)... ., . ., . 448, . 61— 62.



. 9

' ^: « -, ,». « -, ,» «, ,,. ,.}' -, , -, ». ,«», «»,, ,«» .,, , «
»^), . ,. ^., .

; -, -:,, -' , II, ,, . . :} -
. . . ,, .-: «, » (. 106 );

'
. . . «

»,, , ,
1). ., XIX, 286, . 1, .3» 38( ). «·» : .,, ,.



10 , -
. . . 1784 ). .,,, ,

^). -, . ,
(. ). , -

.,,
II .; -.,^

. - -, -,-- «» ^); . ,, . -,,' (. ).,,, , ,.
. ,, .-, ' ,

1763—
1796 . -

., 1762,- -,., . -« »,
1762- ^), -

1). ., XIX, " 286, . 4, . 548—576;; ( ),. ., XIX, » 324.

2).., XIX, 286; ( 4); . XIX,

" 287 ..
3). ... ., ., 1890 .,. 100.

4). ., XIX, 287, · 224 (?): 1762 .



. ; ,-«-
.»,. , ,

, ,-,, , -
1763— 1796 . ., . -, ,; . , -

. ,,:, -; -.,,«,», -; -, ,., .,; -; , ; «» . ^). .. ,,:«, , ,, ;, ,, ,». ;-«» «». -, 1765 ,; ,
1). ., XIX, 355.



12 -, -^). , ,. ,,
1765. -, ,,,; «» ;; , -. . , ,

1766: « ,, »; -
mohîho -
1766 . ,,,:«, ,, , »..., -, 1768 .: «»; ;, ,;, .

() ,,. , ,: « »... -, ,-, , ^).,, .: ,,
1) . . . . ., 1865 ., . II,. 46.

2). ..., F. , 55, . 9, 11, 21 .;,, 1760 . . 1763 .
. .? .



. 1 ^
1

,
1793 ^)., ,, -,

.; ,.,-,, ,., .-,,. -,. . 44- ,, .-,:«». :« »; . .-: «». ,, ,, , :«», « »,
., .

., ,, «-» « ».,, , , ,,«» :«
[ ]. -

»-*); «
1).. ., F. II, 94, . 39 ..
2) , :« -,, ,- , -, ,, ;:, -;.- >,



14 , ,»;«, -, , ,
[] ,,

». . ,, -, ,« -, , »;, «-
», «, , »

« , -
». -, . «-», ,

-, «» ^). « ,»
. , ,. ,,,. , «», ,«, » ^).,,, «»« »• ; . -. -.

».
...

1). ., XIX, 287, 82 (53, 29); . 1: .Ys 37.

2. ., XIX, 287, 68^



. 15:,, 1788, ., -, « »; -,, ,«» ^).,, , .-., , -, , . -. .,, «», -
1762— 176 3 . ^), «Commerce» -, -, ,

1783 . : «» . ’*). -
-,. , . -,, . . -, , «», -, , «--». ,« » ,« , » ^).:

1). ., XIX, 286, . 4, . 589—594. . . 120 ,-, . . ... ., X“ 657, . 38, . 1— 22. , ,
. (. 354),,,: verbales».

2)«, , -
....» ., 2 .; ., 1762 1763; :« 10-
1762-; . « -».

3) ., ., .
II ., . 1781 .. .. 1783 ., ": 1, 4, 5, 8, 11, 14, 17, 20,

23, 25, 26, 28.

4) Voltaire, Sciècle de Louis XV, ch. III, éd. 1850, p. 17.



16

1738; ., -
'). ,

. , .,, . ,; ,, .
XX., . -

1760—1762 .
28, .

. -
1763 ..«
-»,, -,

(. 3— 6), .-, ,-
8 1763 . -., -:«», (.

8— 20). ,,-,
XVIII ,;, -, , «»; ,,; -

1) J. F. Melon, Essai politique sur le commerce, Rouen ou Bordeaux, 1734; 2-e,, 1736 .; ,. 1742 1761-. . «» ;
. ., . ., . IV, » 7861.,,; 1754 26, -

25; 25- (Des monnoyes de Saint Louis et Charles VII), 1768; -
( ) -;: . 91 , « ».



, 17-
, «,»,

(. 8—20). , -, ;«,
., ;, , -, ,, -». , «», ,, «» (. 15), «», .,, -;, , .« », --
(. 20— 38)., , ., «-» -*);, ,«», 1750-.

--
, (. 38— 166).-

. , --. ,' ,, «

1) ., . cit.,. 101— 102;, . -.
. .-.. . 2



18 ,» ^),, «-
». -,, ;-, ,,-,-. ,, «» —

.. ,
.«» ,, « », -

(. 47— 51),,, «»; . ,
(. 92).« »,, ,.;- .-^,

^). -,
II ;« », ,, , «-

1) W. Hasbach, Die allgemeine philosophische Grundlagen der von F. Quesnay und

. Smith begründeten*poliÜ3chen Oekonomie, Leipzig, 1890, SS. 57 ff., 66 ff’. H. Dietzel, Indi-

vidualismus Conrad’s und Lexis Handwörterbuch der Staatswissenschten, 2-te Aufl., IV,

1337 ff·.

2) EMtiepamjmua II,, . 313, 321, 323, 332, 333, 334 .
. : , -, 317 319;

321 323.



. 19» - -. «» ., ,-., , -, -:,. ,-
-; ., ,, -

. II. -
^);;^). ,-, ., ,, -. -: 1763— 1796 . --

1) Ségur, Mémoires, III, 38.

2) . . . .,, 365, 613—616 .
3) . . . ., YIII, 231—234; . 43 ,-, , .-
— . . . .,, 201 .; 1, 47 . ,,,.-,-, 1900 ., . .
.; ,

(,. . 123—124, 270—272, 349, 380, 396—399,
588—591), . 43, -, «» . -;,, .,« («») , -» . .



20 ,
-; . -, , -

8 1763 -
(. 6— 8).

.; ,, ,-, ,; ,, ,-., :-, ,«» . :« »,- -;« , -», -,; , ,-; ,, (. 38—85).

1774 «-
» . . -«» , }^-

(. 86— 165). -, -,
, ,, .« , ., -, -, ,
1789 »

(. 163). ,,. -



. 21

, —«»-,,
(. 191),,, 1786 «

» (. 162). ,,
.:, ,, -
,. -

1793 - .., , .,, ,. . ,,;, -. -,, , ,
,,. . «-» 1793 (?), ,«»

1768, «» (. 153). . ,,:« ,-
1767 . ,» ^). 1767 .

1800 , 1767.
1). ., XVI, Xt 194.



22 ,
1800 ^)., . -, -

-, ,,; -; , -,< ,, » (. 192—332);

..
,,, -: « -» « -»,« , --

-»; «, -;, , -; ,,» (. 192— 193).:,,-« ».,.: -, -, -, . ,, -;: 28 1762«», -:
31 1762; -

1772,
1) . 3., . XXYI, : 19692.



. 23

1786.
1762 1785 .:-; 1793,,,- -. ,

., -, -,
;«» ,

(. 342)., -
-.,, .: -, -. ,,,, ,, .

. - -, -.,, , «-, »
(. 193—205). ,,,-«» (. 174— 192), ,,«» (. 206— 224);. . .,,« » .,:«. , -

[?] -



24

», «» (. 174— 175).,,, 1766;,. -, ,,
1782 ., « -» (. 214). «»,,, . -, «» «-» ,.

-

r. : . -,,,, -, «» :, . -. , -, -, .-.,,, ,,
1782, ,

. .; () ,, ,, 5 ,, -
(177 5 .),. .

.,,., . «-»« -
[?]{ ,» (. 314— 332); -



. 25

. ,,, , , [] , -,
—«

[?] »
(. 331). , ,, . -. , .,,,, «» «». ,, .-,, , .,, ; -

. - , -.;,,, -,« ».
.,«», -«» (. 195, 198, 201); -- ,

., -. ,,, 22 1762,, «», ,«, »., ,.



26

, «»
^).. -

:, , ;, -

, , -, «-» (. 206)., . -,
^).

8 8 1793 .: «

, »; ,-«,», ,; « ,
....»

(. 218)., ., ., ^);; ,, ,
1793 -, ,. -

1). ,
. 102, .. 188—202; «.

.», XI,. 246—255.

2) ., . cit.,. 140.

3) . Storch, Historisch-Statistisches Gemälde des Eussischen Reichs, , 55—56.

K., Op. cit., . 149, 150, 151— 152, 152—153. ., -, ; ..:« (-) ....»
(. 151— 152): - «»,

8.



. 27,
^)., «», . «» (. 248) -, :«» «-

»; «» -, , «»() .,, ;,, -, ; ,., -.
. ,,

27 1774, -
(. 225). ,,. -, -,., -^)., .-,, «,», , ,, -

®). , , ,
1). ., XIX, 286, . 4. . . 1793 .

2) I., , ., 1903 .,. 34—36.

3) J. G. Justi, Staatswirtachaft oder systematische Abhandlung aller Ökonomischen und

Cameralwissenachaften..., 1755, B. I, S. 166: «Das Geld in Absicht auf die Auswärtigen [Com-

mercien] ist also in der That nichts anders, als selbst eine Waare, die sie bloss noch der Maasse

im Tausche annehraen und vergüten, als der Preiss des Goldes und Silbers dermalen ist»;

. SS. 171, 172; -. (J. Kautz, Die geschichtliche



28

II, «» -, -
1774 , ., ,; :«, , , -

»^). , . , «-» 1774 « , -»,.
,-,, -.

9 1763,, -, -
^), .,« -»

(, 254). ,, .
1763 , -, « ».
;« -... »., 1781 ., , -«», «

»; 1763; . ,« -» ^)., -
Entwickelung der Nationalöckonomik und ihrer Literatur, 1, 293), -, -, «»- (W. Roscher, Ge-

schichte der National-oekonomik in Deutschland, München, 1874, S. 451).

1) M.,.. ., I, 348 352.

2) . . 3., . XIX, '« 14132; 1774-, 1773,
..

3) . . 3., T. XVI, 11852.

4) . . 3., T. XXI, J\s 15174, . 59, 76., ., -



. 29, :
1791 . -; -

1793,«» ^).« » .--; «, , ,,; -, -, 1793 , » (. 257). -, -, -
II, . -,, 1757

— 24 .,

—

31 . 20 ., 1766

144 .; 1782 — 60., 1757.; 1766 1782 .,: ( -) 15 15. 66 .

—

18 .,
39 . 15 .;
4. 50.— 22. 50 ., 1782 .: 4. 50.

—

18. ^).-
. ,«».

, ., 1807 .,. 8— 11. , -,, . , . . 1782 ., ,, , 1764, 1779, 1780 1781 . ,
1782 . 6002^ . . Hermann, Statistische Schilderung von Rus-

sland, St. -Petersburg, 1790, Tab. IV V.

1) (. cit., tab. III) ,,; 1783— 1788 .; ,, (S. 433). 1791 . .. ., XIX, 286, . 4. ,: » 1789 .
79930 ., 1790 . — 9065 ., 1791 . — 18220.

2) . . 3., . XVII, 12735 .; . XXI, 15520 ,; ., . . ., . I,.
1902 ., .,. 4.



30 , , .
, -,
1756 . 1786 ., ,

, ,.« -»,, -
« , »; ,,, «» -, , -; --. -, « -», ,, , ,

^). , -,,:«»; -,,^ .; 1766,, «»,, «, -, -»; ,-, «» ,
^)., 1782,

( 1819 ),

1) . . 3., . XIX,· 14051 14052; . ., » 14093.

2) . . 3., . XVI, 11835, 11937, 12284; . XVII, JVs.'ê 12321, 12504, 12693; . XXII,

.\*£ 16223; . XXIV, » 18240( ).



. 31, .
(, 1782

40%), ( -,, ),
1757 ., 1766—1782.,, «, ». ,, -;, 1791

^).« », .-«» :,,,,-, (. 267

—

314).,. ,,
®) -.

:
1788 ., ,

*), ,, -;,. ,«» -, ;., , ,
1) .,. . .,. 18, 19, 45.

2). ., XIX, » 286, . 4.

3) J. . Scherer, Histoire raisonnée du commerce de la Russie, t. I (Paris, 1788),

pp. 179—182.

4) B. Herr man. Statistische Schilderung von Russland, St. Petersburg, 1790, S. 443.



32 ,,,« » ^)..«
»;

1775- .,
.; ,, , «-» . -,-
, . «» ,,-: «, 5^{,.:- -,, . :

1-, , -,{ ,-, .; 2-,-; ,, ...» «-,, , ,, , -, -, , , ,, ( );, ; -
^)?»

1) ., -. ,.... .,. 1854 ., . II,. 5.

2).. ., F. , 94:« »; . 135

137 .; : 1786 .; : «... 1794 ».



. 33

, «-
[] », .. ,, ,-, , , -,

1788- ^); ., -
(. 365—371), -. ,,-;-

, 1788 -, « » ^),, --, , -
^); , -,; 1797 -', ,, , -

^). , , , -, ; . «, , — ,-» (. 331); -- : -
(1780 .),

10 1783,
1). ., XIX, 286, . 4. . . .. .,. ., 1788 ., 633, . 37.

2) ., . cit.,. 370.

3) W. Ch. Friche, üeher Kuasland’s Handel etc., B. II (1797), S. 115; «Vorzüglich

gewann der Handel nach Biissland durch die 1780 von der Kaiserin entworfene bewaffnete

Neutralität, wodurch er bey den damaligen Kriegsunruhen der vorzüglichsten Seemächte
steigen musste»...; cp. . Storch, Op. cit., VI, 32—34, 37, 52.

4) . C. 3., T. XXIV, .V» 17737, 17738 17855.. .-, . 3



34 ,
1 0 1783 . -, , ;,« , -», 31 1786 .
(. 321— 327),,, -, ^),, -

^).. , ,, «-» . -,. «» ., .
-,, ,« -:,, ,

,»., -«» : ,;,,, -. «,

1) Recueil des instructions données aux ambassadeurs et ministres de France etc., t. IX,

Paris, 1890, pp. 401 et ss.

2) Peyssonel, Die Verfassung des Handels auf dem Schwarzen Meere mit Anmerkungen

übersetzet von E. W. Cuhn, Lpz., 1788, SS. 410—411.



. 35, ,, , -, , .:,» (. 333)., ,,,«», «». «[], ,, -
[?] ,

desiderata , -, » (. 338);« »,,«-, -» (. 215)., « »,, «».« ,,, -
( 3.) -, , » (.):«: -....» (. 339).,,, . -- ; -, «,

-,» -: ,, « []
...» (. 333) . . ,



36 «» -«» , -. -, --,, , , -, ,,«
»....

IIZ.,, -
.; ,, ,.

. ,-, ;, -,, . . -
, ,,«»: .,-., .,, -, -,, ,«-», ., ., -, ,, -, : ,



. 37,
1760—1780-,, ,,-

1762 1796;
1760— 1762,

1763— 1796., , -,,;. , .,
«»: -,, ,,, .; -,,« »,, , ,

1793 . , ,,, ; ,,, ,: -
1762

—

1796 ;, :., «» .,,, , : :, .;,, ,, ,) ’-
3 *



88 .
|) -. ,,

XVIII. -^ , , .-
. ,.



€1.
DE

L’ACADÉMIE IMPÉRIALE DES SCIENCES DE ST.-PÉTERSBOURG.

Vlll»

no-. CLASSE HISTOEICO-PHILOLOGIQUE... 3. Vol««ii«5 'VIII. S.

. ..
CB. .

.
(. - 18 1906 ).

-*-

.-. . ST.-PÉTERSBOURG.



.
.-, 1906. , ..

> .
. ., 9 ., 12.



.
.

1

I. 6

II. 18

III. 23

IV., . 30

V. 34

58

6 G

77



'S

") (
'

;.'
*. V ' «4.

/

‘



, ^), -
1- IV ., .:, ^),,,,. -,.() , -®) 7-

^). , ,, : ^^. ®).

1) Cp.. . , .
2 (. 1868),. 47 .

2) , .
(.) -, ( ), -. .

3) Bollandus Acta sanctorum (Martii 1. 1, . MDCLXVIII, p. 640), ..., -,. 2(. 1901), , II,. 67. . J. Martiuov, Annus ccclesiasticus grae -

co-slavicu3 (Bruxellis 1863),. 86 329 . — ,, . ,
1. . . 641’ Acta sanct. Maii t. III, p. XV.

4) Cp. ., .-., (. 1856),. 38.

5) . IX . ,, . ActaSS. April. I,. XXXIV—XLI, Migne, Patrol. Gr. . 105, col. 939

sq. , -'!, , . II.-. .-, . j



2 ..
,,^) -

7-
. 22- ^);, -

^). ,. --
( ) XI . (. -), 376 .^).

1868 . .-®) , . .,
.> ,-

^), . , -, -
HQiipaBHoe ,

1899 .,

. . -®),
. .-..... L, 2 (. 1901). -, «» ()

(Mariale) Migne
ibid., col. 1072.

1) . Ehrbard ,, (. 3, . 2), . 89,. 2.

2) Migne, Patrol. Gr. v. 117, p. 344.

3) Ibid. p. 221.

4) Cm. . II.

5).,. , (-). . 1: (. 1894),. 561 . .
269 ., ., , . . . .. . 1 (. 1891),. 403 404.

6) .. . . VII, . 120—131, -.
7) . bagiogr. Bollandiana, , ., Abicbt

Schmidt,

Archiv für slav. Philologie. . . XV (1893), . 326; XVI, . 144; XVIII,. 144. —
l'ihrhard , (Ilagiogr. Forsch, .
119 121).

8) . 42 . . .-
II.. ... .-... , . VII, 2,. 1905.



. 3

, , . . --. , -
JV?i I. ,,, ,

376 , -
XI ., -

, . .-
1904 ^).

376 . . ..
, . 244. , «»., ^),,-, . -

. .^);
42 ,,. .

. . (. 115): «-., -, , -, »., , -
. >: . 9-, . 15 -

1) . . ,. 1.... . I. . . . ..... 1904

(. 532—543).—. . . . . . XIV,. 189.—
. II. ., . .

II. . 1887,. 10—12, . . .-
. . . ,. 260; . . , 42. .,. 91— 113.

2) Alb. Ehrhard, Forschungen zur Hagiographie der griech. Kirche vornehmlich auf

Grund der hagiograph. Handschriften von Mailand, München und Moskau . Quartalschrift

T. 11 (1897), . 113— 123( : Ilagiographische For-

schungen).

3), 42. ., . 114— 115. .
(. 200) . . ,
(. 1884),. III IV.



4 ..,. . ,. 3, ., -
(XV

—

XVII .),, ^), ^).. -
^):« XV XVI,, ,.,, ,... , -, , XI ,
XI . ;

XII . ». -
, . .,

(,,. 992)-, -
®). -, -, -, , -, -. ,, ,, -

X?. III, .
1) . .. 1' 197. ., . . . ,. 522 .
2) . . . [.]

(. 1892), . II,. 9.

3), . . ,. 265; .-,.. Ilse. 1870, 8,. 762— 777;,.,. 139—
141. —. ..... 1868,. 99—266.

4) II. . . P, . 267. -. , .. . ... . ... II . I, . 2; . VI,. 1; . IX, . 4.

5) ,, (..... 196, .).



. 5,,
'). ,,

. .,, ,,,-, .,
. .,. .,, : « -, » . . ^).

. . ., , JVä 376. -, « Menaeis

et Maxime episc. Cytheraeo» ^). «Menaea», :̂
),, . III.-, XVI .,. *» 296,, ,, -, '^).

1) . . ., - ., . I (. 1886),.1 .
2) ., . . . .. 1868,. 176;, II. . . ,. 523.

3) Acta 83. Martii t. I, p. 642.

4) .. 1602( )
5) ,^. ’. 9. 1880.

6). (. 406) ,:«
295. 1)[ ]. 2) ,, 6- ,,



6 .., )) ,( ?. II) ,
. , 1899 ^). ,-

. «»( ?),,.
I. .

é

yjite, 376-^).. ,
, ,

., , -, .,-« ». ,, ^),

— , .
, ,. , -». . 5-, [= 1696]

• ()... . () uaaaiS ()».
1) .
2) , » 376, I, —, — (. 111) « » — -, . . , .
3) . Ebrhard Krumbacher’a, Geseb. d. Byzaut. Litter.^ (Miincbeu 1Ö97),. 181.



I. 7

-;, ^, , ,.,,, ^),, , -, , ,^ -,
. , ,, , -, . :? ,

.
1 . .

6' ”, , ;, . ,-, « » . ., ' ,: . ' . 6:..
2. ce. . 16- -

) . [«», —«»; /
' « », —« ».

.. (7 .
3. . , .
4. ...

6' :; cä ^. , —
« »., ,..

1) . . . «-»,
. I, . LXXVII .



8 ..
= iid;

6', «. » . -,, -( ):;· . ;».
KtÄa:e - ' \*£ ·.

5—7. .. . 5,( G’, , . [). ,, ,, -, ^).

. 6 , : ««£( » ( ) , .) ]): «\\ (\ », -. . )-,.
. 7 «; '-», :« ()()»;, : «.» :« »( ). -

}^ ;, ‘^j:

...

( -),
( )..

... ;·. c rkiÀ-

. il () (.() -...
8. .. ,-

. )

1) .. -: Ttvis; ·0; où· \) où ,:/ ,
5. - ' '/. ’, , ,

/.
2) ]>., '] 0]>. ... . in. ii !., .-
..



I. Ô, .
^ ,.

9. . ., .:
1) «; ^
CA-HÉpa» G ( : ), 2) -

« » 3) «-· <5T'h \® "{» «'· .'’ £» (6’)., 7- . 8-, . — ,
^)., , ^).

10— 11. ., . . 10, : ,
. , -

:« ’
· \6 0\\,.*\ · » . . ( G).,«’»\».

. 1 1 ,, ,
. 9-: 1) : «\.;;. »
2) 6- , ,. — .

12— 13. .. . ., .
( .', ),. — .:

,. , (-), : .
1) , (. 1 1) , ,

(), ( ),.
2): ?: ,',’ .

1*



10 ..
14. .. Ä ,., .:

«/ », «.«».
^) ,. , «-

pinvAbianÉ ]’.\£»:«
’;»., ,^ ,, ,, ,,. -
^), .-

(. . 539, . 17—26)., ,-, . 17-. -, ,.,, -, ,
. , .:,.,« », .,,« .».

15— 16. ce.. . 15- -(
Éïïnil II ) -

. ( .'' * ); ,
1) . .. I,. G68.

2) : . \'-.-·
awaay · «\’ ter« ( ..' ,, . 5-.



I. 11

: ’ '. . . . ., , -, ,.
. 16- , , -; ,, .

17. ce.. (, ,« £\»),, , :/· \\*\ -\· · oraauiaÀ\ · £\. — ,
(, (7 , 541, . 14—20).

,, . , «»., ,
.,:. \- ·'’ (')., , -

, ,
regio . , ( —

pnrîwiia).

18- .,, ,-, , -
. , ', . ,, .> .,, .;,-, ,: -,, , , , -, ,



12 ... ,. 4, 6, 10, 14(), 15 17(
.). -, , , -. ,, -. (. . 1, 4, 7, 12, 13, 15, 16),, « »., -, -. ,,

, ,, ,-, ,,. ,,, . , -, -., (. 534, . —15 ):»» .'* Ai;R4iM'hlM\"K'' '-
\®>. 535, 7: \; ibid. 30: ; 542,

13 15: * ' il^ . -, -
., ,. -,>, --, ., . ,,, . -^), .

1) . 53 3, 25—27 : « »«..« ro^RiSAuth \. --
CAdSblIbl . .



I. 13, . (, 542,

12 6’), . . , -. ( ) -
^). , .

®),

(. ). ,, -, , ,, --
(. -

). ,, ,, ^
,,^). ,, .

16-, . , 300—325. -
, 325: . 18-

., « -
». post quem

IV . terminus aute quem,, -
IX . , -.

^),,,
1) . 534, 15 . : «4‘» -^\· "< ' «\^ --’ . .
2). .

. II...
3)«, , — . .. (-.
II,.) — , -, ,<> , »., ., « -», , . «

.» (. ),« .» (.

., . .,. 1876, .,. 208 .) .
4) . . (. 1880),. 22, : -: ' ^.-



14 .,, ?-.
2- IV . -

-. ,, ,. -
, .,, terrai-

mis post quem. . 13- ,
. ,. ,-, -, , ., ., -, (, ilf , ,). . 17-, .-

(/pt ) .
. ,; -,, , , , -

.. ,, ,
V. ,

, 12 , ·;
V—VI .,., . 58: .,

^). ,-,, . ^). ,
., (ibid.) -

^ , ö(, ( ).^,, . .
1). Scythica et Caiicasica, . I,, 285.

2). Tomaschek Pauly-Wissowa, Real-Encyclop. . . Danapris.



I. 15

". X .,, .-
^), -. , , ,,. -, -
, , -. -.,, -

. 3. ,
terra iucognita, {)«», {G) — « -'». , . ,-

XV,, , XI ., . .
1- IV .,

., ,,, -, .-,,, -, ; , ,, -. ?,, -, -: ,
^). <>. . .

1) /. . .. 1899,, ., ., ., '
(. 77,. 2) . ,;

. II. /, . . -.
2) Theoph. Chron. . 315 de Boor.



16 ..
^),.

. ,., ,-,, 575 . 8, (. 64),; .. -,, . 710 ..«» -. ;, ] «»« »., -,, VII.
, ,

,., ,, ,( «-» «» «»),,,.,
. ,-. -« »(), ,,

1) VI... . III (1896),. 1 . — () VIII.. . ..
1898,,. 173 . — . . . -.. VII.

[. . .. 1878, .), . 116 ., -.. II. CLXX .; W. Tomaschek, Die Goten in Taurien (Wien 1881),. 17 .
2) Historici Graeci minores ed. L. Dindorfius, v. II, Men. cap. 43.

3) . . (-.. II, .).« -, <>». (.).



I. 17. ,.. ,,: ,,,, - .-,. VIII IX ., , Â,

842 ., 7--«», «» ).

,,. 376., . . ^),«-«». , -, ». -,, , ,,. --, —, ,. ’^)
. .., '., «-. »^)

1) III ,, «» ’
/.''· .. diaconi Vita S. hymaographi, . 28 (Migne, Patrol. gr. v. 105,

c. 968):. . . . \ -~, [.] .

—

, 42...-,. 52: . . . 3.

—

Vita S. Theodorae imp. (Analecta Bysantino-Ilussica ed. W. Hegel, Petrop.

1891), 12, 26: itapa . Cp. . .,
842 (. . . 11. 1891,).

2), 42. .,. 115,

3) Hagiograph. Forachungen {liöm. Quartalsehr. XI),. 113— 123. — Cp. [II. Delc-
haye], Lea ménologes grecs (Anal. Boll. v. XVI), p. 32.5.

4) (Migne, Patrol. Gr. 114— 116).. ';,-4>. . >)



18 ..
2- IX ., . . ,., Ä -, IX .,, , -, . ., -, -. , ,, ,
. , IX

(f 883 .). . ^),, (829—842) ,, ,
^). , ,,, ,- .
II.

.
2-,-(), -

, -
X XI ^). 1)

7 « -,, »*) 2), 22,« , -
1) . 1, . 5. . Krumbacher, Gesch. d. byzant.

Litter.*,. 676.

2) (. 28) ( ; -
;, .),

(. 12: ;, ;), -.
( g , Patr. gr. 117, col. 385: ) .-

(. Migne, V. 105, col. 931— 933.-, . .. 17).

3) . . II. . . ,. 278 .
4) Migue, Patrol. gr. . 117, col. 344. Acta SS. m. Martii t. 1, p. 866.



II. 19

»^). -, ,. .
I. « -

— , —.,, ; , -, , , -. , (), -, ,,.,, . ,, . ;, ,-, , -. ,
, (),. ()». ,, , . -, . -, , (). . -. .. -. -, .,
7, ,. -, , , , -, ,. ,, (,) . (, ). ,
. ). ., .

1) Ibid. col. 221.

2) . . (



20 ..
),’): -, (), , .,

., , -., , -, ,
..

., ,. -.
II.« -., ., () . , ,(), . -() ,. ,, «, ,

»..,, ;. ,». .. -, « »
, ,, .

, ,-, ,.
:

1) . -

..,.):«,, [ ] -».
1- , .

1) . . . 2, . 2,. 97.



II. 21, ,,-
42 . ,, . ,

2- (381 .), -, «Aetherius Tersonitamus», -
^). Tersonitanus -

Chersonitanus. , -(),,, , -.
2) «»,

( ).«» -, ®), ., , () (-
), . -

. .,, -, I,, -,. ,, , -
®),.

3)«»(), -, --
(sc.) —. ,-

) . Man si, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, t. 3 (Florentiae

MDCCLIX. II. Welter’oMi. 1901 .),. 572.

2). Roscher, Ausführ]. Lex. d. griech. u. röm. Mythol. v. III, s. v.;.
3) :« -, , . . Inscr. orae

sept. P. Eux. IV, p. 66.



22 .,
,, .,, ,« »« »^).

4) , ,
,.

5) -: «»,« ».., ,, .,, . , X . .,., -
7- « -,,,-,,,,». , , -

» IV,.
. 22,, . ., ,. .®) . -

1),,,() .
2) «».
3) . II. . . I*,. 343 .—.,.. 1876. —,--



II. 23

22- , 7- «», ,,,, , -, ,, -
. ^). ,,

®), , -,
., — ..; chjç-â . rmcta ’ (^
,\\ ^ '« £]· -,
'' ^. )(7 :{ )f(jiià<NANf | KU/HCTdHTÎ{ · JffpCUJHA. .;, '' ^(’« (^.^
'( )(·(:! ^^, ('1^, !,\^,^ ’ (|10;, 4) c'a (.\\, ^ (5.

III. ., Acta sauctornm

« Menaeis et Maximo

episc. Cytheraeo». Menaea, , -,
),

., ,, ..
7, -. -... 1890. — . .,... XII (1893).

1) . . -«», —«».
. 5-.

2) I. . , .. , — .
3), , . 5,. 5. -. , ,

(. 1891), . 108—110.



24 .., ,« »^), ,,-.
XII .*),

1- XI . ,-
®).

^),,, 2

(senarii), ,, ®).
( ). ,, ., -, , -, ,,, . 1-,, , . --. . ,, -, -, .
— , 1- (16--). « ;, — ». - -

. .

1) . . II. . . ,. 323 .; . . ..
2). I. .. 327.

3) . 1. .·

—

Krumbacher, Gesch. d. byzant. Litter.^,. 737 .—Die Gedichte

des Christophoros Mitylenaios herausgeg. von Ed. Kurtz (Leipz. 1903), Einleit. p. V.(). . Siber, Ecclesiae graecae martyrologium

metricum, Lips. 1727. ..
4

)
, . .,;, . 493: '.' .

5) . , » II.

( 1. .)-, . (1. . . 325) -.



. 25, : ,, . -
.

(. ),
. —.
.,. ^ .-

6- ,( ) 7, , -
— 6.

. -.. -, -' ,.:«; , ,()..( ),, -. ,
6.^ -, ,»,,

1) , -
() 2)^ ,, , -. -
. , -.- , ., ,, -, Acta ss. ,. . -

2*



26 ..
, , ,

., -
— .;; >... ,[ ^. -

22,
.4, ;,[ ., -, ( .,). {. , II,,. 296 ., . , .* , -; -,(, ., ., ., ,-

.), , ,. ,
II. , .-.-.. -

(..
2-; —, . 4-; — -
), . (, . 3-
. 4-; —),

( . 5-; — -
— —]) . .^).,, , -, , ,

1) ,,, .



III. 27, , -, ,, . ., .,. . 1:

—; ibid. .

—

. 2:/ ’ ; ibid.; ;.

—

. 3- -
3-.—. 4; — ;
—; —; —

..—. 5: —; — —. ,, ., ,. , ,, ., .
(16- ), -, , .

( -
), . ., -,—, -^)., JV» II

HiHTin, :
1) ., ,
. , ,, ,, (. 1 2).

. ,. ( Acta ss.) , -
« , » ( ).,, .., .,, , ’.

1), . , ·, .



28 .., » ^), , ,« »^). -,, , -. --, .,, ,. -, ,, -, .

^)., , -, -., ,,, ^)., ., , ,, , ,
1) Migue, Patrol. gr. , . 633— 645 (. Cotelerius’a); èv, ,. ,
. . . .., . VIII,

. 3 (1903),. 283.

2) . . ... 384 (.) .... . . IX (1875), . 134— 148 (-
3): , , '. -, 25 , -, . ., II. . . ®, . 509..,.. (. .... 1868),. 140. [.],. .- (. 1892), . 204,— -. . . . .. . X.

(1877), . 169-174.

3) 3- «
.'). . 4- .: «, ». -

.,,.
4) Le Quien (Oriens ebristianus, I,. 1329)

. ,
5- , : «Sed quo tempore

Epbraem ille vixerit, si tamdem aliquaudo vixerit, iucertum est)).



III. 29

^), ,(), -
, , -
« » « »., . . ., , -, ^).,

. , -
,

(), ,
([ ).

2) ., (=-
) ,

(. . 3).,,, -,,— ,-,,, . -« »,, , , -. Ä -, , -.
3) . ^. ,., ,

. (resp.) , -, , ,« ,
, , -

»^).

1) [ ; .], . .-('.(, . IV, 1899,. 121).

2). . 28.

3) «» «» . II. ., 42. .,. 132.



30 ..
, «»,, , > -

IV . ), ,-
.

,, , -.
IV.

, . .,«?» . ').-,, « »,,
. - ,. -: -, . -: 1) ,-

. III, , . Acta sanctorum -
^) 2) ^). -, --

., , -. -
1) 1700( ... ,, ... ’ ...

\) 1896 . .
2) .

Acta 88., : 1693 .,

1700 . ., II. . . , . 271;

. . III , . (. 1891), . 247 265. — 18«» ( ) « »,. ., 1. .,.. 54.

3) , -
(. 1. .), -

«» (.), ..



IV. 31., -,' I II ^),., .-, ,. -
^).

—

—

., . ., . . .
. ,). ,, ,,:

« 4”É;cA ((. , {, ',' -'), jçcpctvHA,’^ ·(,(0^ TO.wÿ^ '|)(' ',)^^ ’'^. »( t^ptMA, --
)({' ÎBATOMÜ ', ( ^ '-’, ’)^, . -

kÔaahm)ça iioaÎ3h()ça ’’;( -^ jcpiÔKi '')(,^' »., -: 1 ), , , .
., 2) . ,
. . .
1'] , . 7,

4) XVII . (. . 2,.
) . 5,. 6), ?, , .

(1694— 1697),,, (.,
. ., . 252 .)., -

1689 ., ' ,. (.,. 202 .).

5) «) ;
=.. I( 376 .), =. ( 296 .), = Bollandus, =. , — .



32 ,.
\i , 6,, , -

G-. . .-. .
7, ,

^). .
21-( 22-), , -, 7-.

., ,-,. 7?, -, , -. -«.
.,
, ,, . -,

., ®),. .-( -): « ) ^ -'' . '{(\\7.; . )^(-, à{(' ' ^^».
(. . ), , -. , ,

.«» («\, '{ \()^. riorpf-

RfHÏf (»), .
. -. ( ),. -

1) . : «^ ;\ (\,<> RTv ’ ». :«
CRATIII enfcKCmi, (, «’ ’ ®’ 0\»4>, «
AfHh (0 ». .: «Kf;0 8 ^ / \ 4,
II' fnicKomi^».

2) , - -
. .



IV. 33, -, :« { -^’) )^'(' )({pcwHi,
'''' ;, )-'· 0\ ^^^ * . ^ 110-

-^'- ’ ^ )(., )(0, -^' ^».
,, - -,

:« [. . 2-,]' ^:
1? ,^ ')^, -^-

npïÀ ». ", ,-
.

..( ), -
, ,, «»

. -. -.
. , -,, . .,,-

. ,, , -.
.: « ')(' ( '}^'

* )Ç(pCU;HA ^]1·]),\ (\ ^, B^JIA B'^TjlAHAA,

jifjl(H' ]< '^’, 0])40-
( TAMU) ('^ HCB'^JIHÏH (0', :·^^^ -)' , Àp)ç'Î(jl(A '-. / \1?({^'

(», , . -, ,. .-. . 3



34 ..
.,

.
V. ,

. -. -
{=)

. ,<‘ -
^). — : -,^). -

Hîe -, 38- -, 18-, 302- . .®)

1) .«», , -
V . . .. et, La Palestine sous les

empereurs Grecs (Grenoble 18G9),. 103 ,; C., -.,. 1( 1899),. 8 . . ,, ,,.
2) Euseb. Hist, eccles. VU, 32,29: ’' -/ . ’" ’.

—

Nicepli. Call. Hist, eccles. ’, 31 (Migue, Patr.

Gr. 145, c. 1200): ’ ' ' -
. ’ "'-.

—

Ibid. VIII, 6 (Migne, . 146, . 28): 4" .

—

Cp. ibid. XI, 2 (. 146, . 589):" .
3) Euseb. Chron. cd. . Schoenc . , . 186 . CCLXX, 3,. 18:'

.— Ilierou. ibid. . 187: Ecclesiae Ilierosolymarum XXXVIII praefuit Hermon. — Versio

Arm. 16 . (ibid. d. 186): Hicrosolymorum ecclesiae XXXIX episcopus consti-

tutus est Herinou. Cp. epitomc Syria (ibid. p. 218) : Episcopus Ilierosoly-

moruin 38-us extitit Ilerinou.— . (Nicepbori arcbiep. Coustantino-

politani opuscula bistorica ed. C. Boor, Lips. 1880, p. 125) 40-:



V. 35

39- -
10-^), , . , ;

. . ,, -, -,
. 2— 3 (18- 19-

10-), ,
. . .,, -

;-
;, ,, .. mohîho ,,, 303 ^)., -

IV . -, -. ,
^)...) -, ^)., -,. , -

'' 0 . ) «.'» (. 14 .,. G99). -
. Papebroebius, Kpiscoporum Ilicrosolym. bistoria cbronologica

Acta SS. Maii t. III (1680),. I

—

LXXII; Le Qui en, Oriens ebrist. III, col. 101 sq. (
— col. 154);;,' èv' .

1). . II., -.. . 2.,. 2 (. 1897),. 156 .
2) . . ... 5 .
3) IV . -. . , . . . .,. 160.



36 .., , -,
325 ^),.-

30-
IV ., .
.. , ., ,, -.

(: 38-, 39-, -
—40-) ,. .-, . .

(7 . , -,,
(. -- «», ), .4 . 1-. , ,,« ,; , -.,, ,

». , . « 303, 4 5-
— . II. — -, «», .

303 ,
1) .. ., . I (. 1887), . 67, 7-. . ., . .,. I (. 1871),. 59; .-, (. 1878),. 34.



V. 37.,, , ,, -» ').,, , -, «-», ,,, ]) ,^),,. , ,^ , -,, ,^). (^,. 10),,() -. ,-
proprio motu. , -

, ,,. . ,.(),,,,,
. ., , «» , ? -. ( . ),

1) ]. .,. 169.

2) ^,Io, , , -, . . ., . .
. II., .
. 1905.

3) .. 1. ., . 166; II. .
. . .«» ...., . II

(1897),. 116 .



38 ,..
-

— ---
(, ). -

., ,
., -. ,, ,,. ,,., (, )

., ,, (,
. 12). , , -

^). ,
., -

?, -
«»,

. 14,., «» ,,
^). -. yjKe (. 10 20), .. (. 14):«, ,. ,, () .»,{ 6^ (. 539, . 12—28)( ): « ,,*,. . (/ ),

1) -).,.
2) . . 10.



V. 39

(·!; ·^*^). ^') -
. -^ , ,, (), .,-, -». -
, ,, -, ,. , ,, 306 .,,
1 305 ., ,., , ,. , ,
314, , ,., 323 ., -[ .,, . , ., , ,,. , -, , , -., ,.

313 .,«, ,'.' ,, , ,. »^). 323 324

1) , , *-. . . . II., . .. 539, 19.

2) . II.,... 297. -
7- (. 272— 331). . -



40 ..
« , » ^)., ,, ; .«
, , ,, , -, , ,» ^).

«»? , -, -.
( ),, — -, ,

^). ,.
« », , ,, ^).,, -

, ^).-
—IV . P. ),

. . ., -. .. 187G,,. 357—504.—. .,-. (. 1883), . 16 . -
., , .. . . . . . (. 1899),. 310.

1), ... 320.

2),. 322. , -. . , eitzenstein Pauly-Wissowa R.-E., . IV, . 1019—1020.

3)., ... 323.

4),. 326.

5). .
,
. ,. 75, XIV.

()) . ., . V, . (. 1885),.
284, . — . .- . .. . XVI (1883), . 75 .—
Brandis Pauly-Wissowa, R.-E. s. . Chersonesos, . III, . 2269.



V. 41,. -,, -., , ,, -
, , , ., -

^).

.. (. , . 15 16), .-,. -, 1- ®). ,
20 325 . ^).

., -
., -; , -, -. , , ,-

(), ,
1) .-, . . . G9 ,—

. . Æyjm. . . 11. 1900 .— (-
1)
— . ... . 1,. 59.

306 . ... ... . 10,. 27.

2) (. . 25) ,
«Stx /. , -.

3)

(. ,.. . .,. 1848,. 123; , .,
. I,. 1856,. 182; . ., ., . 1905, .
69 .) , .; , «» (.
Man si, Sacrorum concil. ampl. collectio, t. 2; .. ., . 1), , -

. .
4),. .,. ..,. I,. 68.

3*



42 .. ,
(, . 17: ; G, . 541, . 21: :.3·’.-

É' . .). , -, , -. -, ,^^), ,., , .. (. 4),, -.
(. 18), ,

. - -,« » -., -.
381 . 2- Aetlierius Tersouitanus,^). -, -. .,{ -. ,-,

2- , 3-,, , -
( .), ()

’'^). , -.
1) . , {// 1\., .),. .
2). . 21.

3) . .,.
(. 1878),. 2G.

4), 1. .,. 29 .



V. 43*),. 4- (28-), -
^). I ( ),--
®). , -, ,.

. . -, ,-: « , , -, , -,, , -
»^). ,« », --, . -
. ,, ,,

- -. -
— , -, ,--

^). . -
( ):« 10 " '· £ *£

Cd ^·'\ £[] -
»®). . -

1) Hist,. VII,. 9. . 1. .,. 21.

2), 1. .,. 53 .
3), 1. .,. 104 .
4). ... 1878, .,. 149.

5) . . . , 12— 16.

6) (. 6) . .



44 ..: «: \ ïy <\ <uc*Ér" /'R *· Îiïïk ';0\'' » ’). — .,, , , ,, -. -.
. -, -, «». , ,., ,, . -. . -, «, , ,. ()-, » ^).,

. -
, . ^).

^ , 1/^. , -, ,,
, ( ?), -, ,

. ., , VII. .
(. 7) , . --, ,

^), ,, -
1) (. . 15).

2). . . . 1878, .,. 129. . (. .. . XIII,.
32, . 9): (, , «-

»).
3),-..,. II (. 1893),. CCLXXXVI 100.

4) -
( . . Mam.no.. 22,. 18), , - .:,



V. 45

, ,
‘ .. , -, : .. ,

'), ,,,, .,
— -, ., , . «»,, , -, «»^).^ ,.« -, ,, -

»^). ,,, ,, -
^). , ,, ,. -,, .

. . -...
1) . ., .

1884.—., .
1876. . Staerk’a, Der Taufritus in der griechisch-russischen

Kirche, sein apostolischer Ursprung und seine Entwicklung {Freiburg i. B., 1903),. . . ..
. XI (1904),. 180—183.

2). 1. .,. 198.

3) 1. .,. 282.

4), 1. .,. 358 .; 1. . 299 .; Dom . Stacrk, Die-
als Materie der Myronsalbuug in den altmorgenländ. Kirchen . . XI,. 845.



46 .., ,
').,. -, , « -» ^)., -. , . .-:«
IX,, -, -, . -, ., -, , -. , -, , -{,

»^). «»,-,:, , -. ,-.« .»( )., , ,:« ,
».^)., ,,, , -, , -

1),. 247 .;,. 280 .
2) ,. 297.

3),. 308. .,. 286.

4),. 322 .



V. 47

*).,
. (G. 537,

V. 10) : « ",
. ( .,. 11). -^)^ --

{G . 541, . 12— 16): .
\.,..· · \' ’

^)· \\ \. ^. -.
..:

G (. 540, V. 28 sq.):

... ’.\ ^·.4\« ....

(. 16).

. . .0, «-»,

...
. ,-.

«»,, ,. ,,, ( -).,(, )., ,.
1) .,. 64— 121.

2) .,. 605—641.

3) . . -, -—, ·—, ,
«-- » , -. ,.



48 ..
IV ., -, , -

^),, -
;-

^). ,,,,, -, .
(. ,, -, , -, «» ,

. .) -,. . .®)«-, -
«, ,. ,-, . -».
—.

—, . -
1) . . . ·... . 111(1873),. 137— 154. ,

., -,
(436 .). -. . Fr., Geschichte d. liturgischer Gewänder des Mittelalters, T. I (Bonn.

'1861),. 427 .; H. Weiss, Kostünikunde, . Il (Stiittg. 1864), . 122 .; Marriott, Ves-

tiarium christianum (Lond. 1868),. LXXIII .
. . . .. -, . VI (1901),. 282.

2) . . .,. (. 1871),. 15
;
,, , --., (-

1898), . 84 .; . . .-. . .
., . VII (1899),. 235 .

3) L, .. 86.



V. 49, -
'), ,,(, , ),,,̂). --,̂).? ., ., . (12 ),

. (26 .)., ,

.
(10), . (12),.

(14 .), . (23 .), .
(6 .) . ,, . (4),.-

(7 .), . (29 .);
. (22 .), , .

.
(22 .), ^),, (12 .), -

1). . 12.

2) . . . 1. .,. 236:« ,
II ,-.,,

, , ,, . , ,, , ,,, ,. .,,, , , -».
3) -«» . , (-. ) ., . ->", .
4)...,. 57,. 56, . 22( 1).. .-<. .



50 .., . (14 .);
. (7 .);

. «,» (21 .).
(, . .),, ,. . .

(5), . (8 .), . (12 .), .(21 .),.,, (21 .), . (21 .),. (23 .), . (31 .), .
(5 .), . (10 .), . (22 .), .-

(23 .), . (4 ), .
(1 1 ), . (15 ), .

(23 ), . (2 .), . (3 .), .
(16 .), . ( ),.,
(17 .), . ( ), . (19 .),. (10 .), . (17 .), .
(29 .), ., . (2), .
(4 ), . (7 ), .

(11 ), . (13 .), . (15 .) ., . -, -,. , -, -, , ,
(),, ,^).,,, «»,-

^)., . . ;«» , )
. ) , -

1) . Roscher, Ausf. Lex. d. Griech. u. röm. Mythol. s. v. Parthenos, II.

2) Chorogr. II, 3 (Scyth. et Caucas. II, exp. 120): oppidum adiacet Cherronesus, a Diana,

si creditur, conditum et nymphaeo specu quod in arce eius nymphis sacratuni est maxime inlustre.



V. 51

.. ,
Acta ss.,

., , ,: ... ,- (.: verberibus

excipitur atque urbe eiicitur. Exiude in spelaeo quodam, quod Partbenonem

vocabant, commoratur)., -, , -
100 ^). .--^). ,, -

. -,. , ( -) ,
(7 -

. -
. 17, ,,-, ,

., «». ,,-
, , ()

1) Acta SS. Mart. I, . 642: Hic est fartasse locus, aut in eo Spelaeum ülud situm, de quo

Strabo lib. 7, ubi de Cherroneso agens urbe ita scribit: In eâ urbe templum est Virginis, daemonis

cuinspiam ( ; , ), a quâ nomen habet etiam promontorium, quod

ante urbem est ad centum stadia, et Parthenium dicitur, habens fanum illius daemonis et simu-

lacrum. luxta hoc fortassis fanum, in promontorio certe, ut videtur, ca erat specus... Nequemirum

Sanctum virum in eä commorari voluisse, ut vel sic inquilinum loci daemonem vinccret, qui ani-

mas civium sibi devinctos tenebat. Ita S. Auxibius in loco Jovi dicato habitavit, ut dicitur in

eius Vitcl 19 Februarii cap. 2.

2) Ïaîiuî rô{,' «*\, (: « » r«pS,

. neipe'p-k, repà CP ;;> > ', ' R-fc napsémvH'K,

cfecTK,': ' < ' - - .—, 1892 . [. ... 1892, ., ., .)
(VII, 4, 2) , -,, .



52 ..
. ,! . 4-,, , , ( ,

. 3) ., -
, (

StScoatv ), ^, , -
100., . 6- , -, -,, ,. -

. (. 8), , -,
( , -* Ö),, , , -. ],
. . ,
( — 100 ),,)., . -,, -. , ,; ,-, , ., , ,

(. « () \'»- 1894-95 .,. 257—279).,, : 1)« [?], .
«»[?1], » (.

264); 2)« ,, , » (. 270),

3) « »
(. 271 ).,...



Y. 53. ,, -,
^). ,, , -, . -, , -,, .,-
.. , «» -,, .-,

., (/)
. .,, (,,) , ,, . Mtxpà ,, ,
^), -. -

-,, --
^)., -,— ,«»., -- .

1) 7> ,. . «..» IF,. 32 ..
2) (., .),,, ,. «».
3) . (. 1872 ., . 109)«, ».
4). . . 1« » (. 1905).



54 .., , -,— . ,
1853 . -. -«» ,, ,- ,,, -

..«» ()
., ., -

aœ, -, «». -:-, 1876 -, 1901 1904...-
, ( «-» . . -),, -. -

^), ,
«». ,, . -, ,

.. -, ,-
2- IV ., , ,,, . -. , ,, 1901 .

1). . .-, {. .,
12,. 1893),. 41 .; . .- ... ..

. 4,. 90 . . 20; .. .», 1901 .,. 40 .; . .,..,. 15 .
2). ... . 4,. 95; 1901 ,. 42.



V. 55

() -, , ^). -, , .,
. ,. , .,, -, , -, . .., ,, VII . ,

., ^),, -, «»., ,, -, ,-. -
.. ,, -

1896 ., , -, ,. ®) -, .,
. .^) .

. ., « , -, ,, V—VI ».

1). ibid.,. 92; 1901 ., 1. .
2) . 17 , .( ) .
3) . « » . ...

1901 r.=Commentatione8 Nikitinianae (. 1901),. 309—316.

4) ., 23 (. 1899),. 26,—.. VI,. 338.



56 .., -
IV .,,

,, ..,,, , ,. ,,,
(7 3,

.
1) . , -
. «''» ,« . ». -,, ,

(. ). «».,,,,-, , -
'). , -

. , -.
^), , ,

(25 .) -
( 1901 ). ®), ,

2,50 .,

·*). . .^)« -, ,, 1899

1900, , ,
1). . III, 10: , , .
2) . . ..
3) . . .- . ... . 4,. 51 . .., 1991 .,. 22 . -.
1)9 . .. .. . 4, . 52,. 4 . 54.

2) .. 1. .



V.

, , -, -, , -. ,,, , ».,
— 1- IV .;, , -^ «».

2) -
., : « \'\. \*· \*·.4\ ' ». ,, ,, . , «»,, ,-.,

(. . 537, 21-23; . 8)(, ) .« ».
. . '). -

-
(, situ, ,) ,-, « -» ^).

1). , . 13. (. 539, . 11) ,-
..

2) .. . VI (1899), . 366 .,, . .
4+



58

I.

f. 169 V.» MAPTYPION[ , -.
. 169 1·' ' ,

|, ,' , ,
f. 170 r.“ '| '', -,, -,

2.’ -
f. 170 . |,-,, .

3. , ,
«’» «, ’ -, .,

'. 170 V.»
|

’, , ».

Cod. Mosq. saec. XI, 376 Vlad. Edidit S. Seraphi mov act. soc. bist, et ant. Odess.

V. VU (1868), p. 120— 131. Nostra causa contuIitP. Nikitin. Serapbimovianae editionis mendas

enotare supersedeo.

Titulus totus rubro scriptus est, Codicis scripturae: 2. !() —()—^
5. () 6.() 7. 8. 9. () 10. ()

11.() 12. (;). an? 14.() 15.

( rubro) ibid.() 16.() 17. 18. ()
19.() 21. (prius rubro) 22.() 23. ibid.()— 24. '() 25.— 26..

25. Ô . Sir. 43, 28; Psal. 103, -4. 26. . cf. . 6, 64;

Rom. 8, 11; 2 Cor. 3,6.

5

10

15

20

25



I. 59

4

.

,’, -, . ,', ] ·^ -
5 , ,, ’'^ ^.

]

, · 170 vJ’, ;
1,0 5. , ., ' -’ ,«» «' -
15* , -. ,

|

f. 171 .»’ ’. , , -" ».
20 6. ,, ,̂'-. « », «'
25 ; ,, ,

|

f. 171 .’’*’
’ -, ’ », «» «, / -

30 ».
7. , -, /,
1. ( rubro) ibid.() 2. () 5.() 6. ()

7. 10. ( rubro) ibid. alterum nescio an delcndum sit. 13.

{() 15. 16. () () 17. ’ () 18.-() 19. 20. ( rubro) 24.' ' ( rubro)

26. 31. ( rubro) 32.3() 33. ()
6. cf. 1 Tim. 2,4. 9. . lescc. XVIII, 32.



60 ,.
f. 171 v..'‘

f. 171 v.'>

f. 172 T.^

f. 172 r>

, '
|

, -· ^,
|3-, [-[- - 5.

8.’ ;" [3', ,, , | ,.[,’ -.
9. -’ 15*, , -

, * ’, . | - 20.
10. -'

). 25’,.’ -
|

-.
1 1 . 30’ '', , , -

( ,,. 6 . - 35^.
7. ; ( rubro) 12. ()

( rubro)— ; 27.()
() 34. 35.

16. ' ( rubro) 22.

28. (;) 33.-



I. 61

12. , ' -,
|] -), yj

vqJ -
5 ,« », ,«,

’^ , '
», .
13.

10 -.
|.

14. ,, -
15 , -' -
20 , -

| .
15.

25 «» « -'’ ' , , ''
, ».

30 '«
j

, ,»;, , « »« , ’, ».

16.

" , -
35 , «»

1. ( rubro) 4. 5.() 6.()
9.^ ( rubro) 11. 11.—() 12. t 13.;
( rubro) 15. () 23. ( rubro) 24.() 30.’ (priua rubro)

33.(() 35. ( rubro)

25.' . Act. . 17,20.

^ 172 .

:. 172 .

f. 173 r.'i

f. 173 r.b



62 .., ,
’ , -

f. 173 V.® ,
[

1.
17. , ,,--, ] ’,
,

f 173 .*·, ,
|

-. ’ , -, ,-, -.
18. , -,

f 174 .» . |-
—

— ,,,
f 174 .*' ,

|

,,, *
,.

1.’ () 2.() 19. (alterum rubro) G.-( 16. () 20. ( rubro) 23. {) 24.

( rubro)— () 27. () 28. ( rubro).

5

10

15

20

25

30



63

IL

'. -’,,, !\,,.
5 ,, .) .

.
10 « »,,,,’
15 .

1 .
-4.’^' ' -<>

20· ' ’ -
[]·«

ö ».
[] -,

25 2. ]
|

*
Cod. Mosq. saec. XVI, 296 Vlad. Exscripsit P. Nikitin.

Primae litterae uniuscuiusque distichi rubro scriptae sunt. Item v. 1 in et’ et v.

16 in 3.. item V. 6. 7. 8.. ibid. et

9.. 11. 12. ^' 14. ibid.() 15.

ibid. ibid. per compendium 16. super 1. 17. ';
18. () per comp. ibid. ibid. dehvi 20. tv

) 21. addidi 22. ibid. 23.()
ibid. addidi 25. 26.(). ß(J'/or<sse ddendum.

f. 80 V.

f. 81 .

f. 81 V.



64 ..· ,' \) -_ . -,'« -, ». 5, [] </]-> ,. -̂.
·82’· . ,’ - 10

<>
«, , -

»; *«, [] ,-^ ». ^ -
15., -.

4. ', 20

f, 82 V.
|

,,’, -’ -. 2,
, .

, 30

f. 83 . .
| -, , -

1. 2. 4. ibid. ^ bis scriptum ibid. '
. ibid. 6. 6—7. (;) ddevi

8.^
( , 9. idib. 3 11. ddevi ibid.

|

'
13. ibid. addidi 16. * \
18.’—’ 19.'' 20.() 21.

22. '() ibid. 25. 27—28.

29. 30. ibid. 31. — 32..
ibid.

17.



. 65, .'[. , -.
5 5. -’ , ’

’, -,
I

,
10 ’, -

’ ] ,
[] ’, , /

15 , ’ -', , .
|

-
20 .

1. ibid.’| 2. ibid. 3.

ibid. 4. : cf. . Nikitin,, 42.. . 132. 5.>
6. /0^. 7. ibid. 9. 11.

ibid. ' 12. addidi ibid.; 13.;
14. ) referendum ad; sed potius legendum (sc. ) ibid. -
; 16. ibid.; ; 17. — ibid. . (in) in rasura

trium litterarum 18. 20. .

f. 83 V.

f. 84 .

San. .-. . 5



66

.
. G3 .

jj
() > >() ’)(' ‘'.

( () '| ()(),· '(
6we i (). '
' , () ' , 5

() () ^, ;-^ '* '^'.’''', ()()'(), ', ()
. G3 . () () ,

j|
,'-, () ',' w’ , ' '^()

5{ ', '() \'
’() '() '’() ’{', () ():, 5, . ;() ',() '.' ’ '()

—V(... JVÎ’ 992): 1) ; 2) -; 3), , .-; 4) ( ., -
), .: 2.·· \'£)( ’^ 3. ·»’ »· ·|·1 · .£\ 4 8. \—01-£ CS,. ''’,»'·56 \ \- · ;(- \"· (*

— ^;^’·. -· »(». <’> · \' )(£ 9— 10.>
—\ — · 11.- —- 12 — 13. ®·

> . , „ ..· ]\'· ·

14.' — 15. : 15 — 67,4. )^·’ · ·7, · · .·.. · *· 7.·
: (.. . 197 (595), . 81 .) (. 202 .):

1. . 2. ’, ù'ie . 5

—

6 . .
8. . 9. . 13. , .
13. CÏ 1 I .



III. G7

!( ;() ()
'’'()() '' ’-., ()' . -

() ' ^, (),
5, ^ ()()'';-

() () . ()();', ' ()
: II

U) ()' . 4 .

10 o6pa3S' ()'!( (). -. () ()'-
, {() ' .

()‘, () -() ' .
15 ; ' ()'() (), () ’ ()-

' () -' ()
20 () ' '(). ' () -();() 5(': -

>'() ’,'!(
«» · · · Hg· îip· \,°· \ »\'['*\\'· 4\ · IU-» >''\· 5— 6.^ ·.. , „ ,( &· 1€8 · 7."· « — · · 8. 9. — -— \\' 10— 12. «
—·\ ^ pt4f· 13. ’^\ -’ 14. 15— 16.- - *’ — 17— 20.

^.’ · ^ ·^ CBATOCTHW.· '^'^ · (''\ -· ’ — \'’· 21. -
(1. 22. \*\'\· —. \\|· \*-

^^' 23 . —-'' -·· · ^ ^\^\\(· \'
,-(,, ).

1.. . 2. . 4.' . 9. -
. 14. . 15., . 17. —-

raÀ . 20. xepcoiiiii . 23. ., .



..G 8

'', w![?],() iipecfro

. Cl . eiiiia ' ()
[|

'() ',’)[] , ne -' (), () enlîa - 5() ‘() (). '() ‘’()-, () , (), HLO^ . , -
()) iô ' -

() <> . -. (). ()' ()-() ,() '. () ' -
'() 5(()'., , ^( ,' . »

. G4 . , ', () ' (),. . () 20

;(), !^' -. '^, :; ,
2. (« 2— 3. · »· ^- «' noAdraiÄmTOi^·\-; 4 . — 5. \- ·’··· — ^^ *· TilRphCK’lxJA 3\ \11\· \\:

— ' 8. .
10 — 11. CKTRipHR* — \« —' Rkck'iKCKaia · «»\
«\ · Rkc'kiu'h. ^' 12— 15. — ·;
o\‘K»pii.3nu — tu' :· « ' \*’ ’· \
— R"h ’ -·' 16. ®
){'· «\'€ . «* .^
— CROH 18. ' —“ ·..'’ · ’- 20— 21.« ' -·· · ^ 22. —of'
— cïïâ 23—24. ^',\ —\· ’.

—

3. . 4. . . 5.- .,’ .
.' . 14. ., . 15. . .
16. ., ^ 8 . 19. . .
. 20. . 22. . 23.^ . .



III. 69

(), ‘5^; () ^,
() ()., , , ^

', , )
5 ^. ()'' -

’"() .'. ()' .
, ';, '

', () , ^:' ,
10() . '()

||
':

; ,
(). ^ !^;

ï . ()^',
15 ' ;(),. '',|, '' () w(m),

^ ^, ' ‘5^^ , -' . ( '. -
20 ' ', .
() ()'^. () ,. ^,
1(), ''' ',

25 ' '.
||
() ' -

1. — -\. 2. 0\· — 3 — 5.»’ « ^- · -* -,\ rpOKd· 1.1 </· ’^ 6. 0|| ApO\frO\'

chHi · - lew 7. - -
8. 9 — 10. — iiÎAeoif —

— 11. — " - · -
() 12. — 14. - co\fB·fc — -
15. \ — 17. ·.

18. - ' 19. —
20.— · 21— 23.®

— · — · -
— 24. " 25. —

13. ' . 13— 14.. $' . .
16. . 18. . 20. . 22.

23. — . 25. .

. 64 .

. 65 .



70 ..
mepS', ’ , ' , ’()
[| ().() ,

umS'lug ' , .''() ' [] '.,? () ' , 5' (!), -, () , '

'(? . () ()'({).'()
() ()

}) ' ", ' ' *.. ()' / ' -'’'', ',
()() '','. (' (), , ', 5

() ^' ',-
. 05 . , .

II
(), () '8'

''’{);,''()’'.' .''' ' - 20

() '.’' ',() <-) ,' ,' '() -. '
() ()' ' . () - 25^ '. . ()

1—3.1»{- CRp kTTviiii II3> il &·' —
« ^fcec· «£ 08· 800-.. · 4. 8 .· 38^<’(

5 — 7. 8, —'^ <-
i€.ui!· . 9. x'corii -

· — \ *' 10 . ' 11 .
—’ 12 — 14. — -.· €» — \'-

--’ \'“\' · R-kpivi 15—16. ’·
lUIK-klIlE ’kà · ' CT 0\”1-:\ '\'0\"^ . · I 08',\-:\
17. / — 8 18. cT^xo^'aEOX 8\' 19—20.·- · ·
22. 23— 25. ’— ··” — .

1. . 3. . 4. ., è . 5. .
10. . 12 14. . 15. . 18.!?/ ., .8 . 21. . . 24.

ciiccHuaro . .



III. 71;. (),' ,() )()' <>'() . ’’, ), : * ,
5 ,() , Ü3'. ' '(). Hw ^-’ ’ () . ||

^ - , 5
() , " ()', -

10'. ()', ^

w ’ ^ .; ’ ,' '();)() -
(), () (),''>

15 () () . () w ();; () ei]îîa , ?^
>() ;() ". erw. ' () '-

' (.() ',()
() () ', ()

20 MHwroio,' ' ’' (). ' ()
ciiieoy, : (),, ()
;(), () 1* . . 5() () ''' ().

25' () ;() , ()
1 ’ . '

1. \· ^— I. )(» Hico »— —
»!» · -^!» —\ « — —

MfHi« Etc« »· !»· To.woij· \^»,·· ffiro ·|»’»· in» -· ;. 8. »!»|· -» .0!»!>1!» »! — 9. 10 14. II' iit iicnoR-kAaiÂ-.iiiToifo^aioif ii '®· --·»» ·-
f ( »<, , ,· H AOMOIf lero »€ RhITH· ’ 0\|’0 ·’-· o^'K-kAiiRiuEAn» '!»» · -

»·. ,' »· — 15 — 17. ^«. - —
. — iCAioif» -»» 17. ·

18. !» !» !»· !» |1 —!»» 20. CT» -
'· 21.-» KT»iRT»uiarâ 22—23. »· .»· — ,\ ,?; » ’· » »·.

25.»»» »· -k

1. . 3.’ ., . 8. . 12. . .
13. ., . 15. ù- . 16— 17:

—

., . 21.' . 23.

.



72 ..
() ^.. () >() ,() ^:
biiujchiu(h)'. ^: () '() .. ' > ,() - 55^. : ' ’ >. ' ;, , ' (),

'’? '>. ()
. {)() ,
() ^', , ' «,-
»,'' ()''

W ’ ., () '-
CG . , W

II
. ’ 5

6axSÎ ' '. ,’ ' . '’, (), ^, ,' ' [][] 20

()().^’^()(),()-
' ' ", -

^{() () .'
() ^{ .'' ^' ’ (), 25

() '() ’'. ()-
2. --^^ îâhhîh·-- >- 3— 5.- 1\«^··

HAtdAtKI '· «{5^ 114 4>€ Tp'kKUlHKOlf »»^·« «\'

’' ’ * -4 — TfKi {.) 6. 7.4 Bhl ; 8 — 9. - 411( ' )(0· 4 '' 10.» 11. CÉBI —
^' 12. —» BfAHH 14.-- 15.

1.. crkath·^ 1/. ·
18. ·· |.(4''1' )( 19 22.' ^·' 1»1 ’’ · - · II·

» 4;\· -''· -;· 23. —
— 24.- 25.· -

26 . ’ · — -· \'^ · ' · »

3. . 5. . 11. ., . 16. u'6-

. 19. W . 22—23. . 25.-’ ., .



. 73

() ) () '-() ' .'^ () \ () > '-' ()'(). ()
5 () () '' () . .() ())().;5 .

(), ';-
(' ()

10 .
Cü '. , , ()' ()* *

() ()^ . .
() ()^, () (), .

16()' ','()',-[]. 6w-' ',
’ (), ’ -
) () ()(.-

20 . ; (8);'()' ' -, . ; . .'() (),’ -
;();', '',

3. . ’. 4. ·11· f« «>«- — « 5.^
5 — 10. ÄiWHi .. —' «· 1\> ·· « —^ —«« -

f ' f' ''· <^« 0 · ^ «; —»»> fjf'S'f» f,
11. npKRddro 4® 12.^' —*(

14— 15.«. «; - « · ''^ -«.' \* \|* 16— 17 «·
«.. · .« «· ^''. ·4*.

18—20. ««· ·. cBOH^-b&'·-^' .. . 21 — 23. — -
»'·' ';^ · · \ ^ ·« — . -.· » —

24. «’' " . .^·' ·
1. ' . 4. . 6. .

8. ’ ., . 9. . .
11. . 12. chhïà. . 15. . .’ . 21. — . 24. .

5*



74 ,,' "() '
cïa, HCC' '. ' ()' ()

, !^ ) ‘ () -
/(). (), 5

IV.

' () () ' '(),’,,,',.' , “,' , , , '’^-
'. ()' w ,' 5

() W }() '. .()() ''^ Si. .
. 66 . ',,,()

||; () '. ’ ()
(), ()', ' Si() '

() eMSi, HcKSipcSiHA. () -' ’ ’() '

Kop’cSinb. ' 5
().

1.· ' 2. \' —- 3.

· HtRiEtcfMiir« ·«. 4. )fèa "rî·' °«.

2. ' . 4. .

IV. ( g , Pair. gr. 1 1 7, . 344).·.,, . 3—4.-
— ; (). 4. : 5.

—: . 6.='/ 7—8.—:. . 9. —:,, (sic) . 11. —: 14. ’:.. ibid. >. -«» 14— 15.'—: .
16.: ..



75

() *. * ' () ': . 68 ., ',',, (),, ’,
(). ', 6()!^,

- . . ()
5 ,^ .' « ».' ^^ ' . (, , .’
10 *(^)^^ ^^() '()() -... ',-

''. () -
^ ^ ', . 68 ,

15 * ' ', '' -',() () ,
'() ’ '(). '
() W ()' ' ', () 5^ rpo6ii -

v. . . 1. *-: èv -
2. ;8, 3., -: . ·/), , . .,,,

(. .) . 8. : ( :
—). 9. « '» .. 11.«» , : ’

' . .:>—. 12— 13. . . (:) >.-,—« » « >».
14. «».«»: .. 15—16. » . «-» { .) 17. . . -

(' ^ ' ]). ibid. «ce » .« »»( '). ,.. :^ , ' -' . — ««()» ,, , ,..
8. 0 . 8. . Eux. IV. ® 105. 19. , ,



76 .., () ' ():

() , ’()
tomS^ . ^()() ' () -, '' 5() ,

I (' ()' ()'', ' .' () '-
. 68 . ' , ()

||

-()^, () () ^() , ’.

«» .«» «». 1— 3. -. : Et ,] ^ 5.,«»,.. 7. « —»·, ., , . . « -, » . . 8. « () .. 9—10.,: . ...·
11— 12. : ’.

10. :



77

.
. «-» (, 1906), - ,« », « -», -.- ,, , « ,, -'. -

. «CÏM ». I , -,
. 381;-». -, -, - -«'» !« » . «»:« ,,

381 . -
448 .. -; -() , .

451 , ,
(., [.



78 ..
. .®], 52). -,. -, .,, ,, -., 451 .,-() , -, , -, ,-. ,

. ,, ,-, .;, ,,
[?] 6 , -, 22- »., .; -, ^, ., -

— -, -, , -, ,, ,.
. , .

(. . 13 .)
V ., , -

«», ,-« » -. , .

«», .



, .,1 -7,9, -,. , .,-. ,, -,, , , -. .
^ ' ; ,, «Propylaeum

ad acta Sanctorum Novembris. Synaxarium ecclesiae Constantinopolitanae e

codice Sirmondiano nunc Berolinensi adiectis synaxariis selectis opéra et

studio Hippolyti Delehaye. Bruxellis 1902»., : 1) .
333—338 22- ., 2) . 517—518 7-
«’» . ,,,,, , 3) . 513—51 6

6- «() , -,,,,, -
, > (.. 1587,

XII ., ) 4) . 517—518 -
7- . -" N(... 1617,. 1071 . ),, ,

. 3-( ) -
. ^23—26 -( .),

,
2 , .

(. . 19), :,, , ., , . -( ). -, (.. 23 74). , -, -, .
4, , ,,· 3, 2-,



80 ..
., -. -:« -»:
«, , ,

,() ,,
( -) . (,) ,, ():() , ^), , —. , ,, , -. . ,() ,, ,.,, ,( ) -. .,, , -

, ,, , ~() (-
), (^). , -,».

1 Delehaye --, ,-
. (. -

) ; .; 1;.



. 81,. ), .
,.

. -, .
. 20, ,, ,«»., . 20—22

( , «»
.), , -,. -., . .

X.

. .-. . G



.
’. .

1 4

5 9

— 17

9 10

10 30

28 13

29 5

31 21

47 17

— 27

— 28

62 6—7

:

—



»
HSÆÉlNÆOmES’ IMPÉRIALE DES SCIENCES DE ST.-PÉTERSBOURG.

\ III« SfiRIK.

no-,
j

CLASSE HISTORICO-PHILOLOGIQÜE.

ToMi. VIII. JV? 4. Volume VIII. ? 4.

- - -.
. ..
INDEX

DE LA SECTION GÉOGRAPHIQUE

DE LA GRANDE ENCYCLOPÉDIE CHINOISE

T’ou-chou-tsi-tch’eng.

P AB

C. de Waeber.

( ^- 14 1905 ).

G.-. 1907. ST.-PÉTEESBOUKG.



no> .
1907 . , ..

AKAJIEMIH.. ., 9 ., Si 12.



1880 .

--- g ^ ^ 1726-.

- ---.
6- --.

. 1.

1—2 . ,

3—7 .- g ^ - ^ ^
8— 28 .--() ^ f0.

. 2.

29—54 .--().
55—58 » -- ^ ^ Ijf^.

. 3.

59

—

66 .--().
67—82 » -- ^ ^ Ifÿ.

83—90 » -- jfj.

. 4.

91—92 .--().
93—108 »

109—120 »

121— 124 »

-- ^ ^·-- jff.-- ·
. .-. . 1



2 . .,
T. 5.

125— 132 .--().
133— 148 » -- -
149— 161 » --
. 6.

162— 164 .--().
165— 168 .- ^
169— 174 .-- ^ ^ jfîj·

().
175—178 » --
179— 182 » . () p^ij ^
183— 188 .- ]
189— 197 .-- |f^·

. 7.

198— 208 .--().
209— 233 » -- ^

T. 8.

234—248 .--().
249—258 » -- ^
259—268 » -- ^
. 9.

269—272 .--().
273— 280 » -- ^ j|| j^.

281— 288 » -- j||

289—293 . [Il 1·
293—303 .-- ^ jf^.

T. 10.

304— 306 .--().
307— 330 » -- ^ j^·

331—336 » -- ^ |f^.

337— 339 » -- ^‘|'| |ftf.

. 11.

340—342 .--().
343—350 » -- |(·

351—356 .- ^|'|.

357— 364 » - jf|.

365— 368 » - ^
369 .- *

370—377 .-- 1? W )(?·



---. 3

T. 12.

378—390 .--().
391—400 » -- ^
401—406 » -- ^ f;^

407—413 » -- '.

. 13.

414—417 .--().
418—426 » -- ^
427—446 » -- jf^.

447— 449 » -- ·
. 14.

450—466 .--().
467—480 » --
481—484 .- )>|*|.

. 15.

485—488 .-().
489—490. -^) .
491—521 .-- ^ )f^.

. 16.

522 .--().
523— 528 » -- jfj.

529— 536 » -- |f^.

537— 540 » -- ^ )f^.

541—550 » -- ^ |f^.

551—555 » -- ^) ¥ » #·

. 17.

556

557—566
567— 570

571—574
575

576

.-- ^)().
» --

®) ^ ^
» --2) ^ .
» -- ^) *. . --^)-- ^) ^ ^

1) - -- -.
2) -.
3) --.
4) -- .-.



4 . .,
577— 578

579—584
585—588

[-- ^ ^ ]-- -- --
g -- ^- ^ ^|‘|

---- [Jj -- ^ j'I»!

-
® .

,-- -- - 0J.- ·.-- S5 ·
‘)·

. 18.

589—596 .--().
597—600 » -- ^ ^
601—602 » -- ^
603— 606 » -- ^ .
607— 612 » -- “ ·
613—618 » -- —

j'l'j

619 » --2) ^.
620 » --
621 » -- }\\ ^.

. 19.

622—624
625—626
627—630
631— 634

635—636
637—638
639—640
641 — 642

643

644

.--()..-
» -- ^) ^ ^ |.
»- tp ^|·).- '/Jm ^.
» -^). --®) ^ ^ ·
»- ®) ^ ^ ·..--’) §·. . --®)

/±L-
''·

1) -.
2) -- -.
3) --.
4) --.
5) -.
6) --.
7) --.
8) 3. .- .



---.
645 . --

--2) ·
» ») --®) ^ ^ jif-

» » --') ^ ' ^ ^
646 -’ (^) ^ ^ #
647 . --®) ^ ^·

» » -- ’) ^·
» » --- ^ -
» » --®)
>> » --- 10) W ^·

648 » » --”) # ^·
» » --- 12) êi W ^·

[ j||

649— 652 .- / (. .- -)..-- 2 ^ (.-).653-

.
658-

669-

689-

.
695-

707-

725-

.
735-

741-

-657

20.

-668

-688

-694

21 .

-706

-724

-734

22 .

-740

-752

.--().
» -- ^ ‘| jfÿ.

» -- ^ )^ jfj.

,--().
» -- PH··

» -- ^ |)^.

.--().
» -- ^ ’

1) 20- - --- -- -.
2) 10 , --.
3) . 3. --.
4) . - -; --.
5) .-- . 3. --.
6) -- .--.
7) . 3. .
8) 3. .--.
9) --.

10)

. . .
) --.
12) -,- -.



6 . .,
753—768 .-- j'|‘|

769—772 .- ^
773—774 .-- ^ (^. -).
. 23.

775—786 .--(),
787—794 » -- ^ ^|| |fj.

795—804 -- ^ jf^.

805—810 » -- )(·
811—816 » -- ^ ^·

817 » --
j'I'l jj^.

T. 24.

818—826 ..--(^).
827— 838 » -- \
839—840 .- ^
841—842 » - ‘|.

843—844 » '-
j'j'l.

845—846 .- ®.
847—852 .-- â )·

. 25.

853—854 .--()
855— 860 » -- ·
861—866 » --
867—872 » -- ^ )^·

873—878 » -- ‘/

879—884 » -- ^ ^ )(·

885— 888 » -- .
T. 26.

889—890 . --<>().
891—896 » --.
897—904 » -- ^ ^ jfX - ^
905—910 » -- ^ j'H Iff.

911—918 » -- ^ .
919—924 » -- — jfl

925—929 » --> ^ ].

T. 27.

930 . --<>().
931—934 .- /.



TF---. 7

935—956

957—962
.-- jfÿ.

» -- ^ ^
T. 28.

963—966 .--().
967—974 » -- '| jfj.

975— 982 » -- ^ f^.
983— 994 » -- ^
995— 1002 » -- |jf^.

1003 » -- ^
. 29.

1004—1010
1011—1016
1017—1022
1023—1026
1027—1030
1031—1032

1033—1042

.--().
» -- )fj.

» -- jg ^|‘|

» -- jfl jf5^.

» -- ^ ' jfÿ..-.-- jjig ' jfÿ.

. 30.

1043—1044
1045—1052

1053— 1064

1065— 1070

1071— 1076

. 31.

1077—1078

1079— 1086

1087—1094

1095— 1106

1107—1108

1109

. 32.

1110

1111— 1114

1115—1126

1127— 1134

1135—1138

.--().
» -- ^ jfÿ

» -- ^ ?
» --

5^ ^
» -- ‘/7* ·

.--().
» -- Æ )·
» -- #
» -- )·
» -- - -
» -- ^ (. .).

.-- (^)..' ÿj^ (. .- -)..-- (. -).
» -- '
» --



8 . , ,
T. 33.

1139— 1150 .--().
1151—1158 » --
1159—1162 » --
1163— 1169 » -- ^ ·
. 34.

1170— 1172 .--().
1173— 1186 » -- ^ j'I'j jf^.

1187—1200 » -- ^ ^.
1201 » --<> ^ (. -).
. 35.

1202—1218 .--().
1219—1226

1227— 1232

» -- -g.

» -- W f

. 36.

1233—1240 .--().
1241— 1255 » -- ^|>| ·
1256— 1262 » -- ·
1263— 1265 » -- j-H ·
. 37.

1266— 1270 .--().
1271— 1284 » -- >| j'I'j ·
1285— 1288 .-

j'l'j.

1289— 1294 » -·
1295— 1298 .-
1299— 1300 .--

j'J'j
().

. 38.

1301— 1314 .--().
1315— 1320 » -- ^ j'P| ·
1321— 1324 » -- ^ .
1325— 1332 » -- * -
1333—1334 » -- ].
. 39.

1335— 1341 . -->(),
1342— 1354 » /--« ^
1355— 1360 » --<>

ffl ·
1361— 1366 » -- «I -
1367— 1369 » --‘> ·



---. 9

. 40.

1370—1372

1373—1384

1385— 1388

1389—1392

1393—1394

1395—1398

1399—1406

. --<*().
» -- ïÿ '.-- ^ '|.

— ^
— » »

.- ..-- # lit-

. 41.

1407--1412 .-' IIP .
1413--1418 -- )·
1419--1422 » -- jif.

1423--1428 )) -- ^
1429--1436 » -- -
1437--1440 » -- ;1|| ?·

1441 » -- ^ ^ )pj-.

. 42.

1442--1446 .--().
1447--1448 » -- ^ ^·

1449 » --^) ·
1450 )) -- ^ ·

1451--1452 » -- ^ '
1453--1456 .

1
^.

1457--1466 .-- ^ ^ ·
1467--1470 » -- ^ ·

1471 » -- ^ ·
. 43.

1472--1478 .--().
1479--1484 » -- ·
1485--1489 » -- '}$ yz ‘

1490 » -- ^ -
» -- ^ *

1491--1492 » --
1493--1494 » -- ) ^ ·

1) ---, . . -, . 3. .--.
1*



. .,
'' 1495

—

149G .--< Ä
1497— 1498 » --^) ^
1499—1500 » -- ^
1501— 1504 » -- ^ ^

1505 » -- ^ /X |f^'·

1506 » --> jf; yx |f^.

1507 » -- ^
T. 44.

1508 .--<().
1509— 1512 » -- ^ ^ |(·

1513 » ,-- ^
» -- ÆJÏ·

1514 » -- ^
1 515— 1520 — - () ^-() igj,- ]|1 ijî

,- -() 0 -
^.

1521— 1522 .- ^ fl'|.

1523— 1526 .-- ; 1# )·
152 7 )) -- j\\ jflf.

1528—1529 )) -- ^ IfX.

1530— 1531 )) -- ^
153 2 » -- dß fif- If^.

153 3 » -- ^
153 4 » --‘> ^ ^ ·

1535— 1538 » -- ^ .
1539—1540 » -- ^ .
1541 — 1542 W -- ^ ·
1543— 1544 » --<> ^ /flj-.

7- -- JA·.
[. <>,, ,

1) - .-.
2) '--- . ’. ..--.



---. 11. , -, -,- , -, -,, : ----() ---( )-, ., ., .«» -----, 1863 .]
. 1.. 1—

6

7—8
9

10

11

.
-‘) ---^) ^ [ÉI LU·

---'^) 1-|-^) ·“- + |·-®) [Jj.--’) ^ ^ |1|.-<>- ®)--») Çg ;gï |1|.

1) - ; ); ;- | .- (. . 13—22), -.- (. . 67—74), -
[ jj
. -

(. . 163—168), -
1 1

1

. -cii (. . 41— 44),

II -
jjj .- (. . 55— 62).

2) · .
3) . . 3. .-- .
4) . ..- .
5) . . .-- .
6) ; , . ., 3. .
7) .-; 3. .--.
8) » » » » » »--,.-.
9) » » » » » » --,.-.



12 . .,
12 - ],-“) |.

--^^) |·
13— 22 -^^) ^ [Jj.

23 -*‘‘) ^ ].--- 1®) ^ ^ (J|.

21 --^®) [i|.--^^) ^ ].-()-’®) ^ IÉI jl]·

25 '^®) [Jj.

-^*') ^ [ij.-^^) ^ jjj.

26 -^2) ^ [(.

-®^) |1] [Jj.

-^^) ].-^^) ·
27 -^''’) [Jj.--^’) ^ [If -

. 2.

28 -- ^®) ·
-^**) [jj.

10) .-; . 3. .-,.-.
11) » » » » » » » --,.-.
12) » -; -,.-.
13) » -; . .--.
11) : 3 -, 1-, 3 - 1 -.
15) .-; . . .--.
1G) )) )) )) . . . -->.
17) )) » . 3. .--,.-.
18) )) » » 3. .--,.-.
19) » » » . . .--,.-.
20) » )) » . . .--,.-.
21) )) )) )> . .--,.-.
22) )) » )) . 3. . -,.-.
23) )) )> )) . .-,.-.
24) W » )) . . .--,.-.
25) » h )) . . ..--,.-.
26) » » )) . .--, .-;--’-(--).
27) .-; . . .--.
28) » » » . . .--, .-,.
29) .-; . .--, .-,--.



---. 13

29

30

31—34
35

36

37

38

39

40

41—44

--^0) [|.---) Ul-®2) ^ jjj_--^®) ^ ^ UJ*

--^^) ^ ]·-- ·--^) ^ (.
--^’) ^ [ij.-- I© -
--®®) X. ^ -
--^'’) ^ UJ·--^^) ^I 1·-- ^ ·-- |·
-^^) [Jj.-*^) (Ij.

30) .-; ;.
31) .-; . . .--, .-;---- ---, --- Ul ,,.
32) .-; -’.
33) » » --.
34) » -; . . .-, (11,000— 12,000 -) .
35) .-; . . .--
36) » » » 3. .--.
37) » » » . 3. . -}',.- ;. .. 41.

38)

,-- .- . 3. .--.
) .-; . 3. .--.
40) » » » . . .-.
41) » » » . 3. .--,.-;,, , .--- (. 36) -- (. 39).

42) .-; . 3. .-,.-. .. 41.

43) » » ,
.--,.-.

44) .-; . .-, -
45) » » » . . .--. .. I.

Sf·



14 , .,
4 5

46

47— 48

49—50
51

52

53

54

55—57

--^®) g ^ |.()--^^) ^ ^ |.--^®) |·--^®) --- Ul·--^ : fr Ui·--^2) Ul·--^«) ]g |1·--^^) , ^ l_L|.--“) ·--^®) Ul-

(. .)--^’)--^®) [1].-^®) [1].

ib ].

. 3.

58— 62-().
63 -®®) Ul·-®·) |ij.

46) .-; . . .--, ..-.
47) » U » . .--.
48) » » . 3. .-. ,

• --, --.
49) .-; . . 3. .--,.-.
50) » « » . 3. .
51) , -. -.
52) .-; 3. ..-,.-.
53) » » 3. . . --, . -,.
54) .-; . . . .-, .-,-- Ul -- Ui·

55) . -; . . --, --
), - 1 . . ]).

56) .-; . 3. .-,.-.
57) » » .--;.- Ti-maug-schan.

58) .-;, , .----, '--.
59) . ; . . .--,. . .. 1.

60) » » . . . .--,.-;1--,.,--,. ).-,. -,..
61) .-; . .--,.-.



---'. 15

04

05

00

07—74
75

70

77

78

-®^) 1^ [Jj.

-*^*) ^ |,--®^) - ·-- # Ul---®®) lij·

-®^) |- ].--®®) ^ |.
-®®) ^ [|.--®) ^ (.-”) ^ij |J_(.- ·
-’^) |·
-^*) ^ [Jj.-’®) llj.--’®) ^ [(.-- ^ |1^.-- ·®) ^ ilifnj |.

02) .-; . .--,.-.
03) » » » . .--.
04) » » » 3. .--,.-.
05) » » » 3. . 3. .'--,.-.
) .-; . . ->, - . ..
07) .-; . . .--,.-.
68) » » » . .--,.-.
09) » » . .--,.-,--, . . -.
70) .-; . .-, .-. --,-- (. 06) -- (. 65), ,, ---- .--, ,, .. ,-, .
71) .-;
72) » »

73) » »

74) » »

7 5) » »

76) » »

77) » »

78
)

»

. 3. .--,.-.
» . .-.
» . . . .--,.-.
» . 3. ..-,.-.
» . 3. .-,.-.
» . .--,.-.

. , ,
3. .--.



IG . .,
79

80

81

--’®) [J(,

--®'’) ].--®') ^ ^ (.-®2) ^ }.
--«··^) ^ (Ü LU·--®*) Ul·-- [J(.--^®) ^ |1 |

()-®') |.--^®) ^ |J|·--®®) |.-®“) |Jj.-®‘) ^ _(.

79)

.-; . 3. .--, .-.---- Ü 1, “. ---’.

80)

. -; 3. .--, .-,-- ^ |
1

1

81)

.-; . 3. .-, .-,. ---, ---, 34°. . -- --, . ., - ( -----).
82) .-; . . , . 3. .-,.- ;-’.
83) .-; . . 3. .--,.-.
84) » » » . .--,.-.
85) » » » . 3. . --,- .-.
80)-’ 3. . 3. — . . .-,-- 112°,.- -, - Kwen-lun,

„ . .. «---», -, «».
87) .-; . .--.
88) .-; . . .--,.-.
89) » » » . 3. .--.
90) .-; . . .-- (. .). -.
91) .-; . 3. --().



---, 17

82

83

84

85—8G

-*^) ^ |JL(.-- ^ # ·--®^) ^ |.- ^ |J_I.()--®) ^ |.-®’) [1|.

. 4.

87— 88- ®*) ^ [Ij.

89 ()--®®) ÉI UJ·

90 -- '®®) ^- iJLj.

91 -- ^ ^ [Jj.

92 --*®*) ^ ^ [JL}.

--^®^) ^ ^| [1|.

93 - ^®®) ^] [Jj.

-^®®)
[1].

--^®’) /\ ^ |JL|·

-^®®) [\.

92) .-; . . .
93) » » » . -.
94) )) » » . -.
95) )) » » . . . ,--, ..-;-- ^ [

| [.

96) .-; . .--,.-.
97) » » » . 3. .--, .-. -- jjj,--- » ----.
98) .-; . 3. .--.
99) » » » 3. .--,.-.

100) » » . .--.
101) » )) )) . .--.
102) )) » » . .--,.-.
103) » )) )) . .--.
104) » )) » . .-.
105) )> » » . 3. .--,.-.
106) » » .
107) )) » . 3. .-,.-.
108) .-; . .-.
. .-. . 2



/

18 . .,
94 -- \ ].--- “^) {Jj.

-
95 --“2) ^ ^ |Ij.-- ^ gjfij [Jj.

96 --"·*) ' | -
97 -- ^ ^ |]|.--^^®) ^ ^-“^) ä.

64-

98 -“®) Ui-

-’^») ].
99 -- ^--^^^)
100 -- ^22) [ |.

101— 103 -^^·^) ^ [Jj.

104 -^^^) ^ (Jj.

105 -^^^) ^ [|.--^^®) ^ 1_L|.--^^ IS UÜ·

106 --^28^ ;: ·

109) .-; . ,-.
1 10

)
» »

111
)

» »

112 )
» »

113) »

114) » »

115) » »

116) » »

117) »« »,

. .--.
» .. .-,--.
» . 3.* .--.
» 3. .--.
» 3. .--, .-.
» 3. .--.
» . 3. .--.
..-.- <.

118) .-;
119) » »

120) » »

121) » »

122) » »

123) » »--.
124) » »

3. .--,.-.
3. .--,.-.

. . --,.-.

. 3. .--,.-...--(.).
.--()

.
125) .-; --.
126) » » ), -.
127) » » » 3. -.
128) » . 3. .--,.-.



---. )

[" 107

108

109

111

112

113

114

115

116

117—119

120

121

-- 5Ç --^^®) [Jj.-- ·- ^ [Jj.-- Ä ---^^*) ^ ^ jjj.-- ^ |.
--^^®) ^ ^ [jj.-- \·- ^ ].--^^®) ^ |lj·

--®'‘®) [1|.-- ^ Li(--- ^ |jj_

--“·®) ^ [Jj.-- “*) ^ [Jj.-- “®) ^ ].-- “®) ^ \1.--“ \h--- “®) ||·

12) .-; . 3. .--,.-.
130) » » - .
131) » » , 3. .--(), .
132) » » » . .--.
133) » » » . . . .- ().
134) » ·» » 3. .--,..
135) » » » . ..
136) » » » . . .--.
137) » » » . . .--.
138) » » » . 3. .--,.
139) » » » . .--.
140) » » » 3. .--,.-.
141) » » --,.-.
142) » » . .--,.-.
143) » » » . .
144) » » ,, .
145) .-; . .--.
146) » » » . .--,.-.
147) » » » . 3. .--, ---

[
1 1.

148) .-
;

. .--, . -,.



20 . .,
T. 5.

122—125 --().
126 --*^®) [Jj.

127 -- ^ ^ [J_|.

128 --^®^)
fllj H Hj.

129 -- *i · ·--‘®®) — [il-

--^®^) ^
130 -- / |1|.

--^^®) ^ ^ [Jj.-- / ^ 1·
131 --^®®) ^ ^ [Jj·-- LÜ·

132 -- \\.

Hau--a-a^®^) iJ-I·

133 ()--^®2) ^ ^ [Jj.-- ^®*) ^ jlj.

134 -- 15 ·
135 -^®®) [j[(,

136 ()-- *®®) ^ ^ |1).--^®’) ^ ^ |·-- ^®®) % |.

149) .-; . 3. .--, . -, -.
150) ,-;
151) » »

152) » »

153) » »

154) » »

1 55) » »

1 56) » »

157) » »

158) » »

159) » »

160) » »

161) » »

1 62) » »

163) » »

1 64) » »

165) .-;•- it g Ui-

. .--.
» . .--,.-.
» . .--.
» . .--,.-.

. 3. .--.
. .--, -.

» 3. .--,.-.
» 3. .--,.-.

.--.
. . .--.

» . . .--,.-.
» . 3. .--,.-.
» 3· .--,.-.
» . .--,.-.
» . .--,.-, ,
. 3. .--, -

166) .-; . 3. .--,.-.
167) » » » 3. .--,.\-.
168) » » » . . .--.



---. 21

(136) *- |·
--^^®)

iüj Ul·

137— 144 -a^’^) [Jj.

145 --1’2) [1|.

--^’*) , [U-

146 --^^^) ^ (·-- ^ ^ |.
-^’®) (Jj.

147 --^”) 3S ·-^^®) ·--^^») -
148 -- ;gt |lj.

--^®^) ^ ^ [1(.-- ^ ^ |lf.

149 -- 18'*) ^ |1|.

150 - 18*) jjj.-- 188) ^ ^ .-- 188)

169) .-; : 3. .-, 3. .--,.-.
170) .-; . . .--,.-.
171) » » -- -’-.
172) » » .--, 3. .--,.-.
173) .-; . .-- (-).
174) » » » . . .--,.-.
175) » » . . ),

.--,.-.
176) .-; . 3. .--.
177) » » » . 3. .--,.-.
178) » » » . 3. .--, .-,-- )Jj .

179) .-; . .--,.-.
180) » » . .--,.-.
181) » » » . . .--.
182) » » ' -- --, .-.
183) .-;
184) » »

185) » »

186) »

. 3. .--.
» . .--,.-.
» 3. .--,.-.
» . .--.



0,9 . .,
151

152

154

--^®’) 3Ê [Ij·

-^®®) ·--^*®) |Jj.-- 1®“)-- ^®^) 1·--^®®)
--^®®) ^- ^®^) [Jj,-- ^®®) ^ ^ [|.-- 1®®) ^ |Jj.-- *®^) ^ ^ |1(.--^®®) |_L|.- ^®®) [Jj.-- ®°®) ^ *^ [Jj.

-a®®^) [|.

155— 157 --®®®) ^ |lj.

. 6.

158 --().
159 -- [[.--®®^) [Jj

187) .-; . .--,.-.
188) » » . .--.
189) » » » . .--.
190) » » 3. .--,.-.
191) » » . 3. .--.
192) » » . 3. .--.
193) » » . 3. .-- -, -
194) .-; 3. .--.
195)

196)

197)

198)

199)

200
)

201
)

202
) - 1|.

» . 3. .--,.-.--, . . ,
. 3. .--.

» . .--,.-.
» . 3. .--.
» . . .--.
» . 3. .--,.-.
» . .-, .-, ;

203) » » . 3. .-,.-.
204) » » » . 3. . --,.-.



---,
(159)

IGO

161— 162

163— 168

169—170
171

172

-- ft ·
--**·) ^ \·-- * --- | |.- 2®®) [Jj.

-^^®) ^ |J_(.

·--^^^) ^--^^^) 7]^- ].
--“^'^) ;/l UJ·

-a^^^®) ^ [Jj.

--^^®) ^ [J_I·-- 2^®) LÜ-

-^^’) ^-- [_L( ^·-- ^ ^·
-^2®)

[jLf.

--,^^') ^ \\.

--^'^2) \\^·

205) .- ,

-

1
^'

,
. . --<; 3. .--, .-.

206) .-; 3. .--,.-,
207) » » . 3. .--,.-.
208) » » . .--,.-.
209) » » » . 3. .--.
210) .-; .--, 3. .--.
211) » » 3. .--.
212) » » . 3. . --, . --;-.
213) .-; . 3. .--, .-; .-

1.

214) .-; . .--, .-;-.
215) .-; . .--,.-.
216) » » (. .) -- . 3., ()-- 3. .--.
217) .-; . .'--,.-.
218) )) » . .--.
219) » )) 3. .--.
220) )) . . , 3. .--.
221) .-; --.
222) » » . 3. .-,.-.



24 . .,
(172)

173—176
177

178

179

180

--^^^) # « )·
-^^^) |)·-- « * |·
-^“®) |.
-"^’) \\.

--®^'^) .-- -b ^ ·--^^“) ^ ^ [ij.

--a^’*^) -b dj·--^^^) ^ ||·

--^^®) ^ [
1].--^®^) [ ^ |1].

()--^®^) ÉI UJ·

--^“*®) |_lj.

-^®’) ^ 1^.--^®®) ^ |Jj.

--^®"^) ^ ^-- ^ -

223) .-; . . .--,.-.
224) » » » . 3. .-.
225) » » - |1|:^ [( ,

. 3. . --,.-, .
226) .-;
227) » »,.-.
228) .-;

. .-,.-.
.-- .--

. ..--,.-.
229) » »-- » . .--, .-; HasF.iBaeTCH

230) .-;
231) > »

232) » »

233) » »

234) » »

235) » »

236) .-;
237)

238)

239)

240)

»

»

»

»

. . .--,.-.
» . --,.-.
» 3. .--,.-.
» 3. .--,.-.
» . .-.
» 3. .-.
.3- .--.
. .--.

» 3. .--,.-.
» . .--,. ‘’-.
» . .--.



---. 25

181— 184 --^“) ^ [ij.

185 --^“2) ^ (.- . ·--®^^)0 ·
-^*^)

||fj{ 4·
18() --^*®) |_L|.

--^*^) 3Ê-- ^ \\---®^®) ^ ^ |.-- 250)

--25) (j.

187 ()-- 252) ^ ^ [|.-- 250) [Jj^- 254)
Iijfè llj·

188 -- 255) |,-- 250) ^ ^ \1\.- 257) ·

189— 191 -<>()-250) ^ |.

241) .-; . 3. .--,.-;
«-», «-»,

tea»,« ».
242) .-; . 3. .--,.-.
243) » » --.
244) » --,.-.
245) » » . .--.
246) » » » . .--,.-.
247) » » --,.-.
248) » » ,-,- -.
249) .-; . .--,.-.
250) » » . . .--,.-.
251) » » . .--,.-.
252) .-; . .--().
253) » » » 3. .--.
254) » » » . . .--,.-.
255) » » » . .--,.-.
256) » » » . .--.
257) » » » . .--,.-.
258) » » » . . 3. . --, . -,-.

2



26 . .,
192

193

194

195

196

()--
--^®)
--^®‘) 1 S

ft-M

-’*®^) [Jj.

--^®^) [Jj.

-^®^) | |JLj.

y-o-lIla^«®) ^ |1|^ |.--^) ^()-- ’·’) â |1|·

Ma-Tj>ä-iuanb’**) , jg |1|·

o-c-mall^®’) |lj,--^’®) m f[l|--^^) 4 LÖ·--^’2) . [J|.-- ^ |Jj .-- ^ [J_j.

--^^^) (.
-^’®) ^ [|,-- ij itiiM-
--^^®) 1|.

--^’®)
ft^ ^

259) .
260) »

261)

262) »

263) .
264) »

265) »

266) »

267) »

268) »

269) »

270) »

271) ..
272) »

273).
274) .
275)

276)

277)

278)

279) .

-; .--.
. .--.
3. .--,..-.

. .-- .-; . . .--.
3. .--.
. .-,.-.
. . .--,.-.
. .--.
. .--.
. .--.

. .-,.-.-; . .--.
. 3. .--.

. --, -
-; 3. . --.

. 3. .--,.-.
. . , . . .--.
. . 3. .-)-,.-.
3. .--.-; > . . .--, .-.



--;-. 27

197— 199 .
200 .-- */|^ '/.

»-- II /X.

»- îg
201 .- ^

»- yjc.

»-- té *·
202 .-- ^ jfpT·

203 .-- I® W·
»- ;;|.

»- fl 7|·

»-
204 .- -Ji '/pf.

--<>, , Lllaiii.-.
.- [ . 247— 248].

205 .-- ^ --, .-.
·- ;jrJ'C.

206 .- 'ypg

207 ·-
»- ÿg 7jc.

208 ·-- I^pj.

»- *;|| 7j<.

209 · Uly- yitt 7jc.

».-- ^ 7^ y\i.

» .-
210 ·- Ç y\i.

»- ^
» --

ifp]*.

1—212 ·- \.
213 ·- \.

))-- 7j<.
»- ^ 7|.

214 ·- ^.
215 .- [.

»- 7|<.

216 ·- ^.
7—223 ·- [ ].



28 . .,
T. 8.

224— 236 .-().
237—238 .- * ^*

239 .- -
»-

240 .- '{ 7.
»- ^·
»- ^·

241 .- 7]<·

»- 7·
242 .()- “g* ^·

»- -
»- 7]^·

243— 245

246

247— 248

249

.-

.- '

»- I

.-

.- 15

»-
Î ^·

yrJ'C
. 204.

7·

250 1).
- P 7·

))- ^ 7·
1—253 ·- 7·
254 ·- 7<-·

255 ·- -
))- 7.
»- -

256 ·- 7.
))- 7·
))- '|^ ^·

257 .
-

T. 9.

258

259— 260

261—262
263—264

»-
»- 0 ^·
»- \<.·

).-
« '

*·.-
.- I

.- '/



010 ---. 29

265— 276 .- *)

277 .--
278 .- /.
279 .- ^ [. Mao-xyJ.

280 .- .
03.- ^ .

281—28 2 03,-
283—284 .-®) 'ßi.

2 8 5— 2 8 9 03,- .

297

298

299

301

. .
290—292 03.-().

293 .- 7|.

03.- ^ .
.-- ^ }%
»- ]
03.-- ^
.--
»- —
»- _
»-
»- 7jc.

.- 7jc.

294

295

296

t*·

03.-- ^
03.--
03.-" ^ yÎ

.- ® 7jc.

»- ·
»- ;rjc.

»-
»- '(jQ 7jc.

p.- ^
»- ^1^

»-
p.-
»- ';§· ;>jc.

-

) T. e.- --; ?-, . .306.

2) -- -
2**



•) . .,. . ..---.
(301) ..-- '/ ‘/X·

»-- ^ ÿ ^·

»- ^\\

302 03.--%'
.- ‘/·

.)- ‘/X
- /:·

303— 304 .-
305 03.-- *·

» -- ® ‘^·

306 .-- ^ ÎJ? /^[· . 265— 276J

»-- ti ^·

»-
307 320 .



.
ÆsÆOXi:&

DE

L’ACADÉMIE IMPÉRIALE DES SCIENCES DE ST.-PÉTERSBOURG.

SÉRIK.

no-. ! CLASSE mSTORICO-PHILOLOGIQUE.. VIII. Voliiiiio VIII. A» S.

DIE SPRACHE

DER

AEMENISCHEN ZIGEUNEE.

Vo n

Franz Nikolaus Fiiick.

(Der Akademie vorgelegt am 7. September 1905).

->.§<-

.-. 1907. ST.-PÉTEESBOURG.



Gedruckt auf Verfügung der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.

St. Petersbm-g, August 1907. S. V. Oldknbuu&, Beständiger Sekretär.

HUCnimUCKEREI DER K'AISERhlOIIEN AKADEMIE DER WISSENSCRAETEN,

Wass.-O.slr., 9. Linie, Ss 13.



1 . Die folgende darlegung ist ein versuch, die spräche der arme-

nischen Zigeuner auf grund möglichst aller erreichbaren aufzeichnungen zu

beschreiben und ihr den gebührenden platz im kreise der verwandten

mundarten anzuweiseu, ein unternehmen, an das man bisher nur mit unzu-

länglichen kräfien und mittein herangetreten ist. Wenn dabei das für den

erfolg dieses Versuchs wesentliche streben nach Vollständigkeit seinem ziele

nahe gekommen ist, was ich glaube annehmen zu dürfen, oder es gar

erreicht hat, so verdanke ich dies nicht mir allein, und ich freue mich

förderer meiner arbeit namhaft machen zu können, um so mehr, als ich in

früheren Jahren in dieser hinsicht nicht gerade verwöhnt worden bin. Vor

allen nun schulde ich meinen dank dem herrn akademiker dr. Carl Sale-

mann, der mir die ergiebigste quelle, die nur handschriftlich vorhandenen

aufzeichnungen des herrn Grigor Vauthsean, zugänglich gemacht, ja

dadurch, dass er mir die bearbeitung dieses mir unbekannt gebliebenen

manuskripts vorgeschlagen, überhaupt den anstoss zu dieser abhaudlung

gegeben hat. Dann fühle ich mich auch der hochwürdigen Mechitha-

risten-kongregation zu Wien gegenüber aufrichtig verpflichtet. Sie hat

mir auf grund freundlichster Vermittlung durch se. hochwürden herrn pater

Thomas Ketikean (Gedigean) mehrere hier nicht zu beschafi^ende

bûcher aus ihrer auf dem felde der armenischen philologie unerreichten

bibliothek in liebenswürdigstem entgegenkommen zur Verfügung gestellt

und so das meinen Studien schon wiederholt bezeugte Wohlwollen wieder

einmal bestätigt. Endlich muss ich herrn prof. dr. C. F. Lehmann dafür

meinen dank aussprechen, dass er von der schon in aussicht genommenen

Veröffentlichung seiner in und bei Erserum veranstalteten Sammlung, so-

bald er von meinem Vorhaben in kenntnis gesetzt worden, abstand genommen

und seine aufzeichnungen mir bedingungslos zur einverleibung in meine

arbeit übergeben hat.

3au. .-. . 1
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2. Die, zum teil schon angedeuteten, quellen für die folgende dar-

stellung der spräche der armenischen zigeuner sind:

I. eine liste von 238 Wörtern bzw. redensarten, in diakritisch modifi-

zierter lateinischer schrift zusammengestellt und mit russischer

Übersetzung versehn von K. Patkanean: K. ,, -., 1887 , 92— 101. Diese Zusammen-

stellung beruht:

a. auf einer liste von 87 Wörtern der Erserumer zigeuner, die

N. Sargisean (Sarkisean) im jahre 1846 aufgezeichnet

und im jahre 1864 in seinem werke über die topographie

von Klein- und Grossarmenien zur Veröffentlichung ge-

bracht hat. Siehe 7/· fi

li /. 1864 81—82. Eine darstel-

lung der von Sargisean in armenischer schrift aufgezeich-

neten und mit einer armenischen Übersetzung versehenen

Wörter durch lateinische buchstaben mit deutscher Über-

tragung bietet Franz Miklosich, beitrüge zur kenntnis

der Zigeunermundarten IV, Wien 1878, s. 40— 41 (282

— 283).

b. auf einer liste von 100, von Joakimow aufgezeichneten,

sonst ungedruckten Wörtern der 1828 aus Erserum ausge-

wanderten zigeuner von Zalka.

c. auf dem Verzeichnis einiger Wörter der zigeuner von Tokat

aus Paspati’s Études sur les Tchinghianés ou Bohémiens

de l’empire ottoman, Constantinople 1870.

d. auf einer sonst ungedruckten liste 150 Wörtern der

zigeuner von Alexandropol, deren aufstelliing K. Chala-

thean und Aghabek Amirean verdankt wird.

II. eine liste von 69 Wörtern bzw. redensarten, gesammelt, in arme-

nischer schrift veröffentlicht und mit armenischer, zuweilen auch

türkischer Übersetzung versehn von J. K. Dschanikean: (j- l/·

^^,^ 1895 61— 63.

III. eine liste von 377 Wörtern bzw. redensarten in diakritisch modifi-

zierter lateinischer und armenischer schrift mit russischer, zuweilen

auch armenischer Übersetzung, im jahre 1890 zusammengestellt

von Grigor Vanthseau: handschrift (III. 186c) des Asiatischen

Museums zu St. Petersburg, blatt 2 a— 10a.

IV, eine liste von 386 Wörtern bzw. redensarten in armenischer

schrift mit armenischer Übersetzung, zusammengestellt und ver-
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üiïeiitliclit von V. Phaphazoan: i/·

nl-Unt-ÎAltlJU^pnL.Pl'tJt, ^^ 1899 86—93.

Diese Schrift ist ein sonderabdruck aus der von Lalajean heraus-

gebenen Zeitschrift

V. ein Verzeichnis der Zahlwörter, auf grund der angaben von Joa-

kimow, Chalathean und Aghabek Amirean in lateinischer

Schrift zusammengestellt von K. Patkanean in dem unter I ange-

führten buche s. 89.

VI. ein Verzeichnis der Zahlwörter in armenischer schrift, veröffentlicht

von V. Phaphazean in seinem unter IV angeführten buche s. 94.

VII. ein Verzeichnis der Zahlwörter in lateinischer schrift, zusammen-

gestellt von Grigor Vanthsean blatt 10a der unter III er-

wähnten handschrift.

Vlil. 46 kurze Sätze in lateinischer schrift, auf grund der aufzeich-

nungen von Joakimow, Chalathean und Aghabek Amirean

zusammengestellt und mit russischer, einige male auch armenischer

Übersetzung veröffentlicht von K. Patkanean s. 85—88 seines

unter I erwähnten bûches.

IX. 9 Sätze in armenischer Schreibung, mit armenischer interlinear-

übersetzung veröffentlicht von V. Phaphazean s. 96 seines

unter IV erwähnten bûches.

X. ein märchen, nach der erzählung eines Zigeuners Patros Tona-

jeanths in armenischen buchstaben niedergeschrieben und mit

einer armenischen interlinearübersetzuug versehn von Grigor

Vanthsean blatt 11a—12b der unter III erwähnten handschrift.

XI. eine Übersetzung der ersten 30 zeilen des Puschkinschen gedicktes, in armenischer schrift mit armenischer

Übersetzung veröffentlicht von V. Phaphazean s. 97— 99 seines

unter IV erwähnten bûches. Diese Übersetzung ist Phaphazean’s

angabe zufolge nach dem diktat von zigeunern von ihm nieder-

geschrieben worden!

XII. 2 lieder, gesammelt, in armenischer schrift mit armenischer iuter-

linear-übersetzung veröffentlicht von Lalajeau in der von ihm

herausgegebenen Zeitschrift 1896)

184— 185. Einen hier und da etwas geänderten abdruck mit

etwas freierer armenischer Übertragung bietet V. Phaphazean

s. 73— 74 seines unter IV angeführten bûches.

XIII. eine ziemlich stark abweichende version der unter XII erwähnten

lieder, in armenischer schrift mit armenischer interlinear-über-

setzung veröffentlicht von Grigor Vanthsean in der monats-
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Schrift %. 1892) hl 1320—1321, mit latei-

nischen buchstaben aufgezeichnet auf blatt 10 ab der unter III

erwähnten handschrift. Einen abdruck mit einigen änderungen und

verbesserungsversuchen sowie einer etwas freieren armenischen

Übersetzung bietet V, Phaphazean s. 75—76 seines unter IV

erwähnten bûches.

XIV. eiu auf blatt 10b der unter III erwähnten handschrift in lateinischen

buchstaben verzeichnetes lied ohne Übersetzung, aufgenommen von

Grigor Vanthsean.

XV. eine liste von 83 Wörtern bzw. redensarten und Sätzen, auf grund

der angaben von 4 zigeunern in und bei Erserum in lateinischer

Schreibung zusammengestellt und mit deutscher, stellenweise auch

armenischer Übersetzung versehn von C. F. Lehmann.

3 . Im hinblick darauf, dass diese aufzeichnungen grösstenteils schwer,

in ihrer gesaratheit den meisten aber überhaupt nicht zugänglich sind, sei

der eigentlichen Untersuchung und darstellung ein abdruck derselben voran-

gestellt, der jedoch nur das tatsächliche berücksichtigt, etymologische

Streifzüge und dergleichen demgemäss ausschliesst.

4 . I. 1. levai ’‘. — 2. baph, pap' — 3. deth, tet, teth

’‘. — 4. pliai ’‘. — 5. goqi, göqi ’,, '.
— 6. hinnav, innav ’,'. — 7. gunak’, (.
)*. — 8. gunak’(. )*. — 9. baphavi

pliai ’, *. — 10. baphavi goqi ’, *. —
11. dethavi goqi ’, *. — 12, gunakavi mus ’, . .*. — 13, gaurav ’*. — 14. mus ’*. — 15. qady

’*. — 16. qadyvavi pap ’, *. — 17. qadyvavi deth

’, *. — 18. ’, *. — 19. gunak’*. — 20. sarsi ’*. — 21. sudaf’*. — 22.

kasel’, (. )*. — 23. teresul,

tresul, ’,, *. — 24. griku ’*. —
25. gaurvin gel’ (. )*, — 26.’ gel’ (.' )*. — 27. aklaraviu uav ’*. —
28. qelel ’*. -— 29. qadyn na darê’ (.
)*. — 30. liadz ’, (,, )*, —
31. ganrav anel’*. — 32, gunakov’(.), — 33, manus ’*. — 34. thavar’,*.
— 35. lachus’*. — 36. ’*. — 37. aturba ’-*. — 38, lom ’*, . lomavtiq. — 39. éoilav ’*. —
40. ’*. — 41. mus muladz’ (. )*.
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— 42, giguav ’‘. — 43. karavtiq ’*. — 44. sis, siz ’‘.
— 45. siuksiun ’‘. — 46. hath, ath, at ’‘. — 47. pav, bav ’‘.
— 48. valis, valis ’'. — 49. lang, lanq ’‘. — 50. muj, muili,

muh ’, ‘. — 51. var ’‘. — 52. muavig ’.‘. — 53. kouc,

köng, ’‘. — 54. koli ’, ‘. — 55. per, bery ’,
*. — 56. chalith '*. — 57, coluadz '·. — 58. sischol

'*. — 59, , aqi '*. — 60. tylar '*.— 61. mang '*.
— 62. nychul, nhul ', *. — 63. solaf, solav '*. —
64. qori '*. — 65. kurach'*. — 66. mozlach '*.
— 67. vorov sis’ (. )*. — 68. '*.
— 69. gunak chari ', *. — 70. chathogli'
(. )*. — 71. madegar' (.
?)'. — 72. anlapheli '*. — 73. paughri, pantri, panghyn

'*. — 74. grogh, '*. — 75. gif, ', *. — 76. man-

cav '*. — 77, gihu, kihu, '*. — 78. gav, cav '*.
— 79, qyvis, qvis ', *. — 80. qas ', *. — 81. phus

'*. — 82, anqor' *. — 83. ansev‘*. — 84. piazav '*. — 85. kuris '*. — 86. sis

', *. — 87. sis' (. ,
)*. — 88. gunak sis'(. ,

)*, — 89. anchol '*. — 90. nöl, möl '*. — 91, kur-

ghav, gughav '*. — 92. naï '*. — 93. pehri '*. — 94. pii§,

pihi§, pehicq' (. )*. — 95. lank§ '-
(. , )*. — 96. dzamchkarié' *. — 97. karsavzu ', *. — 98. chatheliq,

chathelu '*. — 99. malaf, malav '*. — 100. pani, '*.
— 101. klar, kylar '*. — 102. garra '*. — 103. anlu, anlo

'*. — 104. qyl '*. — 105. chalif, chaliv '*. — 106. araf,

arav '*. — 107. nmor '*. — 108. mailhê, mahl '*. —
109. achvar maihlê' (. )*. — . tel',

‘. — 111. telaman '*. — 112. luth, lud

'*. — 113, thulaf, thulav' *. — 114. qeraf, qerav

'*. — 115. gar, kar '*. — 116. charvari thenav'(.
)*. — 117. santhu' , ,*. — 118. bar '*. — 119. '
*. — 120. vahicq '*. — 121. vahicq '*. —

122. katel '*. — 123. '*. — 124. thenav ',,,,*. — 125. ' (.
)*. — 126. '*. — 127. ros '*. — 128. '*.
— 129. lavavis ',*. — 130. gaihrê, gahri ', *.
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— 131. senli ’'. — 132. sihri ’'. — 133 antazic

’'. — 134. chanth ’'. — 135. kaihrê, kalir, kair ’,, '. — 136. ksic ’'. —
137. giri ’,'. — 138. kongacli ’'. — 139. curi ’-
'. — 140. SUZ ’'. — 141. bandic ’'. — 142. pharis,

paris ’'. — 143. siscliol, sisclml ’'. — 144. bavka§, bavgas’, '. — 145. gam ’'. — 146. inicht ’'. — 147. su’,', — 148. thuli ’,, '. — 149. muhaf

’'. — 150. charvav ’'. — 151. ’'. — 152. gara,

’, '. — 153. les ’'. — 154. raulel’(.
)'. — 155. sudaf ’'. — 156. sol, söl ’, '. —
157. giuvav, ’'. — 158. chasachutêu ’. — 159. nasubaf

’,'. — 160. gaben ’, '. — isi gahên ’'. —
valavin galiêo’'. — luis gahên ’ '. — qelelu gahên’'. — hevanq gahên ’ '. — 161. valaduhin

', '. — 162. yratuhinqs ', '. — 163. valavin''. — 164. hosel ''. — 165.§''. — 166. buhu

''. — 167. gughvi ''. — 168. achvar ''. — 169, -
degar ''. — 170. ','. — 171, gilav

''. — 172. chilrailav''. — 173. lakaz ''. —
174. , gihu ''. — 175. leqëavat '', — 176. saraêl

''. — 177. ubra ''. — 178. hev ', '. — 179.

', ', — 180. '', — 181. ''. —
182. gestuk ''. — 183, baêtan ''. — 184. thagotel '-
'. — 185., nklel', '. — 186. dovguhil ''.
— 187. pharel ''. — 188. lêl ''. — 189. znel ''.
— 190. yranthel '', — 191. sudafel ''. — 192. polofel '-
'. — polofezir ''. — 193. saralikarel '', — 194. besel

''. — 195. gel ''. — géra ''. — 196. leqel ''. —
197. chathel ''. — 198. ''. — 199. vesel ''. —
200. uthluel ''. — 201, vahel ''. — 202. suil ',-, '. — 203. lêl ''. — lê ''. — 204. chasel','. — 205. phanel, panel ''. — 206. nasuhil ''.
— 207. éiel ''. — 208. kurel '', — 209. anel ', njra-

'. — uenem ''. — anez ' '. — anê ''. —
210, , lihel ', '. — 211. ', '. —
212. '', — = ''. — 213. tharera, tarera,

darera ''. — na tharera ' '. — 214. vygnel ''. —
215. grel ''. — 216. uôarel',,'. — 217. -
§1 ','. — 218. raulel ''. — 219. '.
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‘. — ku-rovem ’'. — 220. gauel ’‘. — ganes ’'.
— 221. karel ’, '. — 222. solikarel ’'. —
223. synqlel ’', — 224. mangel ’,^. — 225. ngalel’'. — 226. nasuhel ''. — 227. vcalel ''. —
228. cucel''.— 229. parparutvil''.— 230. mar-

karel ''. — 231. raanguliil ''. — 232. banthel '-
'. — 233. uqlel','. — 234. lorel '‘. —
235. colel ','. — 236. éinel ''. — 237. niz ''. —
238. navez ''.

5, II. 1. — 2.
’

3. juUMp^’L·^ ^ nt- -

— 4. h '/"- hy 4^'· — 6.

^^t-^ — 7. ^^ ^^_, ^^^ . — 8. '4c^ iPp ^U^riL.pipiL.p'j^^ ^ 9, l^pUp ^^^^ . 10.

1 1 .
H-O^ ^ JniT'' — 12. — 13. «JL,^^

— 14. '^ \l'W. — 15. ifiiijp ^oqp^. 16. ^

17, -Up UMijlrÎi ^*^uypu Irl^lUU^, 18. Pui^pJ ^ JuÊjpu ^^
— 19. — 20. '“"^£^/*4* — 21, ptut^jtiP

^

/rtf^ liin ~

— 22.^ 23. <^ — 24. P —
25. lint-JJyJ', linL.âlJyJ' ^^tllilpnUpblT, Xfrrv^p ^^/ ^

,

26. U’‘~P

^PnL.p^. — 27·^ ^
' 28. tnp^jwunu^t ^^ili^UuLtliß^

tAjlrUl — 29. 4^ ^Jhnbp 4'· 30. '4^*· 31.

32. 4"'S ^ '' · 33. ujpunL. ^^^, ^'2|l^^ ^ 34.

untJb^ ^4“"“ ‘ — 35. ^'bbP'
—

36, pLiuMt^ ^tnipy, , 37. upi^p 4 ^^pAui^lrp 4> .1^1 4'·

38. ^jnrßini 39. ^1^. <2·

P » 40.^^ ^ , — 41. ^p^
^(’ ^

uuißp^in^* 42. ^^^ ^ni^ißlrgp ^jnnutnL^ ,

— 43 . ^^.^^ — 44 .

tßiltpir 4Ö.^ ^ 46. Jujjput^ntnlrp ly ^ ßlrp ·
lÿ^ · 47. UJWptulyU ^^n^iäJßltl^ (^^ IrpÆJ^^ nL_tnlr

—
- 48. Juàiint^UP tß^iUpi 4 ^^‘yp't 4*· — 49. nt^^irp 4 — 50.

(^ijlrplrb l^nu^yy) ^^ ^^ l^nui^ty^, 51. Ujlrip_nP 4
4'. — 52. ‘4^“'^'p^"p 4\ j'ip h‘‘· — 53. Pb'~L ’^^.~
/^, 54, ‘fnuu ^ Jtlipf^^

.

55. yfnuup (Jrl^UIL·.^ ^ Jujprj.p ^nilb^ h-Î^UilJ

,

56. Jni^Up UJljJr^f >) JuiLl^p ^ Jinpr^p IrljlUt^f ^^ ifp t^inpitj

o»-^4'· 57. /^ {ipjipulM 7(^ ^ ^ipitu^f (^plrp^^ Jp

mjt^Pi («·-) ^infptlj, tyu
b'^ij P'^i'y 'pbi. /^, — 58.^^ ^•"Ppip i.ifîy'·

— "'#/'S

\^^^ ^ 4*“ 61 .
^^^, 62. ^_4 ^^.
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— 63. ujptuijj^ uuiuft'’

,

— 64. — 65.

^^. 66. ^OtP ^p^n . — 67. Jlrputtjjibßu ^^ 1^ ^pnpiy Iç, Jhrp

/^ 68. iJlrpuitjjibg ^l/lrp^,

6. III. 1. aty (hat) UiPu (S“
UiP) ’‘. — 2, aturba lUpnt-^ip- ’Ta-‘. — 3. achvar lUpnUUi^t ’,, ‘. — 4. aki karel l^l^^ ’‘. — 5. aklarav^ ‘,,,^

^
^ t 6. alvll hü’ ’, , '·, —

7. ê •^hcL ^ ’,, ·!·^- = ‘. — 8.’, ‘. — 9. anlês ’‘. — 10. antatic^^^, ., '. — 11. ansev ’'. —
12. anlu- ’‘. — 13. anraj^ J

','. — 14. anqor^’, , // ^. — 15., araf

lU^iUJL^ {) ’, — 16. aratuju, yratujn’,,, '. — 17. . ’, '. — 18. aqi

uj.pl‘ ’'. — 19. aqi karel ^ '. —
20. aqvên,^ ’'. — 21. achrotil^/'L‘, i^L.lr-

^-' ^u/Lf^nt^trp. — 22. achrotel ’, ,^/
— 23. asp uju,if ’'. — 24. aphka«^ ’,
upppJ' := ^ , — 25. atkali \/ tuiltuif^lip^,-,'. — 26. bant ’, '. — 27. bantel’,'. — 28. bantic. ’,,,, >,' — 29. ’,,,-, . — 30. bactan '', — .
’'. — ''. — 32. baphavi phal· '
'. — 33. baqotil ^^- ',,,'.

— 34. baqote^nel -^ ( ). — 35. bylyrel ppipp^^p',, ( )'. — 36. bylyrzynel-
ffp^l^p — 3^· bylyra^ ',,,'.
— 38. '^ ’,'. — 39. biezynel[> ''.
— 40. bugav^ ''. — 41. bugavel^ ''.
— 42. bubu, bybu <"~ ', '. — 43. gar ''.
— 44. garym qußppJ' ',, ·,^

,

— 45. garmavzu

quipJujuqnu ^UlUjnLpUl^riL. '. — 46. gajen quqlrb ''. — 47. gêtim

,, ''. — 48. gian ^1> ', '. —
’*^nu, 4 qu,fj.iA, — 49. gilav q/'i·^'^

''. — 50. gin qf^"^^
’'.

— 51. gusel q^nuuhp','. — 52. gusic q^nuuf.p ',
— 53. g'^av qn^qiiju ', •qh-p‘^4

^

>

— 54. gôg, q^q^ ^mpiJiuq,

'. — 55. dêt qkP ’‘. — 56. dêlavi pliai qt^piu^l- ''. — 57. dêtavi bapb qi,puiifi "‘Jnp \^uyp, -^ '. —
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58. dmrav, ', ^, ,^/^^^,'. — drarav

vaj‘07^

ißl'ßuii. ‘Ijyniß ’, ., ,'. — 60. duguel ’'. — 61. sinaî·. ’-., '. — 62. yrabas’,, ·-> '·. — 63. yrakié ’, '·, —
64. yraniel^ ’'. — 65. yratujn aratujn.

— 66 .§ ". '. — 67. '"·^_ ',^ —
68 . yrosi ßnnqf. ’,, '. — 69. tavel ’,'. — 70. tavar^ ’'. — 71. ta^lis^, ’'.
— 72. ^,. ’,,,'. — 73. tênav

karezêq ^^ ', — 74 . iyli

''. — 75. na tyli ''. — 76. tuli, .'. — 77. tulav ',, —
78. inuav( ',,'. — 79. itnav [> '-,,'. — 80. ^l^ ''. — 81. ^’ '. — 82. ^ '^. '.
— 83. lachus '. — 84. lacel ’,
unfuj^Jr '. — 85. laqnvel^^ -
'. — 86 . laqnva^ ^^ '^.^^'. — 87. laqel’, '. — 88. larel -,'. — 89. lavavel..’ ^jpkp,'.
90. puuuii-jtp ^^^, '. — 91. lek^avot

1̂ ^^''. — 92. 11 ^ ', '. — 93. leqel ','. — 94. leqic ''. — 95. ^^(> -'. — 96. [ ', '. — 97. lorel '-,,'. — 98. lut - ''. — 99. lêval }·~·4
''. — 100. lêji ikjl· ','. — 101. lêjvavzi '-, (-^. — 102. lês ', {(>), '. —
103. les ^ ''. — 104. lom, loraavtiq loJl ', -
'. — 105. lomavrên. ''. — 106. chatel

^nutnlr^ , '. — 107.^ ^ ^^, -'. — 108. cliatyliq^ '. — 109. chate-

zynel P^^^'. — . chai ', '.
— 111 . chari( ''. — 112 . charvav ''. —
113. chaliv '. — 114. chasauien ''. —
115. chasel ','. — 116. chant '-,,^^ 117. Chanel ''.
— 118. chênavel^ — 119. chênav ^^, — 120 . chlav-
', pf^PP^' — 121 . chilrolav pl’pfpuL.', . — 122 . chula',, >»lçp‘. — 123. ^amchi-karel

1
*
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’‘. — 124. ^amchi-karic tut4 '^,^ —
125. ^a^chi-karel ^> ’,^ — 126.’,-, \^,^. — 127.’*. — 128. kaéut ^,^, ''. — 129.’'. — 130. kajry ^^J(·/^ ’'. — 131. ’,,, , -, ^. — 132. ifujpirp

’,, '. — 133. katêl //
iiJinfÿ^^ ^ ’^^, ,'. — 134.^ ,'. — 135. kachluel

IpU^piLlr^ ^ ijlu^th IjLIr
! f0Jf tjU^|, l^nuiplri^, 136. kavor ^^

charvav, — 137. kê ?'. — 138. kêvavi

'1>^,, ?'. — 139. kê'/tur %>> '[.^, '. —
140. kê % ip^‘ph‘f , , '. —
141. kêsvar ^,^, ’, ,'. — 142. kêsvar

les %uti^p ipiL. fbu’?, l^\u'^. — 143. kic ///’,,,, /,, ,, — 144 . kièak

kic. — 145. ki^avot^ ’, lek^avot. —
146. kiuvav /«~/ ’'. — 147. klar ’, —
148. klymbav ’,, ^. — 149. -’,, 41'1. ’'. —
151. koD^ach //^/u \.,,, '. — 152. »/ [gnurpa,'. — 153. kojlav ’'. — 154. kojlyvel’'. — 155. kouê AZom, ^,, '.
— 156. koli ////, ’, '. — 157. [ ’, '. —
158. krchi ///' <i‘^pf^i ’'. — 159.^ -
'. — 160. //

#_^«1^ ^^./»,'. — 161.^,·. — 162.kuric h
è,bhh nt^Uib,*.

163. liavi '. — 164. liavaky’!' — 165. hem gajen ’ , '.
— 166. hem avezi luuhijl, 'jhm f^ipuj^, '. —
167. hevagy soli '^hL,„np „oip ipuphp ’'. — 168. hevagy<^ ^, qiuuiiupip .,'. — 169. hev ’, '.
— 170. hevavtonq , '. — 171, hevav ’,'. — 172. hêmê ',,.^ ·

— 173. hi V/' ’, '"‘· — 174. hosêl ’'. — 175. honêl

''. — 176. ^$ . bpif ujjdhui! l^uipji pit-, ”
'. — 177. ^hmli ^u/i/y> ’-,,'. — 178. "äam ^, ’'. — 179. d’abri

’'. — 180. 4 ^7'/'',, ^^^) ptuipftiljf-
.^. — 181. ^ ''. — 182. ^‘ ^7^*-

'pj.in.ufLp,'. — 183. ^ïiuâk ’,-
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,,^. — 184. ^ûnâk chari ’,
'. — 185. ^ûnâk pav ^ ’, (-

)'. — 186. ^ûni ’ ',/ /^» ’'. — 187.

2/.2 ^i^finu/rj,'. — 188."0 -
'. — 189. ^ ~!in.lri^ ',,'. — 190.

= -^, — 191. Tiroq^ ’'. — 192. raanus

-u ''. — 193. raan^ Jîub^ ’, '. — 194. raan^y

karel^ liu>f,lri^ Vr?^L’ '. — 195. raan^iiel Jiui^ifri '-'. — 196. raancav^ ''. — 197. raankel '-
'. — 198. raalav ''. — 199. raajly '%/c ’'. —
200 . achvar raajly ujfunuujf, '( )'. — 201 . raajlavot

^,. ', '. — 202. raajlavôt•' (-
)'. — 203. raaTdigar ', ,,'. — 204. ^‘^^ ''. — 205. mari karel

''. — 206. raastel ^^uunl| chanel. — 207. mêravys, mê-

ravtonq ^^^ ', '. — 208. mêravês samêlnin^^
uini/^lbfil ', ( )'. — 209. —
210 . mihil '. — 211 . raus J'm-u ''. — 212 . muj

iPni.j ''.— 213. muavic /,^ '. — 214. mu-

avnoz^ ’,'. — 215. mulil ''. —
216. muntaj• ', ,, '. — 217. murîel

/1-.- — 218. möl J'öi^ ''. — 219. moj Jbj ',
lu^iiuëhiÆ '. — 220 . moslaT^ ' '. — 221 . na ',
'. — 222. nasuel ,(^ ’,'. — 223. nasuav^', -, -'. — 224. -«/^«_' {^(ubhjyij)^

'. — 225. naji ''. — 226. najlav ''. —
— 227. nasujzynel^ ', '. — 228. navs

'uhfuT,,, '. — 229. nâkêajtean^ ''. —
230. nênel ', '. — 231. uetchi karel inp(.','. — 232. netchi karic in

b’l· l't ''. — 233. ny-

mor ''. — 234. nyhul ''. — 235. nykalel pl^-',,'. — 236. nyklel ’'.
— 237. nucht ''. — 238. nöl i»ö/ ''. — 239. ^emli^, '. — 240. ^ihri ^b^cb
'. — 241. ^^ iuyu„f, ' '. — 242. ôrov ','. — 243. ôrov /, ',, (
)’. — 244. ôrov raanus ',,,-'. — 245. ôrov qêliô ^^ '()'. —
246. utluel ’,'.— 247. u^u '^ ’^

— 248. ucavel ni^uuhi ',,'.
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— 249. uqlel ’,'. — 250. uvra, ubra ^,
’‘. — 251. ubra laqel ', '. —

252. ucarel 'ufuß^'lrij, '. — 253. uvra ê ^(,
','.— 254. ulel ','.— 255. cajuel''. — 256. ' '. — 257. ','. — 258.^ ’( )·. — 259. eue

1"·~ ’'. — 260. cuèel ''. — 261. curi

ini-cl' ', '. — 262. colel ''. — 263. pav

ufujL ''.— 264. pav-ka^ic ''.— 265.-
kaè ufiui.-iiuj^ ''. — 266. paviiic nfuiubf,^''. — 267. -

ufujifujli, ''. — 268. ', '. —
269. ''. — 270. paqav^ ''. — 271.

ufujf.ki^ ', '. — 272. ''. —
273. ''. — 274. ''.
— 275. paraj ''. — 276. pêjr ‘ ’, , -
'. — 277. pêjri ’'. — 278. pêsel '-,, '. — 279. pêryntavel

'

280. pêlav ' '. — 281. pias, piasav «//<

''. — 282. ''. — 283. pieliq ''. —
284.£ () (“ittiy) ’,'. — 285. purguel (.(,-','. — 286. pul ''. — 287. pur-

gav ê. 4 ''. — 288. pa^tan ^, ', ,
'· — 289.^ '. — 290.^ ^^' '.

291.^ ''. — 292.^ ^1 '-,^.( )'. — 293.^ plAllijnUL.

— 294. ^anravy ^ûnakov ê 4 '-'. — 295. ^ ''. — 296. ^1 ''.
— 297. ^ — 298.^ UIL. ', '.
299. ^oqi ’,,, '. — 300. ^oqyviii mus^ '(, )'. — 301. ^riqu

(à'p(,^nu) ^étuJi^n^,'. — 302. saisi uiufiuf, ''. — 303. sa-

mêl uujJL
!
', -, -oe'. — 304. samli karel UUil ','. — 305. santu ', '. — 306. savy '-,'. — 307. sarva<V-', -'. — 308. syuqel ''. — 309. syuq

', '. — 310. synq tavêzêq ''. —
311. synq ma taver Jiu puiukp ' '. — 312. syvel unt^lri^',, , '. — 313. sis "/<« ''. —
314. sis ',, — 315. sis

upj ','. — 316. sus ''. — 317. sutav
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fezer Unt-UnUL.{) k ’, ^ 4^ — 318. sutavy iieiiez

unL.u,uu.ß ’, ^"-‘ 319 sutav»-^
’‘. — 320. sùksûii /// ’‘.— 321. sol ’,‘.

—

322. soll karel^ ^^’,‘. — 323. solav

’*. — 324. solavuoz^ '^. — 325. syiiaiiel

’, *. — 326. syiiauic /^', £/3‘. ·

—

327, valatujn[ ', *. — 328. valatujn fêzav[’*. — 329. vali^ ’*. — 330. var »/'. — 321. vajel ', *. — 322. vêsel ’-
*. — 333, vêsnôz Jb t/lliup^ np Î^UlinUipnt-tfl'

^^ ^l^p^y’’^
— 434. vygnel '*. — 335. vyéarel

'*. — 336. vêlid ‘[' ’*. — 337. tatav uummuL.

'*. 338. takri^ \ if^npènt-uih^^ Jb typ Jaïup’·. —
339. tarel (tarera){)' ()*. — 340, tapak sis

ibl^ ubu '*. — 341. têl utkp', 4‘· — 342. têrê-

sul^^', ,*. — 34 3. têravys tê-

rav-<f têrav-/[» ^^ (-^» -) ', , *. — 344. tlar" ',,,,*. — 345. tlaryd kê ê? utpuppq. 44 " 4 '
?*. — 346. tîotel . '*. — 347. tugajis -

tf-tyb" ’ , *. — 348. ^! ^(. '*. —
349, pal '*. — 350. panel ^^ ',*.
— 351.' '*. — 352. ‘"1^ '*. —
353. parie ',*, — 354. paro<j^ ', <^^-

^tt"tnq^, — 355. ^"p^·p '^^^^. — 356. ])^^^
'*. — 357. -·^ ',

*. — 358. ^êzir ^ ',*.
— 359. pus^ /. — 360. pêvri karel ‘-(· ^^^p^^L

'* —
361. -^êzir (^ênal?)' ', *. — 362. qas .
'*. — 363. qadi ',*.— 364. qadyvavi bap ^^.-
liul/· ', *. — 365. qadyvavi dêt

', *. — 366. qainanak^^'
*. — 367. qa^ik ^^^. — 368. qêrav .p^pto·- '*.
— 369. qêravzi ^l^puu.^(, '*. — 370. qêlel .pkiJ^p ',, ,*. — qêlic'*. — 371. qear-^'-, , ,‘
— 372, qyl^ '*. — 373. qvel ^<- ^.^, — 374. qvic

'*. — 375. qu^iu ..^,'
*. — 376. qori^ '*. — 377. qorin kurach ê netchi karer

^opb'it l^nupußp 4“^ ^i^jyj 4*·
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7 , IV. 1. itip ^/ — *2 ujpiiJt-p ^
, 3. ~^^

^/
^

ij l^lAJJtul^UjL·^ * 4. UJp . ^^ tlJL· pni ^/,^4 5. ^*^^ ß, UJpiJujpiilUJI ^pi/^^pS oy/»‘. — 7. «/»-^ ^/^ Ir 3. ^\.^* 9,

10. ujP ^ 11,^ ^PujJptrp ^*
12.^ ^^^ ^^^^, 13. — 14·

15._ ^/~1 -Pl^iuL·,^(.(,^^. — 16. hil·
^

17 * //
^/ 18. ^ ''. '0^

^^, ,'^ ' 19. ^itnuuiXb-q,}

.

— 20. ^"^l' '[‘"fl'L

pi^h
^2

nu^iuq ^mL.p^tuL ^.^, p uj<^ pn i-^b . 21.2 ^<^. 22. ^^ 23. Ulili,

^ ^ . 24. tltiipiL. ^-, ^Ußul^jip^ . 25. uiliulrij^ ^^. 26.-
^ ip4tfpl>i->p ^^, 27.^^ ^h^^'

.

28., ^^ ,

— 29. {k^pphrtfli^ ^ 30. utptuij^ ^utjfii^p^·

31. -"^ 32. ^ 1^ \ 33. miuliuA^t^ ^^
^

^. — 34. UJpjnUlllt^ ^^ — 35. ^

1̂ * 36
,^

'<^, ntj ^uijp^. 37. pußpiui^fi ^<^oplrfjpujjp^ . 38. put^nuih^

^ l^nmpfrp pujpij^bp ^'^^’ 39 .^ ^ ^^
40.^^ ^^/'> — 41 ,

pUiLr^pjt ^^^ ^ /«L ‘. — 42.

^^.^1 43,^ ’^^^^ * 44. -^1*

^qnL.rL·^, — 45.^ ^^^ ^^ ^^^ * 40,^ luuhj

^t^nt-pu^ ljUiti ^^* 47.^ Î^*‘*^L*
— 48. piupfr-

^ ^^ 49. “'/' ^l^nl-rLp ^^
‘f

50. ^^Çiui^HL^ ^^^p^p“ . 51. ff^puß^ ^^^^,
nupuiÊjntp , — 52. ^l“'^('

— 53. pnc/^iiJL

^^,

.

54. -^^ '2^
^
^-^. 55. /'^ ^ ijuiplr-. 56. ^

‘jitipii-biiip^, ^^ 57. ffUipiipUJU

^hpl^pUJÊ^np'S‘‘ Çl^n^nuil· ^UJjPi liu^^. 58. ^^^ , 59. f“'f'
^^^^ . 60. ', i^^njunj^ Irp^f pmrj^ %

61· iffiptJL. ^frp’lrpqlrP ^''. ()2· '//'S*"*- ^1), C^uißuipyu’· .

63. ^.'’*^lÿj ? I^Uijy UjUtptnbr^% — 64. Ipit-lllr^ ^int-hp

upphp^
l‘‘

. ()5. ^ upp^!^^. 6 ()
. (^'^l“'(’^I

^qpbP 67. ipiit-lt
^

^p^‘4^ Êiilih^, ()8. ^ ijni^puif

uinni^ . 69. ipupifui^iiu ^^^ . -- 70. rjUßpb~^ p. 7 l .
Ij^Uipp-^ ^^,.^ . 72. 7^7’ r^UtlJ.O ^tfiyp^ nij ifiyp^. /3. 7^-

rj LUl^ft- \11^, 74. Ijbiputjp-ljlUil îlo/y^» ^ liopiu^ptyp’’

.

/5. rplp.pHiU,

tplf^nui. ^^, ^nt-j^Uiip Ututj^ · 76, 7"' 7'“^> ipilrjiujl'tl iioin, lÊlljl, |/<>|^111 *.

77. .<^ UtnLilbp ’ipi^plrp Xlrn^p i/^l 78. 7'0'^ P^ jui^ppbP pit^m^iiuh , 79 . ppmipiL.·^ jili
,

pput^nL^ib^ .

80. ^^. 81. ßiuubp ^^ "'.-
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utnlr^ - 82. ^ tn^unn ^ tut^^^ l^-l^

^0-- ifjl
^
t/^^ ^ *. 83. P[h h^' 84.-. ^JuibnuL'’

.

85. P'’‘-ll· i"7*’ Pnujlib npi^iq 86. PuiUiufi

^ i/^LuI^, ui^pLUuinq, 87. >, ppJiitL. ^ tnqty, uiq^

f^IULUl/^4 88. 89. jUJpni^ljl^ ^ly^l, /^,
^^. ^

·

92. ^

90. — 91. ^2 u^uuitl^uin.lr^·

93. futufi ^>^’ 94./- ^tjutn-L·-^^

95· ’“'"/^, li^nuq, UßPtnp‘. 96. 1^·^_
^Iipuiuj, ^. 97. ^P" ujuirp2 98. ih[h

h^'' — 99. i^[p-p ^^^ , — 100. —
101. ih^‘[^‘let'

’

‘^l'^-'^^"l·^

’

— 102. 1^4 — 103. il“·^, — 104, iM^ui^ ^br! , ^. — 105.

^^. 106, ' 107. ^bipft^uji^ntn ’u^ipHLÎf q.lrqb'-

IftupJ^p^, 108. 1^^-.^ inuip mlruqblrj^^ 109. ^^‘ {_

juAXLlrp JI^l^pL· jip^^^ . — 110. pt>f' ^^, — 111, pp^^^_

Xfr 112. ·~ ^li^p^. — 113. ’·-/· ^[.^. — 114. p^-|^

puup \puutL·’' . 115
.

piL-lrtnl^ puup ^k--^ . — 116 . P phL ^nuinlr^
iju^b^L·^, — 117. P^^^P^‘f.p l^b-ptßßlinup^

.

— 118. ‘^^ —
119. p \/ qni^quii^npnulr

1̂ » 120, ptßtutiiL.lrp ^^^p
ptyinUßlLUjI^lrp. 121,^^ ^(> , UJl/oPptIl^nuP^L.il, piujiniini iit-

Ijnt^p
I
ilî'' . — 122. puiulrp iptUUM 123.^

iqui^il^b-^in, /^, 124.^ ^^^ , 2. puipijjßiL.^ q.ptuiP^

.

126./ ^q.^rtf, jp/ujp^^ 127.

'P^^LP* — 128. P"i^p ‘ — 129. ’^.
tqtii^i .‘. 130,^^ 131,^ ^-^,
132. ^uiiPppl^uipjt^^ ’" . 133.^' ^-
./ — 134. ij^iUlP ^npUy .^^ 135. J' <; ^ ^^
136·^/ ^^ ^* 137· ^/ ^-^^ — 138. h^^l’ ^ ^^. — 139.

^ ^^ ‘. — 140. /,
t^tiß^Jtl^tn ^ Iplliuj-'

tu^^ '

tlJUnL.if* L ^lyPitpL^). — 141. //
lUtn

''. — 142. tutn

^ ii^itnlrqjiß^ · 143. ^ qn^i^lrij q.np^^, 144. ^^^^pPp ^^(^"P>

, — 145. ^^^^‘pPp ^i‘“pt'i ^^ — 146.
'^fl}

^

— 147. li 148. ^^ 149. ^- ^^-
^tà^py /^^^* 150. l^fripnilL·.^ ^^ ‘. — 151. ^4"

,^.:‘. — 152. 44* ^ ^ ' fiJinglrij ^ fnufi ^^.
153. I^^Uipip ^ npU^l^Uy

/ »^“/4*'^· — 154. ’^^*. — 155, 44"·/'

^^^'·. — 156. ‘/'"‘Pptk tp> — 157. pn^fin-

,,, uJ ‘‘ — 158. 4/!" ’“/^*. 159. l^^tfu^ujL. ’quiPtup,

160. lflff4IL.Ij ’PfUf ./^. — 161. ^pup^"-
— 162. 4"^^» 'Jo-
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· 163. 164, tnui^ Jji ^^.
165. 'dlr^h^. 166. //«/'^

* — 167. // ^
168. '^’ "‘‘^. 169. i^nuujl\ "’lllL.lrj^. 170. I^nuquil^,

l^nu^ii^iuL. ^^^, i//,qfi ^. — 171. //
UBßlUiljotjU ^ fß *

172. /,
^^ ^ luifß UltflAJfJTJ^^ * 173, — 174. <;k^f' \lr-

fint-y Irin — 175. in ^^^^^. ~ 176.

UiV^î, ^/ jbtnnj^, 177. Iç
^^^ — 178. ^4^*^

V4 fl ut
nl'C ’ — 179. V4'^

^

Utlßtitinlr
I y P^S

180. V4'^'
^

Irin ifltuA^ irm ^^. 181. '>4'^ ^^ ^^hfLiuqni^^if

hiii muj^i’. 182. ') 4'^ Î^L 183. ^lujip^uiL^,

184. '^^. — 185. 4 ^4» ijï''

— 186, 4'"‘-"'·/? — 187, 4 7“’ 47^’ —
188. ')/' lifituL·^. 189. V"^'4l_

'tujïiutlrq^, 190, <^nul^^\ijjutnlrr^,

191. <^ninh^ ’iyqtn/rq^. 192. ')h^/^^^^| ^'7/“ 193. V“'i(^4^

’^*, 194. V4'//'“ *47*^^’ 195. ^ifiuq, jf)nrL ^^ ,

196. ^IH‘f l/npP, ijinuui, 197. ^ijujprp^l^f t^njutlii^,

— 198. liuiitnßtUML·.^ ÜutißlUiL. ^<^UJßlUy ^ UtßluilUißnL·.^ , 199. , Ik ^ i/otn^y

. 200. ^/y'/' ^
9 ^^ ^qpl, Ij^UJ^lU^irin^

201. 'h^il^itijL. ^uiq^uititf tfni^pujqlpu^^

,

202, ^^nt^ujf ^inuitq^

,

203. ^nuJLp 's^ujifpnL.pb-i''. 204.^ l^tiujL·, ^,
utqty^. 205.^ 1_»^£-^^^ ^, 206. ^-^.
^

q ,
^2 · 207. ^^ Irfiqlr^^ 208.

^" ./·»/< \(’9 ' — 209. ^ujijjt '^. — 210. —
211, '5 — 212. — 213, —
214. liu/iit^irß^ ^nt^ißjrßy -^ UjUJ\^ jy (.,^. - 215. /^ ^/^^ ^

210. t/ ^l/ujßllß.^f ^ ßLinßl^l^* 217, ifinii^JAJL.

218. ^^^ Jfßp tfitin^iuh’' % 219. iftllßtinS^ nt-ß^l 'oétin^ Uj^lÄJp l^L·} ^

— 220 .^ ^ ItUßu/blrßy ijbutulr
ßy — 221 . >Hrptllt^u

/ru‘. — 222. i/lrpujt^li_pu — 223. ‘^‘-i^i^
'^. —

224. t/ui_^
, ^^^^ ^^^* — 225. JnuLqiu^ ^i^inqnq, -

Êjiup'". 226. tfoqjujl^u ^b-q, 4'-g>^ ‘. — 227. \,
,^. 228. tfoi^p^qbujiÇuitntrij. 229. Jopuuntn 'uibq^ib,

fàtubq^ . 230.^ 'uttqplrp 231,/ ^plrplr

— 232, JuAju^t ^^/^* — 233. Jinpinjll^tuP
^ Ij^lrrpnnin^^ %

234, f/fii~u ^kpPl tuilnt-upit^

%

23 0. ^^ P^-pl*

uuy ^^/^4 — 236* pk^^^l_ ^^ ifk
P

^

*

—~ 237. ·
S^hp ^t/stuiij ^^* 238, ^^Çusifiiip^ · 230,

240. i"" — 241. \lpuj^. — 242, î»'« ik^ph

— 243. ^ ^ Ipnnup
^
^^ Irppp^ ‘. 244. ^lUS^puL.

545. hiuj^i^ iitil^k , 240, iiu^·
I

24 7. but·“
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unL.tjytL·,^^ ^ S^lll^Uiliq , ^_1 u<yu/t_, S^lrrLtu-

^, 248.^^ ’/^n^iOLUf«, — 249.^^ \lflli-

^, 250.^ ^tnuibhjj, qbuii^. 251. î>o^

252. '"7^ ijuAIrp, — 253. ^k-l^jlrp ’^.7i«i^. — 254. bqiuj^-p

^ t/h-^^ <^^^, 255. ^'7/^/^ ^<}^2 quipPbk-^.

256. -^jf^ ^jÙ nt~rjj^ y
HiUitftMjl^ — 257. UI^LUi^l^. — 258. ^l'Pnt-i2’, 259. itfop 'pJnp^. 260. ’ooi-

Ipunihp^. 261. npoip t^inup ^q.nJl^p^. 262. /^#0^-_^^ ^

‘. — 263. ^^ \/, Ui<^uiq.pt^ . 264. p-“^p ^, —
265. 'fh'l

’’

tltyp, '' , 266. ’/^.
267. ^ ^quipPÎihjj^^. 268.. 269. ^, ^. 270. nl^ppuß UJL.Iç ^ ,

\ , ^/, ^.—— Qi'J ,^^^ ^^ -
^ » 273.

"‘-•i^l^l_ 1^12 ^^, 274. -^,^^
à‘^L

'
*^. — 275. ’^‘. — 276. ntj

^

^

^^/^ ^ 277. ^/ ', ifiiipq
, ^.^ ^ 278.-^

^ uiq.tÂJL.n^ · -^^ ^ tuq.iuL.n

,

279. ÎJb'^^C
^^^,

280. ‘‘ ^.^

,

281. L ^^"pPt'f^·

282. ^, /‘. — 283. ^' ’’

^^^ ^>^.' ‘ —
284.

^
quAiujlp ^^, — 285. ^ ·^

n^^jupLlrp, 286. ^^ ^^ -. 287. }^‘_

— 288. — 289.^ ^- ponk-,

— 290. '''·. — 291. ^.. — 292. ,
^^, y/, ^, 293. ^.

294.^^ ^^^,^ !'· 295. ^^ ^, ^^.
296.^ ^-^, 297.^,^^ 's**"rt4'''— 298. yh^pl' ', /ui^^. — 299. ybuhp '^lU /^/

—. 301. yhpp 'u|^p^n^. 302. yfthp^pt/h-p.

303.-- ^ujiplrp ^<^^, 304. ynpl^nujb-p

u^npl^nuJu ^^ßnu^'

.

305. yunu ',^^{^ lu^^ 306. "> "(' ll·^P/'^' 307.^
'<^^. 308.' '^. 309. ynpßiphp ^ — '^"11'^^‘'

^~1‘1'^' — 310, "'^'^' ^^, — 311. ^- ’^>, —
312. ^^['1' ^^^ , ^^. 313.^^ ^^*.
314. ^, "'q.uipp. 315. ^2 ’7^'"/_* 316. Jp^upnu^^.^

.

317.^^ ^^ ^,
318. ^n.l.u‘. — 319.^ . .„(!^. — 320., ,.,
>, ^^.. 321. ^ ^^>,
322. ^, ^^

,

323. ^UJlfpnip^, ptpp^ , 324.
^” ’ /"""·/*> ‘"'‘' — 325.

I jf^i S"'î7'.^/ ' · — 326. «f*V/

. .-..
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^^/^, 32/. lfuijr}lllLlr^l ^^ l^b^42 i/Ji ,

— 328. — 329. ^^ _ßbh^. —
330. ‘· 331. "/'« 'qjni^fi/. 332. uj^Êu^iOj^

^

H ifutu^il^'

.

333. u^tun^totj ^

q
I^iiiun^i, 334. >^ ^^),

Irl^uiii^. 335.^ ^ p^tu^tA‘. — 336. Unt^Uj uni-ijiut^ui^t^ ^^^ * 337, UnUfJ^lUL. \^^ 338. ^- ’^nuZ^.

339. UlliP ujt ,, Ul.., — 340. UIU ' UmÎIm

341. -- — 342. iJ^^^^, tj^ljUl L.^ ^ lut.nui,

l^q.nuij, 343. ijujjjt^, tjuj^pu \fujq^

.

344.

l^jylr^ IjUinilr 345. V”***^/*/-
^4JUtU^int^ i^iutf

lU^U^ini^ ^^, 346. '/“'/' fJ^tyrL, Uiinunl . 347. ’^UUllrij

^ quitnui^ilr —— 348. ^^ 349.

‘I p
' — 350. ‘Ijy^p

bnuuiqli-^. — 351. 4’hi_

{n-q^· — 352. tnt^fituufi^ ^n'·. — 353. inpljp ^-^^ \ui^^ *

354. inpirunt-p ^ ^^ UjilUJ^* 355. unifpuiUy fpIpuiL.

^0€) UtUlj^b 356. UirLnUllrp ^ U^UJUi_ 357. UllypUJU
^(.f.p,

^^ , — 358. pllU^nL. .-^, 359, ^ ’«/
l<)liih^ Ifb^itulfnufi ^. 360. [’“*^' . 361. ftui-

,'^ 0^1^. 362. ’’'^‘~^ ^''

.

363. "‘^’ ^uu-trij luqujjJr^. 364. ^ ^^(pJ^^, ^, 365. ^^^P^P^^

366. ^ 36/.^ ^^-^
368. t^ltlArjJlIl^ ^^^ £_, IJrL^nL.b‘ . 369. '<^- UU1 Jb^ l^piuj‘‘, 370. l^tni^U ^JUJp/J.* 371. ^/,^
q.yli, 372. 373. ,p‘4q.y^p ^^^.
374. ^P^^|bL ""^· 375. .. \^^. 376. ^^~>
^tuiij^i^. — 377.^ ’/^> 1"^' ^'“/"7^· — 378. ^"' ’^/·^ — 379.^

.

380. ‘-' 381. ^^^^ ^^-
//^^. 382.^ cJun/. 383. ^,^
.//5. — 384. ^. — 385. ^‘^'” — 386. 6^-

IJIUL. ^IrrpUUf ^^ Ir tß^ ,

8. V. 1. agli: ak. — 2. lui; lui. — 3. lui agli: cdar. — 4. cdar,

cydar: cdar-ak. — 5. ath: hatli. — 6. ath rau agh: hath rau ak. — 7. atli

rau lui: liath rau lui. — 8. lui cdar: hath rau cdar. — 9. ath rau cdar;

lasêu ak luy uath. — 10. las: las. — 11. [100] paranis, bawnis.

—

12. [1000] lasy bawni§.

}), VI. 1. — 2. p’‘-f'·
— 3. — 4. pjf'"p·

— 5. «»»? ifp·

6. iiil>) ilp tijlpi ’. — 7. u»/9 ilp piL· /'. 8. '"P l/p piLyinlp 9. '"P

pqmp, 10, piÊUp, 1 1. [20
|

p""p. — 12. [60] </9 ·!p mil ·!

p
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fuiufÊ, 13. [lOOJ U^UiL. — 14. [200] n^-l^ — 15. [1000]

10. VII. 1. ak . — 2. lui. '— 3. luiak. — 4. ctar. — 5. at my.

— 6. ai rau ak my. — 7. a{ rau lui. — 8. ai mu lui ak. — 9. at inu

ctar. — 10. las. — 11. las mu ak. — 12. las mu lui. — 13. las mu lui

ak. — 14. [20] lui las. — 15. [21] lui las mu ak. — 16. [30] lui ak

las. — 17. [100] pavniô.

11. VIII. 1. pdny my lê, piem ’ , ,
— 2. malav ê, chathinq ’ , , nLl^, —

3. rô§y lavavê’(), ’·^ — 4. lomin tliyldry

ganés? ’- ? ^^(, — samél

manus es ’ , hu'·. — 6. aulu tliarê panghyu’ ‘. — 7. giri tliavê ’, ‘. —
8. muclialên nychnl go-côlvi ’ ( )*.
— 9. athavov charvav lezir’ ()*. — 10. papys

mulér ê, vesérem ubrân gy-rovem-go' ,, <^ J^iihfi Iç, IriP ijjiu/h J" — 11 . gilav karê, or

lehira gem, gahri vyguem bidi',,^ " . —

12.

yratuhinqs gern lehi, nenem-ku lasy gahri lelivavi vovoriu’, *. — 13. bevavis goqin

gehêny qerav navez, bastan anez lasy panghri '
*. — 14. tetbid

valaduhiny anê meravtODzys vorov suzavtiqy '*. — 15. uevavin phaly samêl mauus ê '*. — 16. baphis phauê-ku, gahrivavtiqy
,

sihrivavtiqy

samlykarem lomavtiqy' ,*. — 17. isi gahêuis mer goquiu qelelu galiênn ê, chasenq piti' , *. — 18. yranther em

samêl chatheliq, genq luis chatenq ' ,*. — 19. hevauq gahêny thulin buhu êr, buliu gughvi ê

' , *. —
20. luis gahêny meravis na em sudafezer, valaduhiny valis samlikarera-ku,

yratubiny kavim dugahid vygnim ' , ,*. — 21. baphis. pihez, nasuliezav' ,*. — 22. tethis yratuhinqs giez teresul' *. — 23. yratuhinqs meravtonzs qorin

vahiz papavis' *. — 24. raozlachy

buhu luth ku-lê' *. — 25. hinuävys karavtozs
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kar gez’ ‘. — 26. sisis aclivar ê’‘. — 27. vesê lui malav chatlieuq ’,
()‘. — 28. paphis buliu ku-chathê ’

‘. — 29. cdaruak manus kureziii akin ’‘. — 30. lui aulu yrantliê, chatheuq’ ,*. —
31. anê, pihinq’,*. — 32. ku-cem thenav

lielu ’ , *. — 33. santhun lavavê, malav yran-

theuq’ (), *. — 34. giuvav grê, clia-

senq ’,‘. — 35. malâvy vahezêq'
*. — 36. lui muhaf niz, klar lihinq ’ ,

*. — 37. loraavtiqys kucenq qeravêu qerav, lelivavên lehvav ’ -, *. — 38. cliar-

tharem' *. — 39. genq raeravtonzs kar'
*. — 40. tharem cdaruak phal ' () *.

— 41. thulin sisid' *. — 42. valmuis ' -*. — 43. thulin besis' *. — 44. samêl leqes' (?)*. — 45. levain ucarê' -*. — 46. levain gunakd ucarê' *.
12. IX. 1.

tujunp ku

HL. t/lli^tntj but
J

2. fljl

Jn, [·., tnttLp. ^^Ap h.pJ hph^p ,.

ItfinijoiniTjnt^t 4. lH^pinij pi^ 4‘"Ckl'
phkpnu f'r tnp -%/^

n L.U L· i .UJij lAnLy

•rtupqftlf '^opu l/ufP

l^nL 6 . fiujp.fin UUÊi/l^^ lilliunutl

t/A i·'"/’/’·
J\up^ t;p

lftuljnL_UUil jl ljUiif l^nt IJiÎt ij ^^UiL^X

ir$upr^fl /£^ t/'ft Ujn.tUUOtn

7. 4 ^luji^^^^ / IJ^^ 8. ifui^Êini^iiuiijfiu nt-pjn mj

-UU'· ../. “?*'

J'ht

P lin hpi 9.

UU./.OU.M, /. - /, .,^,,,

Ulllflint^pil Inn Ijnu i/Îrjl^t^ 2l· '*^"'

13. X. [liandsclir. III 186 c des Asiat, mus. bl.] lia 1

^^ tnijp jnujnnil jl^lJltlIL. tpii^ hphp «nl· Ç <̂·“,''

IpIL.

''

"/
J'hir

UfUlljfll^

..[f
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2 puin HlUßjtli ^^) UtpUttMinjii •r,‘ .ff, pUlLjlff ify^^lru

'*P*b**i)tt
ffiuJuj%$uif ]* *^/î «f/n- ^

l^ni^ 3 iff^ßiUt-llU nt.^ujßh'ßii-f ttiptUinitjL· llP UjljjUJßirujt^ ^^ /
/. uiiu^^ufu/ljbinL· t/ft Jflt-U aptf/tu

.r'u.ß Ull^jUJßinl- 4 ^* l^riL·^ *^^/ l^ni- Ul

J-' npg/,u J-b,,·.,/. ^"ora ^^/. .p.tu^tubtujni/

fi)uiL.hb l^nu 5 ^^^ ^J^^iuiuitijb^ n^mtj ^iVLîul^ I^hl. o7i^
^

fptkTu nbtfjp (tftfphtf^tu%) gf'lbpp l/'hS nprf.ft% gu,p(,u /,, •nbubnut/'

l^nL. Oß hl'L .Pf,' c pUlPnq^ tip - ^_- *> * ^4-
h "P Jp t/ptf.- nt.um tf^ ^tf-hl.^ tFp Ifnt. tftUJ f,up dhtn Utu

ßjtb^,^ 7 ^ßUtr^^lUUlL·p, 0^4 "h uni.L·^ ^ ij ujpuutnjijßi

4‘'1’ tf tTu^tl- %bpu irngp ui^n^tif. .p4 tfp -
l^UJ

LP . 8 Oß if ifïïlUjJ^ unulr^
. ^ F^^^ lio/pb

/// t/p btfju.vra 4\" np ifbir bgp,ujpp . h 4^ n{ ^",7i?^ ^ *
?:

tr unulrp^ 9 p. ^‘lß„unuu,L. utulrtj^i

^; hu ^7P“</P ^*h***J

unulrÿfi'‘t 10 ^ IfHL. plÿ \^obk-j ^^^
fUbg[, (J'l·.-") .^ ,, ' g.bu,j îbinh^i ./"

nL.p^ulr^i-t 11 ^^ l^ni^pinL^i /^ «

^

1
, 1^

uiulf .
tT’btu fjti. (. ei't Jp ll· '-J tftuptf.^ir 1

2

utß ßjik-ßiub 1
^
u.uk IJ^UJßß, Iinuk IfUUX

^
'j/ïLÎitlii

k “4
ni.tnnrf^f^ , 4l 4„[, ' ·'·" in n ^p%^ 4 a. "· b,pb,ujpa

llu.uk ik^pk if"·-, 1

3

Oß ^ otnkß unuh

ß

h- UfUllfßk IßlU,

4\“ ./, ifp np ,ujg.nhi pbbp 1. bgpuvr

iuub-^b
c> y»ll 7jftf 14 lk.pjrglrß^‘x - liu.f tlriif iutunutUL'

blfuip ^OftU ta %u,jbgbp
[,%t_

uAibtP ^ftt-uAttf. bg,..j

ifiiuß u.uh^p, UfUjilßk l^nu 1 5 <^LußX llßU.U,y4jß l^nu. äVil_7tlJl/^

hgpuijp " t,'u,uk ^ttu
Ll.l.l· 4a

’h’iß <L
nt- -j^nuLutl^

‘Qi (l
nuPßlu^l 1

6

i"« 1
^
nuPßiu

(|
utuk

!

' g%u,j p/’t ll· V 4\'“j J'ujpg

^^ oß ßii-^iuil^ ufiu 1 7 uiiiißt^, tiißlii_ujuin^i^ß nßmjx ^-
HL^ngJ, U.J%Uf[,ul.1. „p bpbp

Tt"«-/·' ,.%1, ^^ , I. b hg.

^^^ , !^ l^rtL, 1 3 intj!ßUIU^UJ. ßltljijblrß“t,[, , /,/..//,,,, /, j,/,y ^", ^p^u.j .{^(. ^ iß,u.
,,^4^""[ 9 ]^4^7^ 7'»« ^ ß/.ini; ,ulI^

1
^; ^,,%1, }h,r “/·

"h(’‘"‘-h '·- é V’ "’hr·^· /'7 20 (Pnrß) ,lhßu,L[,u Ifnu /., (Pn.ß)
' “" '‘•i. , .«« /.

/f'
/.

J^ß.nul„, ( 21 ) jh^h V"-
'"“'I 'nhut./. // j:uf,g
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fuuip nt^Jy op *^tru ^ p-^tlroi^ 22 4· ^ Uiuly ^ t-
„ J,f } L k '\^.uj .„^.uji,·!, kp'-kn

PZ'ZZfZ'Z/Z’^^ P ^^ l^flL. 23 ”C ijf*~ h'"~
op pt^klulL.

‘14 ^.1. ^,U.J ku. t/pL- pbpL fjtu „./. 1/ np ,,

ifp fl. l^nL. p!^ sÇobbp 24 fio^ jUI^X ^ l^nL.

, !(1 tf'h 7
·^")y 'î'·^' kr ,„'- TCu.J].u.j '--

l^flL·. ^^^ . ih^k lp>L- 25 op ^^^^ nuij ilP
..1. u-ku,./. ktL ,.p ^, •ftpuij Jinpip dp

tj^uhp IjX iih 1 „ ifuiÎni^Uy ijl^ulfp s^oulr^‘, IJf’Ull^pb Ifnux

%UÎH bP t irbpn *ltuuibP ^ b *UUUt-Ü' A

Ih^h V"- op - 2 ^lUip^Ullj Uip^ /' Ppip. ,,i/Z>LÎHI--p li U tnP^HJ jui^lllp

Ji„V. np ^ iP"·-.pr) k‘"j Akn-b*^

^ h^^^“ X lIljO^I l^uj^ik tP** 9
'hl·

iL I^HL. nptnij ifujlinuuP (iLpntlfp)^

><·« "" ^ HL tP ti'bhr tltupt^p

pmuittjb IplU 4^ ’UJUp^ I^Uitplrif ' ijuijuiutnjh HL. ^·' X

tl-dr Lp-l· tPftuup .,„ Ay .. Lp-l·

5 tlLpinu P, ob.r
^ ^ c_

riO^ *"^ hiP ^tihtn
b'l· V'v'^’

J-p Î*".7 ^» J' ifpujif pbpbtP jA«. "J %l.n.k

ij IIIjUJInyllP 6 ^^, îfUf l^nu ^, ^^unL.hpiij ^^ ^^^“
<"" UJLOin Lp-l· •*2 .·· tl'b n tt/it /.
^^ 7 Iftil- n^Êmjpi n^inij ^i)^^ lujt)-

Skra h bP nm*iibPP .ni

Uljl 8 fi-^^ nu ^^^ ^ltnp.UJIJft l^nL·

mmij 9 UÊ^iujuinpit l^nu Olj

,ns 4"‘J hr‘“kl·''· ,hn-bl. ‘>•1*6

10 ^! 1^-^11)^^1^1^/1^ l^liUßjflL· ^9^<) ^/#^ [
11

]
Ul

1>·** ^»^40} tT/iu ^^ ^- ^ ^ ‘^hn [h ^ ^*-»1_// 12^,
ut^ftb hpb^p fu*uAnp mrjjutê ^^“1/ 4J*nf^'^· *lnt tjtu ^ A $t^p ^ !»

**
^i"*· Z/'

’
ÎiU'un*-/' Iffiux -^^ l/^I /^n<_

^‘^^^'^l(^h 13

tfpiulfp II qhpghk Î'T'i"*y .pZ'i. i' i" '"“t

pjijftfxh-Jl^ ujI^ Ulj “. Ijnt- ^ 14 ' «/, .

r^€Un%UnP l/V;^ jll^Aiip^t f-p flbpt/ >"“. -' /-î-b-p^' t^L If pipt

-^^)nt^hPP^ î/lll /^ni_^ 15 Y^ntjiltul^ l/p l^nu ^4’>

tlujpr^-nutnur^bPP Xlll^l ^b*ft >^iU%h r/'l </p ^ ""'·

l^nu. „^ZriZ*, tulfij Ujp lliU.ll''i ^ytulini-u-jiniilf}ni^il·PP lipttlpik'll Ipxi^,

jh,n </'t^ /;p pfepi./· iphikpp !/'iuut.%

'^ bu 4'»'^/" ^^^^^^^^·^~ 17 uxtuplru
4

mjlZj IJ o^f Ußlfb uip

. rt }ku hpl^ttt. ./,. P ^ t^p
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%hhbru“t 18 nSU"f‘ "'^l
^_^, ^^ilnuijr^ l^riL.

X.uh. X(. !,\uuh iThn.$^h tP

tftuitnuu if ^^^ IfftL·. ^UJ^^nrj

ih tj tu ^UtL· Uujpff. r^bubf$gl

q^nL.^20]f‘yl'4, Ifuui' Ufitilffilrb^“t 21 ^«^
/ Jainbpu /#

1> tnuj^iiyj^ 22 "ih’l· ./.^“,
[.^[„, , "•^•l· pl’pb^^! k 7.»t.

23 })\“' ^l"^- ^^ <Çlru ^ ! Pl^lp ^^
/iubnt^fp tphir np

2̂4 ^^-^^ piUL-^Ut“
J
typnuuil^gnt^lßh-i

/•"b^ufku ^, ,‘; gnjij ^ni.t;p 1, gnjg LI, ,„u.p[,a

25 , l^nu ^\ ^^ ^ ^^ 26 «L^-/ P^LPPC. /itnt-tP f; //", llfiul^plÿ l^nu. wlf-uilf Uiulrijl^^ ' ^^ 13(1 1 S^f"‘“-l·^^ tTklf-tfkt^ 2^fl *-

^^ ujiUUll^in^^ß ^jA!^ I^nut 2 pl^j
4^‘^CP.

qn,uj

é'fk Ij^nL. Op^ uni-lrp n -* ^
.Lu%l. ^u.J'p, „

l^,ph l^nL. pun^p unt^bp ly, ^^ ^^ 4 -^^^^^ ^)111_
,L,,%[, ‘^ (,,) _fii, L-p t q.ui'hivifp ‘; So/. .,%, '7/'

^Juit^lÿ Ifnt^) ^^ ^^ Ullÿpiuup 5 Ipit- ItptlUUlt^jtfl ni-

7^'t ^O/. ^^( /.%J,/.
,!; ^^l(U,J „./,

uj4iuil-jl% n.O^ If^nL. ^. n-O^tUt-^Q^in^pp -^^ ^-t
'^lßl'^(lh

tLhl· (·„·) kr^'k Vo.ool·/. (,., ,/.o/.,t ttL/^-k

^^ P l^nL. ^9 7 l^nt-^ ;/. ^
ne B 0^1 npnij^

,^,. l/p-^kti i’ ‘""i-t /. (/,up) ^Lu.p ,,%u,kn Sbpnt-i^p~ tj^ulr^t ^^ ^^,
%uuthp ujub ^A^oc » ^*****(k

*if*p-^ unulr^%^ptij^ linu/b^ii/h^i ^Pinuin^ipp nup/^, npntjj^ piuptiiqp

Jtupr^^l^ .^^ % ^ pMUÎêUâJ

l^^nu^ 10 I/ tÉi^itçf ^^^ f^nuy ^ /^ne Ih -(
Iß ,/: „in U.LOIO kit ^ 'l''“"J /"-

quippt 1 1 (J)uipiii-tnlipp^ ^. ^IjUlinlr lÿ^tp“. ^^JJ*^piin.u

.UUL%P kip,ujp%hpp ' />7>.^ kt_^ inP 12 ^P ht“> ttpul^plÿ l^nt- -^, ^uit-k-ÿl-p, ^
iff,,ah,r /,11; nup ißiuui; ^pu,Jplp/^ ^‘k(^- ^,^

^/ 1 3 ' ^. --^^ , Ipt- 1-^, qiuputi-innqp

qUp . Ißt,%„u,r n^mutV tinhp'‘.p Ln.ßpiujpl, (./ ifhauJ·. ,u,pPiu.j „,_
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""" [14]y»7/'* "/"- lji9l9jp lk.ph 9^9^9 ^^9
t/inn *^'^^^ h^ptujpp •/· h ßfh%nt-tl'·^ wiAruÎiiK. f.i^p 0^//

ipbt-p^i 15 Ipßßpißß^ ,, ^^^ .(· Ipfrupjl Ipuptßß^ A , 999^^^^Ut^h

. ,pl^.UJ kp-kp ’·1—>^ 1. iPußpr^-itLtn$irpiß; ^r^ht.hpp)

1 f) U9iiUp 99^ 9^ /^9 ^I|9^ lp9U· ^^^ ^^^
,,, ,„. , pt " t^h L

1 7 Ul^llr^l ' £n/_^IOj/^^ utuiphil, IplU ijrif /^^“ |^*-|^ 1 8]“

HiÉ^Uâ^lf^ l, ^* b^l
tÆltU tJ' ‘hn^tu/b^

^^^ 2lfL^ /^OL nnii-p, iM^ußl^pl^ tpj!^. .,/4· h^P ^n^pjiu ^hi! 1 9

If.u'l.p. .,^,,, li'iMiul. [,%1 . np U,^lf,lfU ,«^ '^hi^p Ipiu upjjlpilj. ,^^lri-mt^p Ipaplr
. ^ l^nu 20

^ tuut^ “fy*' ***l*^ffl·

lipillipl^. ^^I^UUlt^JÊ I^U^pllJ|l'‘t ^julUL.Jl llO^Jt IpßL· iph^4ßUßl 21 '^^^.^
„. ..,. •"pl'nl· P"L4'l· ("f^^ kl·) l"""PP il· l/'^Î· ßfbnL.r ,

Ipßl
.

^fß^ßpi jl'iß ^'Ußßjßp Ipßt- '^- l/toZ/»l.U f7t_A^^ni-j^22 ß^UjpUßL^ftb

'"Vi’i“'./ >'“jri· "/·<*>'/« 'r'-.p "Pl· ifh tu nli/ß^L

Uirn^qiiiJIt ^
^nlrj^ l^flL. y/^î Ij^ 23 IpUiÊ UO l^tAJ^llr^ ^ L.

j 9

“1/ V ?
’ Q· / k'

itui Ijftl- ^^ X2b 1 ^^ UOy/» ^^^ l^nL, l^riL^

il· Ll··'./· ./...JV ^'iPop''· junußi^tlip ’"J tl· Lf.y.

2_[2]! 40^ IpßßphP jiißi^ ^ . ^Ijuß> ^ nu· tuiujiu ^'
f^-^^U^p|^^J

^•tOub^»k

^

hu

iltiilinun^^^^^tÈm^ùmpjh^9!t , n^^unjt y4/'?

t^ßit-Lpp '^u'tt %uiuli^ l^pêuif .%1> inkuuij ^
4 U9jt}9UUU91^9^19 · ^ 91iuhtj^i^ ^It^IU ^^^9^^ · ^9 ijjx

^«/^ /-» /^$ ^‘^**\ß ^*9 n%h pitt,

^\·pl·^‘ .^. ih^pJ^al· 9 9^^99_h Iß^ltlßljß ifußpjl ^^ ~2in^pjlf^ U^jlißß^l

"'' , u,buußj np ^iy . •"ii./'

0 ibikkß^ ^^9^^ ^^ ljj9X ^J^hj^9tljuliii ^J1U^9^ ^^9UIUh 7
inutb^îli p^nfjip lf£J1l-jl0%hpp ^^^* jttP ^%^

^^9^9^ 99^ -^ i^ttrupj^i ^1^^9 ^ J^/'

lu^t tuß^Jt <fh

'“

>‘ /.^

"'·'·· ‘“ "‘.· kpu.j

Ijlßßp/riß Ipßl-ß '^Iri^Ußt^p lfUßplj‘^x 9 j,^lri-.tjßi^i

^,,, hu u,j),u,l,u .. •"J4"lk"

pUU9ppti tlilÿ 9ß9^ ] 0
if

Ißt. fjylfß npißlj^

•‘'ziÎ'k^'^p" ^' // UttUtP iPkS

2^>^' npnßj ß^ßUßpui-jti
f

H\rßl^ßtßßlj ijßlßßpßßß^^llß, ] 1 Ißil·^^ TißlUlfußd

,ns hntppnpp "· ('-^) '’ l‘'LP"PP !·^ f.P") *^/ t/pUL.^>

99,9 999^/991 jtÜ"x ] 2 Ipit
. 9j

tti9 999
9^Jp ^1^999 Ipit

, 9^1^9/ IplU

-'' // p/·; «7/. /-/V.V^ - Av-. ^..
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luufrb^^ npn$j^^ßk- ^ ^^ l^nu,

i/ihpfib 4 ('“''^') ^

14^ Iflll-, /^HL, tjl^ulrb uoßl IfUiflhb l^fU-t ^Jh-Ui^ß 15
./

., ^ ^^ uii^nf^tif ^ 1 Q tnlf^^^
^> /., ‘/'ti’/î ·^ J'IJi'i· Li_ ^^ ,[> /%^ ,_ .^

14. XI· 1· '·
2

^till npnij-^puiq^^i 3 l//' ifiuÎi n^intjj

^^^^^ q_nuqiiJ^ 4 ^^^£^^

^
Jinb^jjjt^ l^nu ^^^ ^^^^^

5 ^^^^^^ plr^ f^nu ^fuip^tl^^lfÿ^^

^^^ ^^ 0 j^nup t/l'l^pi^iuitj^ ifjl

tijpi^JJJ^I l^tU^IUJtjp^ 7 y
fïLUi/^

~.^nu /^^ 3

^ n^int^~£ n^int^“^^
9 ifu/b^JiJU UtptjjXi^l 2«^-

[•nijj^t 10 ir^L^ pnu^ 1 2 *^L^ 13

^^^^’^ ^1^^£0 14 j^
^^ Oft ^ ß^y 1 5 iy^iA--

/ji^ l^ß yujl^ßlyy ij^l^ ^^ ßUJßUß^ t

1 6 t^k‘ia iiihij ^ ^^ Uil^ iiyji ifp^ 17 Qp ^^ -^^ ^ ^» lÿp* 18 ‘^O'yl·

JutL^JUtjj^ ^^ l^p pntj^p
, 19

ÎnL.UUiljJt - i^P

u^l^plrp. 20 ‘^ih> <îh·^^ •^iih

’JIm puitjjiu“ ) l^p pnijj^p 21 }}S^('“^‘i_t’'t

iuJiltljjJl^i^ l^^nu fbJ: 22 Iih op tipulp

pl^Hy I^Îç Op ^bu, 23 i"'' lip^-l^puitjjlij. I^nu ^tl/"l 24, ^^ ^~. 25 ^k‘ia/-^^ ^-
20 ‘^^^ uipupp ^çp^ , 27 ^hr ^^ Op iitulj^JJJlp^ ~^ uOfJiujpl^px 28 lh*ly^lß

i]u% WiH'p

2 1/*/' ^bp-Jiupij^ L

^-^ 3 HufiinuJ^ Jbb

^,^) uufipt iffbp- ifuipr^p
qinulfwnuhhp--^^^
5 ffbp-^ nuiPinujL

ji^Ppi 6 /^^ ·
iUlU ,, 7 J^U-bunLÎ

ptUUI lUU^pbj^At 8 1/*/' ^bp-

ifiiipqp ipjtuy PP ^^nijji-

ifouij, 9 (]p Xnul^ pni!^ ^ip^
Pnibuipit 10 QJriu^iunib

te P"'^p 11 IPt^^ tuUifPpnui <^uq^ 121PI·

h[_ Pnn.p 13

P^nu-pi^nupti bl^iuu^-
^ 1 4\)"1^^ -bg

Içt 1 5 ‘" t^^L P
^-^ r^.nuput 16 ^-ß

üijiuiupu äljl nul^^i Xnu
k, 17 ne

Xljlibpfi P^^^* ÎA#I^

i^ps 18 i]^k Xnuha t"^-

puf^u lUipupuL·!/' l^p 19 \J*‘Up~

ijni- ^-^^^^^ luunt-lrkp> 20

„fd^uip pùrp tnnup “, llirpjj·

^^. 21 „'^ßblj^ puL.

^* 22 ‘UuirUy t4
nuijbu 23

^bq^ ^ ^^ 24 ij, piuß,^^^Jjtu^ içp <^/hh>
26 f|“^{^ pjip

2 *
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29 ^lUJtjJ^U ifui
l^l*

</i^ -

^lUJl^r^ l^tlltltuijin^i^tp^ 30 ^^9

>^*^iij^utjji ^ ii^t~u^ ^
iftliiPt^

f

t

. . .

(ulrij 27 54/' -
rfnu Ufl^U ^jiOu4/'· 28 „5'^'"’ "·
innuiuh iUUUJtj^

29 uiilij^ ^pn UiUllJ^ /-·
ppy 30

ma^pjip lAijhinb'ij. * * *

Vgl., 1— 27:/
|

;
|

|
.

|

-,
]

.
|,—

I
;

]

-, —
I

;
|. ,— |

,
j

-,.
1

,
|

-:
|

«,, ,
|:

|

'.»
|

,.
I

,
|

,.
| |:

|

« , !
|;

I
,

]

». . .

.

5. .
1 *^nufrjj t^ptfprn^l^ ^UUtplç Îljll3 tjpupjiu lipMtt.^tU

U/'/' ‘f' /pr^t$l-ifL· Il bP .rUt /- J a '<-1· -
2 nPh ^ >4· riL. ^li^UßL.,.

Ifli J./.·.l ha ü’nl··!

3
't

^niußt
4'/4 ^'> ju,pj'p fJi/y lpi3J^^t

hri"·^ “ 1 tu% qtâJi/' J'/. .%.^,

4 IßHL. U1^ipU3 t^l^ U,

'’ ..(, 1;^ \,,, " P't h' '=4’ //,,

5 ^^^ t^lUiblr^lç^f U^tUlUL 4" ^ ^UpUL.l^U

1 liu/hip ''"“'.V'-.P) ,,„ fuLg^^u

G ^nuip ju.p.r/. ^, titlj lpIJ^

bri"**- u/ht^tutT UT** u/bfuJ· .u%^u..r

7 ^^1 ,^. jjllf UpU^^JAtL.hijl^.p ,,,
tu .

'a ‘^“'‘--

8 JP piuilru U3^f)uJL_lçU ^ t^tfpujt-h
^.„ J]i «/«t/•î_ ‘"p/'i ^>-".‘·'

9 1
^nuip

'" nt%4iut/'·^ *4pft .·/.
,/ ,r

,

.
,,

,. ,,
... ,/; Jl.t/ ,,,,,,,,,
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Varianten : 1 —— ^^* — 2 llPc" h
nt.^’ ilh

^^ jj/iuji-jir^· — 3 JJ^P *Q^ ^l^yh^9 iJl^C

llk. ^ inly^fUMi^l^U* — 5

— 6 = 3. — 7 — 8 qujik-tP — 9 = 3.

Phaphazean’s Übersetzung:

1 lyuinlrq, lrpij.nL.li
1^1

nji ntn.pu jj^il^thu,

2 ^Irn
Ijp

ijl^u^^
^//* ^'

3 ^i>iij^ ^/^ Îr^tl^nL.^^ $^.
4 4"·^ ifoinu' ^ £t^ ^^,
5 J^UJL. puAlrjl UiUlUß!^^, IJ^^^ItJU ^Irppu l^nUtP 4

6 ^/l ^^ tr^ll^HL. ^0
7 ^^^^ ^' .^ /^ t^ttnilr^if^ /^
8 fihh t^.^linlru -P Ul^tp UßHL pnup ißi/^^u

9 ^/ ^P^* Ußbl^Ußlf^ /r^fl^nu Ußlßt^tßßi/^ Ulilljlillp

XII B.

1

0

\X‘-h nuhp ijlrul^ ijnui^iy^iu

\^ltf, t^4U!j ,ujutnkq_ [,,„

11 ß^r Jußiinuu UßtJy ^Uß ^pPf’pl·^

\^ b% ni_ btP iflMtpr^ ^“iß , %^
12 ^^ ^^ Pty^lU

b« 2,.^ [. ff, .«kJ' _/·'^·1,·· .
1

3

i^(
ilrtjliji ^' tiu/hnL.u l^tl-

np i^tnußp hu /
1 4 41*“^*^^ ^ ^ tJUlJI^U U^Ui^UtUiU

^ußtP %utnb ti' tujt^mhr^ nt^s^m ^btnu

1 5 ^fuilfJpl^UIJtlr§r liuj^ p l^nL.
ß^

UßUtßtiJßUIßJU

*^****l_C.
^UßlMfbtP ^

1 0 l^ui^llÿ l^nt-^JrtP I^Ußulru tß^IßJ^tßllißU

UjpßU ^^ ^bu tJ-UßJ ^bl^u

17 ^Irißjyu Lnp/r.f/.p ^lUUß ^ ^ Jtßß^inuu

p*t ”/* ß^UßUjp tluipr^

18 ^^LUinUß Xj "r‘tP^3 tll^lUJL.^ ptßj^C^fßUf

Xl^ußpufbir iuutu rj -- [^ (.)

11) JjUßiP / - ^min ^ ujl
Jl

llußilî ^fUy

{» ^p t^l$u,bu kfJI, " · t/tniffip Î^UiTÎiwn.

20 ^^^^fnP l^fßL." uj^tßßlßlru l^nL,

l,p ^n.„.y’.J' ^h«,f U,fJ.U ,ff,u

21 ^' /71L.U hu
fhk np f«.,up' J'u.pf ku J-.upf
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Varianten: 10 s"
ntlfr

^
ni-,I^UjS^ jiu t J 1 ’ ” 12

13 p.ui^tnuiu, 15 rj^iliutniuu, 16 UIlJtu p.UI^UIUiU,

18 ^^ ^^ jl'4, 19. /1·4,

20 p.Ul^UllUf^ ^. 21 '/'''

Pliaphazean’s Übersetzung:

10 inri^uj lyumlrq^ ifoinu

11 i] pir.r UîÎî/ïlÎ/U

12 Ï7 ^ i^jttnfriÎ ^^ ipUi

13 "C Ißpi hu n^l ^^
14 iyq.uik-i^ niJiij^iu ^hinu,

1 5 ir>^4ii h
uju^lriP ij^ty%

16 ^- q.n^i^ ^frinu
^Jß

1 7 ^ hu n^t lfuj^ti^.%

18 j^i^UiflUJ
\J ^^ UtjU pi, 9

19 pbh ^ ^j^pntru '
JJ, .//

20 ^b-utq. l^iLni-b ' l^îl riuiifu/butl^ ^
21 ]^

16 . XIII .

1 ^uAjlÿU

^

nt-^jiiuhr qly,p utptipjiut

,^,/. ^, ^ b fuouuß^t-^l u/bnL%U

2 ]\, If^ ^ * iQt ^^ ^ ^^
tf^uitfuAiUil^

ÎJ*V** /^ ft ut' UJ
^ (^^^

3 ^ tjjruiuq ^frliuifi, uiut-p ^^ uftiilfpiu^u

fif*2J** *^h Uß^umbtJ^ <^^ifîttti^^ ^^
4 %jnuß^t^ Jß^ utl^ ^^^

ft- Ju/itutl^
^ .”/*" *t tTu^t

f
é-tutPu/ltuit^^ ^tutTb%^ ftuiJuAiutt^

5 ljtuni^b-pp IfUiiP Hiß^
fjÿ
^^

IStltr^lbPP puAt Abfipi^U utut^u

6 W^( ^^ ^ ^^
^'' rt tlui% If

^
fi- Ui

^
fi- iFuAltut^f tfb^ ^^^ ft iuti'uâbuitj

7 ^- Ifp lf^L.|^ ujiu uluhu Qlç ßpiÊi^j<ui

U,ji,.,,l,u ^;^ b^tb tPftUt^iU

8 W^( *^p ^^ l^iitjl^ljy ujp ilß lßUJ^^y ^^
IPt^ ft t/ ^ ^ ft

^
ftuttruAuuÎ^f tt'blf ^UttPb^tJ fi

Varianten: 1 nu^ipP^I^^>, — 2 ^7“^/'· — 5, — 7 —
ujiuutL·4 "· — Konjektur: ^^^ if

. Text der hand-

schrift III 186 c des asiatischen muséums: 1 Iïanês-07]in pakrez. Lom em
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ucavezêq tlaris. 2 Ak my gajen, ctar gajeu, ai my gajeu, ak gajen. 3 Lom

ray vêsa^ '^ênar, savy synqêr pakra^s. 4 Ak my gajen . . . etc. (wie 2).

5 VêsoYpery kam na ^anem, aiavês len d’mravis. — 6 wie 2. — 7 He-

vav kamavtiq panezêq sisavês chiavis. — 8 wie 2.

Pliaphazean’s Übersetzung:

1 ^^ ^,
^
0 *7*

Irifl ^
2 , </' JJi^
3 \J*('
^ ^ ^ ^^^

5 ^^JUU1^- ^^^ ^ tpini-lP ^ Xkri^^llJU

7 , pk-ßpu ipinui/t

4 =2. 6 = 2. 8 = 2.

XIII .

9

Qt-uujuj, UiL-lnP q.m- i^kmujß k u

\_^^ ^ f/. *^*^*^** ^
10 llUMßkiP Hitußliu, l^nu q.utuuuuu

iitP tTiUrj^ btP

1 1 nßntj^ ^^^^ &· ('•) ^btnu

12 ifuibni-U kr t/
•ftmu/p p-b . ^

1 3 fjuuuiui lJjuu%ob^g ßL·k^
|/^^&> |]^.' [.pu/Ufig .

14 ^ ^ u^lfU ifuilijjiu

(\« lj.f,u,bu ^p ^.;
1 5 ^Jnpjuubnj^^ ißJL. l^ftu

^ ^ ^£»

16 l^nf jtutll

/, V /. iilupq.

Varianten: 9 ..^., ^» — 1 lJJlt^^pl,J: —^*
I 1 / ^> 1 3-^ /1>» 1

4

, ^^, — Text der handschrift III 186 des asiatischen muséums: Usta

avem dugajid, ke tar es pamtas 10 Samli karem ^ahris bantem ku dastas

I I bhu ôrôv na em na par es pamtas 1 2 Lorezir isä manus es manus.

13 Usta Vanon pakrez têravên tä^Tis 14 kam na ^an es isa na peses

mardis. 15 Solavnoz karem ku synanes ku sis, 16 Lorezir isä manus es

manus.
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riiapliazeaii’s übersetzimg :

9 ^l^utnujf Irp^ nt-ijiu

10 U ^^HLif^ ^/^*
11 ' JL ^trtnu /jiglru*

12
\

P bu UL. /uj^tqx

13 ^^i^uinuj
jJ

UßUtliq^^
14 ßk. ^ bu^
15 ^ ' ‘‘ubi/y ujjIj^^ l^uiliui^bu

16 ßk bu nu

17 . XIV 1 Haüês- panez, vêllid gynynê

lêqê 3 Manusavin synauê 4 Ochty tlarn or ubrane 5 Anik ê 1er mêravis

b ^ ^tP Uinlrq^nfj^ JlLUJiJtU 7 ^-lJ /*u 8 Na em parer na

em lêqer 9 Nakeajtean uyklez sisis 10 Nyklem kaxluem chlavid 11 Ak

m’al na kauies pavis 1 2 Kê karem dunjin rosin 1 3 anlêsyn tênavis.

18. XV[1—4 gewährsmann: boscha Meher Vartanean] 1 ’fürst‘

vorov manus. — 2 ’reich' (liarust) tarendäv. — 3 ’mund' (ch wie

in ich). — 4. ’bart‘ gunc. — [5— 26 gewährsleute: Manuk Agopean und

Hacatur Manukean, sein sohn] 5. ’raiind‘ sprechen sie miihj, nicht wie der

gestrige mit wie in ich. — 6. ’brust(warze)‘ göli. — 7. ’kirche‘

dressul. — 8. dressüle ^enk" ’ekeyeci jertank, lasst uns zur kirche gehn‘.

— 9. ’feuer‘ ®rös. Dass es ein wort nahav für ’feuer' gebe, leugnen

sie entschieden ab. — 10. ’dort, estey' heisst tenäv, nicht aber ’der grund,

der boden‘ (arm. kedin). — 11, ’pferd‘ köri. — plur. korivavdik. —
12, ’esel· Mri; plur. harvavdik. — 13. ’menschen‘ manusavdik. —
14. ’köpfe' sisavdlk. — 15. ’erde‘ (arm. hoy) tüli. — 16. ’stein' var. —
17. ’holz‘ kahire, klingt fast wie ka*r. — lavavïc kennt er auch; scheint

aber mehr brennholz zu bedeuten. — 18. ’ei‘ anld. — 19. ’henne‘ p4”^ri.

— 20. ’gerste‘ Sav, mehr nach c hin. — 21. ’käse* klar. — 22. ’see‘

köl. — 23. ’fisch‘ mancav, plur. mancavner und mancavavdik. — 24. ’feue-

ruug‘ lavavic. — 25. ’*/i'«i^dJahiri, fast djairi. — 26. ’messer' (tanak).
— [27— 83 gewährsmann: Elim Agopean, bruder des Manuk] 27. ’hut,

fez‘ sishol. — 28. ’dorf lêhi. — 29. ’gold‘ nähi. — 30. ’stadt' keräv. —
31. ’abend‘ radfihin. — 32. ’licht, tag‘ valaduhin (arm. luis). — 33, ’uach-

richt‘ söl. — söl me lederaves ’sage mir neuigkeiten!‘ (’gib mir nachricht!‘)

— 34. ’krank‘ hivaud) nasuhäv. — 35. kam tarem ’gorc unim‘. —
36 [Zahlwörter] [1] ag (me), âgmë. [2] lui. [3] luiäk. [4] cedar (fast

r wie in). [5] ädme == ’l hand‘. [6] adme agme. [7] admy liii.

[8] lül cedar. [9] lui cedar agme. [10] läse lässy. [11] lâsmÿ âgmÿ.
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âgraÿ. [12] lâsmy lui. [13] läsmy lüiak. [14] läsmy cedär. lasu 6et(d)ar.

[15] läsu admÿ. [16] lâsu ädmy ägmy. [17] lasy ädmy . [18] lasy Ifd

cedär. [19] lasy lüi êetar ägmy. [20 ]
lüi läsy. [21 ]

Irii lasy ak. [22 ]
lui

lasy lui. [30] luiak lasy. [40] èedar läsy. [50] admy lasy. [60] admy

agmy läsy. [70] admy lui läsy. [80] lui cedar läsy. [90] luî cedar agme

läsy. [ 100 ]
(ag) bämles (my). bämbi§. [ 1000 ] vöröbamleä. [2000 ]

lui

bamliS. [3000] luiak bamli§. — 37. 'dieser tisch ist gut' hevis (masa)

sameb — 38. //"7^ diese Seite, hevajis. — 39. ’draussen' parpar

(uiclit = 'gegen'). — 40. havi 'zurück'. — 41. 'einmal' keyedük (^eye-

duk). — 42. kadel heisst 'wo' und nicht 'black of smoke'. — 43. 'ich esse'

terävis hatem. — 44. 'du trinkst' teravid bihë. — 45. 'er geht' teräve

kuèê. — 46. 'ich gehe' terävis kucém. — 47. 'wir bauen' teravdongis

samligarenk. — 48. 'ihr sprecht' teravdongit soligarecek'. — 49. 'sie

wissen' teravdonke gänen. — 50. 'ich habe gesehn' terävis lek'el em, lekei,

lekac em etc. — 51. 'ich wünsche' terävis mangem; 'ich werde wünschen'

terävis bidi mangem. — 52. 'stehe auf'! ngle; 'steht auf!' nglecek; 'stehe

nicht auf!' ma nglir, mä nglis. — 53. 'komm!' ave; 'kommt!' avecêk';

'komme nicht!' ma aver; 'kommt nicht!' ma aver. — 54. 'wir sitzen'

vësenk. vese, vesecêk. me vesir. ma vesir. — 55. 'wir fliehen' nasuhiuk;

'er ist geflohen' (arm. pahêr e) nasuhêr ei. — 56. 'ich werde geschickt'

(jes hrgvim) terävis vetschalvim. teravid ~vis. terave --vi. teravdongis

~vink. teravdongit ~vik. teravdonk vetschalvin. — 57. 'wir fechten'

teravdongis cucecink oder cuc karecink. — 58. gurel 'schlagen'. —
*

59. 'ich tötete' terävis mâregarecî oder terävis mûlecûcî. — 60. 'du wirst

sterben' têrâvid mulis bidi. — 61. kic my manak gunäg rny manguik. —
62. 'dieser mann ist gebunden' hêv manusis päntevac ä (ais mart kapvac ä).

— 63. 'öffnet die tür!' pär uklecêk. — 64. 'sein haus ist schön' hevavis

käre samël. — 65. 'ich habe ihm brot gegeben' terävis hevavin maläv lêcî.

— 66. 'ich habe ihn geschlagen' terävis hevavin vaheci (gureci). —
67. 'seine mutter ist gestorben' hevävin tête mûlecâv. — 68 . 'die mutter

der frau ist gestorben' kadivävin tête mûlecav. — 69. 'tisch' kahije (fast

wie kaije). — 70. 'ofen' lavavis. — 71. 'fenster' nakav. — 72. 'dieses

haus gehört Tatos' Tatosin kam ä. — 73. 'dieses haus hat Tatos bauen

lassen' hev garis Tatos samligaril lec. — 74. 'er hat gebaut' samligaric. —
75. 'ich bin hungrig' pugäv em (anoti em). — 76. sie nennen ihre spräche

poähaieren = Pos armenisch. — 77. 'hac utem', 'ich esse brot' maläv

hatim. — 78. 'giür, wasser' pani. — 79. 'pilaff' klävöd. — 80. 'fleisch,

mis' halïv. — 81. 'das fleisch ist gekocht, halive rantvac ä (rantel also). —
82. 'am fleisch sind viele knochen' lakave buhûjë buhû. — 83. 'kommt!'

avecêk.



32 FRANZ NIKOLAUS FINCK,

19. Wie schon ein nur flüchtiger überblick über den in den §§ 4— 18

vorgeführten belegstoiF zeigt, hat die spräche der armenischen zigeuner ein

wesentlich armenisches, und zwar west armenisches gepräge: nur der

Wortschatz legt zeugnis vom indischen Ursprung ab, nicht aber die

flexion. Dass diese die eigentümlichkeiten der westlichen mundarten

aufweist, beruht aber vielleicht auf der Zufälligkeit des ausschuitts, den das

vorliegende material der gesamtheit des armenisch-zigeunerischen sprach-

lebens gegenüber darstellt. Bei der folgenden eingehenderen darlegung des

Sprachbaus mögen die belege nun zunächst in der Schreibung der quellen

angeführt werden, da der genauere lautwert erst durch die Untersuchung

festgestellt werden kann. Dabei sollen zuerst die verbalformen angeführt

werden, dann die des noraens und endlich die des pronomens.

20. Von den drei im westarmenischen gebräuchlichen euduugen des

iufin., nämlich -/«/^ und -/, ist die erste die bei weitem am häufigsten

belegte. Die sie aufweisenden beispiele seien daher gewissermassen als Ver-

treter des normalen voraugestellt: ’zerstören, vernichten' IV, 35

achrot-el .«/./»-^/^ ’zerstören, vernichten' III 22, u,\u[,nu-hf^ ’zerstören,

vernichten' IV 12, ’hassen, verachten' IV 7, ’satteln,

aufbürden' IV 11, an-el 131, 209 an-el III 8, 293 ’bringen, holen'.

’erscheinen' IV27, av-el 1212 av-el III17 *"i_-A-^IV31

’kommen', ’zerbrechen, zerbröckeln, vernichten' IV 38, baqote-

zyn-el^^- ’zerbrecheu, zerbröckeln, vernichten' III 34, banth-el

1 232 bant-el -\\\21 ^..- IV 39 ’binden',-
pn„.p.f-yp ’sich widersetzen' IV 43 (neben

-f'ij.
parparutv-il I 229), bylyr-el

pppcp-f^L sieb drehen, wenden, abwenden, abfallen' IÏI35,^- IV 52

bylyrzyu-el ^6 ’vorübergehn lassen, (feuer) auslöschen',

bi-el pl'-l^L III 38 IV 55 [><^- IV 56 ’sich fürchten', bie-

zyn-el ’furcht einflössen, erschrecken' III 39, bugav-el pnu-

HiuL- ’hungern, hungrig sein' III 91, gan-el 1220 ^an-el^- III 289. IV 311 'wissen', g-el I 25, 26, 195 ^-el ^- III 292, 296 ^-
IV31 IV 315 ci-el 1207 -p-l‘p (in 'nicht gehn IV 246)

'gehn', cuc-el 1228 éuc-el ·~^ III 260 p'^^^p-^^p TV 288 'strei-

ten', ^^- 'streiten' IV 317, dugu-el nut^nu~lr

I

'schädigen' III 60,

yranth-el 1190 yrant-el~ III 64- IV 29 ^-
IV 359 'kochen, sieden, backen', rov-el 1219 yrov-el 14'"‘L ^^L HT67

IV 363 'klagen, flehen, weinen, schreien', ,- ’drehn' IV 67,

klyrav-el UIL- m 149 Y-^ IV 63 ’herumlaufen, spazieren

gehn', gus-el ^-- III 51 - /^- IV 64 'reinigen, fegen',

^kJ'pi.yi ’zurückbringen' IV 175 (in und. zerlegen), kachlu-cl
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lij^j^- 'erschrecken, schädigen, zerstören' III 135, i(-^ '"
beiten' IV 136, kar-el I 193, 221

,
331 (in markarel 'töten') etc. kar-el

III 4, 19, 132, 158, 194, 331, 360, 374 etc. IV 66
,

143, 232 etc. 'machen, tun' (daneben auch /_ gar-il in samligaril 'bauen'

XV 73), kas-el I 22
,
217 ka^-el III 134 'eiustecken, eintauchen',

kojlyv-el k°Jlß'L~^L ’stehlen' III 154, ’in die band geben, in die

hand nehmen' IV 164, kur-el I 208 kur-el III 161 gur-el XV 58

IV 165 'schlagen', 'heiraten' IV 373 (aus ?l· éL
'ein weih nehmen'), qel-el 28 qêl-el 370 IV 374

'tanzen, spielen, sich vergnügen', qv-el 373 ·--1^ IV379

'werfen', chan-el ( - III 117 |J~ IV 119 'sich vereinigen, paaren',

(-/^ 'beschämen, tadeln' IV 120, clias-el -^^ 5 chas-el

1204 ^ -hf^ IV 122 'lachen, sich vergnügen', chat-el 6

chath-el 1197 -lri^lY 6 'essen', chatezyn-el-^ 'füttern'

III 109, chênav-el ohne angabe der bedeutung III 118, oifeubar

= 'notdurft veijichten'. Vgl. die 1 . pers. sing, praes./ ) nn.

uiufiulfuiipr ll 4S und das europ. zig. chinava Miklosich, Die mundarteii

und Wanderungen der zigeuner Europa’s VII 63 [221], -^ ’herab-

steigeu' IV 128, laq-el 87, 251 IV 96 'greifen, packen,

fangen, erbeuten', laqnyv-el ^^-^ 'gepackt, gefangen werden' III 85,

lac-el 84 iV 91, 96 'sich schämen', lavav-el 1211

lavav-el -’^ III 89 ^UiUUiU- fr

I

IV 91 'brennen, heizen', leq-el I 196

leq-el 'sehen', iP^i-urßb.fri^ 'zeigen' IV 108,

1-el III 92 1-êl I 203 gf^g IV 97, 182 'geben', li-el ip-l^g III 96 li-el

lih-el 1210 IV 109 1-êl I 188 'nehmen, kaufen', 'wollen,

begehren, nehmen' IV 104, lor-el I 234 lor-el ^o^«-fr^III 97 IV 111

'finden', man-el 'bringen' IV 231, mank-el i/^l^-^^ 197 mang-el I 224

.^-^ IV 214 'bitten, fordern', man^u-el 195 ,^.-^
IV 230 ^_<^'.^ IV 237 'bleiben' (daneben auch manguh-il 1231),

mast-el 'sich vereinigen, paaren' III 206, III 209

IV 179 'lassen', ‘foi-tri^ 'schätzen, taxieren' IV 228, mul-el 1154, 218

-fri^ IV 233 'sterben' (daneben auch ^/> mul-il >^-1·^ III 215),

murî-el Jnun.n^-tr^^ 'harnen' III 217, .-^^ 'fallen' IV 257 (vgl. weiter

unten par-el etc.), nasu-el 22 uasuh-el I 226 'fortgehn, sich

entfernen', nasujzyn-el 'vernichten, zerstören' III 227, nên-el

Ifÿi-frf^ III 230 -^ IV 250 'tragen', nykal-el 235 ngal-el

1225 IV 254 'enthlössen, entkleiden, ausziehn', nykl-el

III 236 nkl-el I 185 IV 253 IV 255 'sich erheben, auf-

stehn, hinaufsteigen, hinausgehn', 'salzen' IV 251, ^-
IV 289 pakr-el ufußlif,-tri^ 268 'sagen, sprechen', par-el III 271

3San. .-. .
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itfußp-lr^ IV 291 ’fallen‘, parpav-el- ’ausleeren, ausräiimen‘

III 272, pavn-el ufuiU-hi^ 273 IV 296 ’zählen, rechnen',

bes-el I 194 pês-el III 278 IV 299 ’eingehn, hineingehn,

eindringen, sich legen', pi-el 1198 III 282 IV 302

’trinken', polof-el 1192 ufnin^Jrj^ IV 309 ’schweigen' (wahrscheinlich eine

kunstform. Der impt. polofezir I 192 '^ 'schweige' deutet

auf ein polofenal, das wohl in polo und fenal zu zerlegen ist), purgu-el

285 304 'füllen', phan-el pan-el I 205

pan-el tfiu.b-lrf^ III 350 .^ IV 367 'sagen, sprechen, erzählen'*, par-el

III 352 IV 369 'sich auf etwas setzen, reiten', par-el

III 352 phar-el I 187 'sich ankleiden', synnn-el- 'kennen,

bekannt sein' III 325, synq-el, hp 308 upb^-hp IV 328 'hören,

verstehn', synql-el 'wissen, kennen' I 223, syv-el III 3 1 2 upif-hp

IV 329 'schlafen, im bett liegen, bettlägerig sein, leiden, gebären' (daneben

auch su-il I 202), sudaf-el 'schlafen' I 191 (wahrscheinlich eine kunst-

form. Das part. aor. sudafezer VIII 20 deutet auf sudafenal, das wohl in

sudaf fenal zu zerlegen ist), zn-el ’zuschneiden' I 189, tar-el ,,-
III 339 ifujp-Irp IV 70 'haben', trot-el III 346- IV 356

’zerreissen', q^nuif^u,<Ç-lrp 'berühren, anfassen' IV 77, thagot-el 'zer-

schlagen' I 184, tav-el(-hp III 69 p>u>--lrp IV 81 'in eine läge bringen,

setzen, stellen sein, vorhanden sein' i^· ^UJJ~^^
[(^' 1899 95, cajn-el^- 'stehlen' III 255, grel I 215 ^'î-el

lin-hp III 189 III 190 '- IV 207 X 12a 22 'singen, rufen,

schreien', '^n.-hp 'entfliehen' IV 207, cin-el 1 236, cn-el 267
IV 281 'schneiden, abschneiden', col-el III 262

IV 285 'giessen, ausgiessen' (col-el 'fliessen' 1235 wohl irrtümlich für

poipL-lrp, wie IV 286 'fliessen' etc.), uql-el 1 233 uql-el III 249

nu^php IV 273 'öffnen', ul-el 'wollen, sich verloben' III 254,

uthlu-el I 200 utlu-el ,.-1 III 246 IV 267 'bleiben, war-

ten', ucar-el 1 216 ucar-el m.pnp-hp 252- IV 268 'bedecken,

bewahren', ucav-el 'sagen, erzählen, erwähnen' III 248 nupiiiiphj

'gehn' IV 274, ^up hp 'gehn' IV 274, vah-el I 201 vaj-el HI 331

,.^’- IV 344 IV 350 'schlagen, erschlagen, werfen, er-

beuten', ves-el 1199 vês-el tp^u bp III 332 IV 347 'sitzen, sich

setzen', vygn-el I 214 vygn-el 334 -hp ,fi,jl.-trp IV 348

'verkaufen', vcal-el I 227 vycar-el ·!'· HI 335 ‘[^-- '/y'"L‘^L

IV 349 'schicken', tovVu-el inntpiiÎi-hi 1 348 »/o^ p 'sich waschen'

(daneben auch ~/*/i dovgnh-il I 186).
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21. Die belege für die enduug -(^ beim infiu. sind: aclirot-il UÉ^^inUI-

l'l^
’zu gruude gehn, vernichtet werden' III 2 1 ,

baqot-il
l'l^

’um-

kominen, krepieren, zerfallen' III 33, lêqvav-il ’sich zeigen,

erscheinen' III 95, mul-il ’sterben' III 215 (daneben auch -tfi

inul-el I 154, 218 IV 233), nasuh-il ’krank werden' I 206, su-il

'schlafen' I 202 (daneben auch syv-el 312 IV 329),

gar-il in samligaril 'bauen' XV 73 (neben dem regelrechten kar-el I 193 etc.

kar-el III 4 etc. IV 66 etc.), parparutv-il ’sich widersetzen'

I 229 (neben IV 43), dovguh-il ’sich waschen' I 186

(daneben auch tov^fu-el 348 2!r^^L 7^)? nianguh-il

'bleiben' I 231 (neben man^u-el J'u/L^nL-biJlW 195 ^-^ IV 230

^.<^-^ IV 237).

22. Noch spärlicher sind die belege für die inf.-endung Es sind

nur: fiuif.lrb-inj^ 'bitten' IV 48, ’gross werden' IV 266, und ^ên-al

^-!^ III 361 -!^ IV 384 'werden'.

23. Die vereinzelt dastehende form fi/>tryb.tr(i 'erschrecken, furcht

einflössen' X 11a 18 ist nur eine phonetische variante von biezynel

lu 39.

24. Die praesensformen werden bei indikativischer bedeutung in

der regel mit der partikel //«»- bzw. hß verbunden, die jedoch nicht immer

dem verb vorausgeht, wie in der westarmenischeu litteratursprache,

sondern ihm auch folgen kann und, allerdings nur ausnahmsweise, auch

doppelt, und zwar vor- und nach gesetzt wird, (eine erscheinung, die

biy érj_ 251 ff. für den dialekt von Arabkir bezeugt wird,

aber auch wohl ausserhalb dieses gebietes nicht selten ist), z. b. ^
fIL-^ ’hat' X 11a 1, fim. 'sagt' X 1 1 1, fim- 'geht' X 11 5,

'sagt' X 1 1 8, unt^4^ 'iß 'schläft' X 11a 12, i^m. 'stirbt'

X 1 1 4, gy rovem go 'ich weine' VIII 10,( Ii„l. ’ich bringe' XIII 15.

Ohne die partikel [ ifp haben die praesensformen in der regel kon-

junktivischen sinn, aber nicht immer. Vgl. beispw. 'lasst uns

gehn’! X 12a 12, liujplr.r ’was soll ich tun?' X 11a 14, aber auch

UllU^t ’ich habe drei töchter' X 12 a 17. Andrerseits er-

scheint die partikel auch wieder — entgegen dem armenischen ge-

brauch — nach der konjunction op = arm. z. b. <^
'll'L .-^^ ifp UIU 'dort sieht er, dass

etwas, ein därnon ihm nahe kommt' X 11 5, 6. In verbindnng mit «//·«»/·

endlich haben die praesensformen, dem westarmenischen entsprechend, fu-

turischen sinn, z. b, teravis bidi mangem ’ich werde wünschen XV, 51,
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mfÿ u^jiuiji ifujpji fr4‘ ’icli sah, dass sie dich töten wür-

den‘ X 12 b 5.

25. Als endung der 1. pers. sing, praes, erscheint — den drei im

infiu. zu tage tretenden stammauslauten jedoch nicht immer entsprechend

h,r, -( und -. Die belege für sind folgende;- X 11 b 5,

13, 15 XIII 1 5 ’ich hole, bringe‘, -/ ’ich komme‘ XII 14, XIII 9, (neben

-avim VIII 20), -- ’ich binde‘ XII 15 XIII 10, ’ich

kehre zurück^ X 11b 13, 15, ftfi-hJ' ’ich fürchte‘ X 11a 19 XII 11,2- ’ich \veiss‘ X 12a 11, g-em I 195 VIII 11,12 X 11b 5

^-4'^X 11b 13 -è-era XV 4 5 ’ich gehe‘, rov-em ’ich weine, klage, flehe,

schreie‘ 1219 VIII 10, kachlu-em ’ich vernichte‘ XIV 10, kar-em

IIT 140 -kar-era VIII20 X 1 1 a 14, 11 b 3, 4 XII 15 XIII 10 ’ich

mache, tue‘, ’ich werfe‘ XII 2, hat-em ’ich esse‘ XV 43 (neben

hat-un XV 77), 1 2 a 1 7, 18 XI 21, 23 X 12 b 10 ’ich gehe‘,

mang-em ’ich wünsche' XV 51, - ’ich töte' X 11b 18, nen-em

’ich trage, bringe' I 209 VIII 12, nykl-em ’ich erhebe mich' XIV 10,,- ’ich sage' XI 23, pi-em ’ich trinke', ’ich weiss' XII 12

XII 8 variante, thar-em tar-em dar-em I 213 tar-eni ^- IX I 339

thar-cm VIII 38, 40 X 12 a 17 tar-em XV 35 ’ich habe',~
’ich bin' I/. 1899 s. 95, -iic-em

VIII 32 (trotz der Schreibung kii-cem, da das konsonantisch anlautende verb

für gehn von Patkanean als gern angeführt wird; vgl. I 195 VIII 11, 12).^ XII 16 ’ich gehe', /- ’ich setze mich' XII 14, vygn-em ’ich

verkaufe' VIII 11 (neben vygnim VIII 20) und das unverändert übernom-

mene armen, ’ich bin' XII 7 u. häufiger. Die belege für ~(>J' sind:

-av-im ’ich komme' VIII 20 (neben^ 14 9)^ ^·-1„ ’ich

streite' XII 20, hat-ïm ’ich esse' XV 77 (neben hat-em XV 43), pb%uju-(l,J')

’ich verrichte meine uothdurft' II 43 (vgl. § 20), ^^- ’idi küsse' II 25,

vygu-im ’ich verkaufe' VIII 20 (neben vygnem VIII 11), vetschalv-im ’ich

werde geschickt' XV 56, -(,’\ setze, stelle' II 21 (die dort angegebene

bedeutuug uinih,r^ kommt dem wort nicht zu, wie die anderen for-

men lehren; vgl. III 69 IV 81 Xlla 4, 12 a 4 etc.). Die endung -«/'

wird nur durch das unverändert übernommene armen. f ’ich bin im

Staude, kann' vertreten, und zwar X 11a 18,

26, Als endung der 2. pers. sing, praes. erscheint -/.« und -.
Die belege für -f-u sind:- ’du kommst' X 1 1 b 22 XII 16, gau-es

1 220 VIII 4 ^- XIII 14 ’du weisst', ’du vermagst' X 12 b 8,

kaui-es ’du ziehst' XIV 11, laq-es V1II44 X 1 1 2, 11 b 23 ’du

siehst', 1-es 142 f-tu ii ’du gibst', ’du wünschst.



DIK DER ARMEN1S(JHEN ZIOEUNER. 37

XI 22,- ’du bringst‘ X 11b 17, ’du sagst' XI 22,

’du trittst ein' XIII 14 (neben bes-is VIII 43), bih-es ’du trinkst' XV 44,- XII 20- XIII 15 ’du kennst', quib-hu ’du weisst' XII 19

variante, ,- X 17 XIII 9- XII 14 ’du hast', Pi-, ’du

bist' ^uj)-f\npuiilrp, ß^/i^lpu 1899 p. 95, und das unver-

ändert übernommene armen, ’du bist' wie X 1 2 b 9 u. häufiger. Die

belege für -/>« sind: mul-is bidi ’du wirst sterben' XV 60, mä ngl-is

’dass du nicht aufstehest!' XV 52, -( 1 1 1 ’du fällst',

bes-is ’du mögest eintreten' VIII43 {neben u^l^u-lr XIII 14), vahuu-is ’du

seiest geschlagen' VIII 42 (wofür wohl vahv-is zu lesen ist, die passivform

zu 1201 III 331, IV 343 etc.), vetschalv-is ’du wirst geschickt' XV 56,

Die endung ~ wird nur durch- ’du wirst' XII 12 belegt.

27 . Als endung der 3. pers. sing, praes. erscheint -/* und -.
Die belege für -k sind: an-ê V11I14 -!^ X b 14 ’bringt', ’er

kommt' IH48 X 11 6, 7 etc,, -^ ’er bindet' X 1 1 b 8,

’er löscht aus' X 1 1 a 22, ^-4r X 1 1 a 5, 10, 15, 23, 11 b 9, 11, 12, 14,

12 a 2, 7 10 XII 5 XIII 7 -cê XV 45 ’er geht', ’er macht, tut'

X 11b 5, 8, 12al0, 12b 8, chath-ê ’er isst' VIII 28, ’er fängt'

XI 9, ’er sieht' X 11a 5, 12, 21, 23, 24, 1 1 b 1, 9, 12a 2, 3,

14, 21, -1-ê VIII 24 p-h X Ha 19, 20, 12a 22, 23, 12b 1, 2 ’er gibt',

’er nimmt' X 11b 11, 12, 12 a 5, 6,^ ’er wünscht' II 56, «Æy;4:

’er lässt' IX 9, -^ ’er trägt' X 12 a 6, ’er zieht (das messer)

heraus' X 12 a 1, 3, ’steigt hinauf, geht hinein, erhebt sich' X 1 1 b

25, 12 a 6, 14, ’er sagt' X 11 1, 8, 13, 14, 11b 1, 3, 6, 12,

14, 18, 26, 12a 7, 16, 18, 19, 20, 12b 2, XI 15, ’tritt ein'

X lla7, 12a 2, phan-ê VIII 16 -^ 17, 18 ’er sagt', uol-4
’er schläft' X 11a 7, 12, dar-ê I 29 thar-ê VIII 6 -l^ 17,

11 b 21 ’hat', ’er ruft' X 12a 18, ’er küsst' X 12a 3, ^-^
’er legt' X 12 a 4, ’er schneidet ab' X 12 a 1, ’er öffnet'

X 12 a 9, ucar-ê ’er bewahre, beschütze' VIII 45, 46 und das unverändert

übernommene armen, k ’ist' X 1 1 a 8 und sonst. Die belege für -/· sind

folgende: ^^
-f, ’es brennt' X 12a 5,^-, ’es erscheint' X 11a 23,

’' stirbt' X Ha 4, ./, ’er geht fort' X Ha 22, Hb 12,

ufiMMp.f, ’er fällt' X Ha 24 (zweimal), ’^s zerreisst' XII 2, -^'
II 59 iyl-i Ppp-(. III 74, 75 pp-l^ IV 83 Ppp-f· X Hb 2, 23, 12b 3 ’es

ist, es gibt', colv-i ’es fliesst' VIII 8, »«-/Jy/A-/. ’er wartet' X 11 11 (zwei-

mal), 15, 16, vetschalv-i ’er wird geschickt' XV 56 und das unverändert

übernommene armen, pp/b ’es sei' XIV 13. Für -y liegt nur ein beispiel

vor, nämlich inuß^t^- ’er hat' X 1 1 1

.
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28. Als enduug der 1. pers. plur. praes. erscheint und

Für fehlen die belege, was bei der kleinen zahl der in betracht kom-

inendeu verben nicht besonders merkwürdig ist. Die belege für sind:-^ ’wir holeu‘ X 11 b 21, 12b 5, g-enq VIII 18, 39 X llb

21, 24, 12 a 12 g-euk ’wir gehn, \vollen gehn‘, yrauth-euq ’wir wollen

backeid VIII 33, -gar-enk in samligarenk ’wir baueu‘ XV 47, chas-euq

(piti) ’wir wollen uns vergnügen‘ VIII 17, 34, chath-enq ’wir wollen esseu^

VIII 18, 27, 30 (neben chath-inq VIII 2 fuiup-jib^ II 3), ^--^' wir

wollen sprechen‘ X 11 b 20, ’wir haben‘ 1X7, -uc-euq ’wir gehn'

VIII 37 (trotz der Schreibung ku-ceuq; vgl. § 25), ves-enk ’wir sitzen‘

XV 54 und das unverändert übernommene armen. ’wir siud‘ IX 9 und

sonst. Die belege für sind: (uujp-f.b^ 3 chath-inq VIII 2 ’wir wollen

essen‘ (neben chathenq VIII 18, 27, 30), lih-iuq ’wir wollen kaufen‘

VIII 36, ~^ (neben Jluilf-pi) ’wir wollen, bitten^ II 7, nasuh-ink

’wir ilieheu‘ XV 55, pih-inq ’wir wollen trinken‘ VIII 31 und vetschalv-iuk

’wir werden geschickt' XV 56.

29. Als endung der 2. pers. idur. praes. erscheint -l^.p und -pp —
ist zufällig nicht belegt— und zwar -k.p in--, ’ihr wollt' XII 4,

(uf/'u,/,) ’ihr wollt sagen' X 11 b 21 und dem unverändert über-

nommenen armen, k p ’ihr seid‘ X 12 a 18 und sonst, nur in vetschalv-

-ik ’ihr werdet geschickt' XV 56.

30. Als enduug der 3. pers. plur. praes. erscheint und -p^, wäh-

rend -, zufällig nicht belegt ist. Die formen mit sind:- ’sie

kommen' X 12a 22, 12b 13, gän-en ’sie wissen' XV 49 (dazu auch 4

XllI 5, was wohl schreib- oder druckfehler für ^- ist),. ’sie

wissen' XllI 5 variante, ’sie gehn' X llb 25, 12a 13, ~.
’sie kochen' X 11 b 10, -kar-en VIII 16 ,- X b 14, 12 b 5, 13, 14

’sie machen, tun', ^- ’sie essen' X 12 b 14, fP^m^uu-ijnui-hb ’sie

zeigen' X 11 b 24,. ’sie tragen, bringen' X 11a 4, 12b 6,-
’sie stehn auf X 12 a 12,.- ’sie sagen' X llb 16, 19, 12a 11, 12,- ’sie trinken' X 12b 12, 14 (neben II 57), upi\f>-bri ’sie hören'

X 11 b 26, -nu.f.-lrl, ’sie haben' X llb 11,- ’sie legen' X 11a 4,.- ’sie setzen sich' X 12 b 12, 14 und das unverändert übernommene

armen, hl, ’sie sind' X 12 a 16 und sonst. Die belege für sind: ·.-
I‘l> ’sie gehn fort' X 12 a 21, “ps-p· ’sie trinken' 1157 (neben ufphb

X 121) 12, 14), nuf-p. ’sie gehn fort' 1157 und vetschalv-in ’sie werden

geschickt' XV 56.
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31. Als imperfekt-endimgen erscheinen für die 1. pers. sing, -kt und

-uj)t, für die 2, pers. sing, -kti· und -', für die 3. pers. sing, -kc und

-«Y», für die 3. pers. plur. -kl·''· und Für die 1. und 2. pers. plur.

liegen keine beispiele vor; es sind jedoch fraglos die üblichen armenischen

endungen hzw. -gy/'^' und -4/*./? hzw. -gy/'Y» anziisetzen. Die iraper-

fektformen erscheinen mit und ohne lfm-, ·, // in der regel mit konjunk-

tivischer bcdeutung. Die belege sind: lek-ei 'ich sah‘ XV 50, das unverändert

übernommene armen, kt ’ich war‘ X 12 a 12, h-·yt ’ich wurde' i]·-, 1899 s. 95. -nu^kt bzw.-^-kt ’ich ging'^ . . ., das unverändert übernommene armeu. ktr ’(lu warst'

X 12 a 11 und sonst, ipk^b-iyti' du wurdest' „„^1. q,, a. o., -nu^-ktc

bzw. -^-ktc ’du gingst' . ., das unverändert übernommene

armen. k[· ’er war' XI 25 und sonst, ’er flehte' XI 18, 20, phi-mf.

’er war' XIII 3, -liujf,-kf· ’sie (es) machte' XI 5, 27, i^t^-ki· ’er fing' XI 4,

ufiulfp-kp ’es sagte' XI 19, -kp ’er sagte' IX 6, up%^-kp ’er verstand'

XIII 3, ffu,p-kp ’er hatte' IX 4, '’^-^-k(^ ’er ging' XI 4,^-kt^ ’sie be-

wahrten' IX 5, ip-kt^ ’sie gaben' IX 5, iHui^kt^ ’sie lebten, wohnten'

XI 3^ tHuin-kfi' ’sie baten' IX 5 und das unverändert übernommene armen.

kt'^ ’sie waren‘ X 12 b 3. Die imperfektformen scheinen nicht sehr häufig

gebraucht zu werden, und diejenigen des vorstehenden Verzeichnisses, die

eine nicht dauernde einfache handlung bezeichnen sollen, sind wahrschein-

lich falsch. Es ist zu beachten, dass abgesehen von den als hülfsverben ver-

wandten formen alle, eine einzige ausgenommen, auf die von Phaphazean

verzeichneten texte ziirückgehn, von denen der eine (Xlj die Übersetzung

eines russischen gedichts ist, der andre (IX) aber mindestens den verdacht

künstlicher mache erweckt.

32. Im aorist erscheinen drei, allerdings nicht vollständig belegte

reihen von endungen, und zwar 1) die der armen, t-stämme (mit ausnahme

der kausativa auf -/), nämlich -^.7-/' -^ß-t^-p ~^^ß~t'P

-/yif-f,!,, 2) die der armen. /*- und ^i»«*-stämme, nämlich -^7

’~ir
ß-'"-P / deren eingeklammerte formen in den

vorliegenden aufzeichniingen jedoch nicht Vorkommen, und 3) die der armen,

kausativa auf -.7^'^^» die sich von der ersten reihe dadurch unterscheidet,

dass au stelle des stammauslauts ein erscheint. Belegt sind

nur zwei formen dieser reihe, nämlich die für die 1. und 3. pers. sing.,

was aber selbstverständlich nur dem Zufall zuzuschreiben ist.

33. Die belege für die endungen der 1. pers. sing. aor. sind folgende:

a) für die endung der ersten reihe (vgl. § 32, 1): av-ezi -h^t 100
i,iL.-hijt X 11a 9 etc. 12b 2 etc. ’ich kam, bin gekommen',
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’ich bin iimhergelaufeii‘ IX 1, IX 1 X 1 2 a 1 9, 20, 12 b 7 -gar-

ed XV 59 ’ich machte, tat‘, gur-eci ’ich habe geschlagen' XV 66,

’icli sah' X 12 h 3, 5, 1-ëci ’ich habe gegeben' XV 65, II 42

•-^, IX 1 ich habe gefragt, gebettelt', ’ich ging hinaus'

X 12 h 7, ’ich bin eiugeschlafeu' X 11 9, -lr^f, ’ich habe ab-

geschnitteu' X 12 b 6, vah-eci ’ich habe geschlagen' XV 66, ’ich

habe verkauft' IX 2; b) für die enduiig der zweiten reihe (vgl. § 32, 2):

v^'^.7'17 1 X 11a 9, 14 ’ich wurde, bin geworden'; c) für die

endung der dritten reihe (vgl. § 32, 3): Ijnuijll ’ich habe erschreckt'

X 11 17, mnl-ecûcî ’ich tötete' XV 59.

34 . Die belege für die endungeu der 2. pers. sing. aor. sind folgende:

a) für die endung der ersten reihe (vgl. § 32, 1): ’du bist ge-

kommen' X 11a 13, ^u,l,p-lr.jl,f. ’du hast gebundeu' X 12 a 8,

’du hast gesehn' X 11a 14, 1 ezir ’dii hast genommen' VIII 9,

’du hast gefunden' XII 12, 17, 21 XIII 12; b) für die endung der zweiten

reihe (vgl. § 32, 2): -b^uif, ’du wurdest' i/·

1 899 s. 95. Ein beispiel für die enduug der dritten reihe (vgl.

^32, 3) ist in den vorliegenden Sammlungen nicht enthalten.

35 . Die belege für die endungen der 3. pers. sing. aor. sind folgende:

a) für die endung der ersten reihe (vgl. § 32, 1); an-ez I 209 -lnf ’er

brachte', ußiptr^ II 17, 18 etc. XI 1 3 ’er kam', ’ fiel in

Ohnmacht' IX 6, ’ß·' fürchtete sich' XI 24, gi-ez VIII 22 g-ez

VIII 25 IX 3 XI 8 ’er (sie) ging', -gar-ic in samligaric ’er hat ge-

baut' XV 74, ./>'/-% ’er warf' XI 10, 12, 14, -/-% 42 X 12b 14

1-ec XV 73 ’er gab', nen-ez ’er trug' III 318, ’er zog'

XI 11, 15, nykl-ez ’es erhob sich' XIV 9, ’sagte' X 12b 9

XI 28 XII 7, 18 XIII 1, 13, pih-ez ’er trank VIII 21, pan-ez ’er sagte'

XIV 1, er war, wurde' ^', 1899

s. 95, vah-iz ’er schlug' VIII 23, b) für die endung der zweiten reihe (vgl.

§ 32, 2): f-êzav 328 -h^tuu IV 386 ’es wurde', ^<^-
-h^ußL. ’blieb' XI 24, il'ni^i-hgißßi^ IX 6 mül-ecav ^ 68 mül-ecav ’starb, ist

gestorben', ’er lief fort' IV 246, uasuh-ezav^ 21 -
’er lief fort' IV 246 ’wurde krank', ’er wurde be-

rührt' IV 77; c) für die endung der dritten reihe (vgl. ß 32, 3): lußuyßjm^^

’er vernichtete' XIV 7.

36 . Für die endung der 1. pers. plur. aor. liegen nur 2 belege vor,

und zwar beide nur für die der ersten reihe (vgl. ç 32, 1): cuc-ecink ’wir

fochten' XV 57 und kar-ecink ’wir machten' XV 57.
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37. Von den endungen für die 2. pers. plur. aor. ist keine belegt.

38. Von den endungen für die 3. pers. plur. aor. sind nur die der

ersten und zweiten (vgl. § 32, 1. 2) belegt. Die belege für die der ersten

sind: kur-ezin ’sie ersclilugen‘ VIII 29, ’sie gaben' IX 1,

’sie sagten' X 12 b 6, die belege für die der zweiten:^^ ’sie

wohnten, lebten' XI 7 und^- ’starbeu' X 11 b 6, 12 a 9.

39. Die häuägst belegten und gewissermassen regelmässigen endungen

des imperat. sind die der und /«-stâmine, also -h für den sing, und

für den plur. Vereinzelt zeigen sich daneben: die sing.-endung der --
stämme, nämlich (die entsprechende pluralform ist nicht be-

legt), die plur.-endung der causativa (die entsprechende singular-

form -gni.fi ist nicht belegt), die endungen der wurzel- imperative -(> (wohl

für -k) und und endlich ein endungsloser imperativ. Die belege sind:

an-ê ’bringe!' I 209 VIII 31, «"*--4^ IV 270 av-e VIII 39 X 11 a 19,

1 1 b 19 XII 1,10 etc. av-e XV 53 ’komm!', X 1 1 b 26, 12a 12

’av-ecêk' XV 53 av-ecêk XV 83 ’kommt!', ^-ê III 164 IV 178

IV 199 XI 28, 30 ’gehe!', ’streite*! IV 319 (vom

aufzeichner offenbar als ’geh in den kampf' aufgefasst, aber vielleicht doch

nur graphisch entstellter imperat. zu yranth-ê ’koche!' VIII 30,

^-êzir -kgtr ’werde!' III 358, 361, kar-ê VIII 11 liiuf,-!^ 16 ’mache!,

kar-czêq iiuifi-b^l^^ 73 -gar-ecek' XV 48 ’macht!' (letzteres in ’soligare-

èek‘, das irrtümlich durch ’ihr sprecht' für ’sprecht!‘ übersetzt wird), /*"-4·

’iss' XII 1, lavav-ê ’zünde au, heize ein'! VIII 3, 33, lêq-ê ’sieh, schau!'

XIV2, i-k II 62, 63 1-ê VIII 1,2 ’gib!', i-k ’nimml' XII 8 XIII 5,

’bittel' II 2 (irrtümlich durch mnift ’gib' übersetzt; vgl. I 224 III 197

IV 2 14 II 7, 56, XI 22 etc.), Jkizk ’lass!' XI 20, ’tragel' IV 181,

IV 292 ngl-ë XV 52 'erhebe, steh auf!', ngl-ecek ’steht auf!' XV 52,

'fragt!' XII 7, ^*^i;4’setze!' II 35, 'sagt!' XII 5

XIII 7. synan-ê 'kenne!' XIV 3, gr-ê 'singe!' VIII 34, thav-ê 'stelle, mache

zurecht'! VIII 7, tav-ezêq [-^^ 'stellt!' III 310, uql-ê 'öffne!' XIV 2,

ukl-ecêk 'öffnet!' XV 63, nuPini.-lç 'warte!' X 11b 5, ^gk^ er-

wähnt, nennt!' XIII 1, 'hütet!' XII 7 variante XIII 1 variante,

vah-ezêq 'schlagt, taucht ein!' VIII 35, ves-ê VIII 27 ^to-4- ves-e

XV 54 'sitze!', [^-^ 'zeigt!' X 11 b 24,^, 'lebe!' XI 30,

man§u-ik 'bleibt!' XV 61 und niz I 237 uiz VIII 36 'gib' (wohl eine inipe-

rativbildung zu nênel III 230 etc. wie arm. p-njij ZU

40. Von den endungen des prohibitivs (des negativen imperativs) sind

nur die des sing, der l·^- und /»-Stämme belegt, also -t^» und -/»^». Die vorlie-
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geudeu formen siud : mä av-er! ma av-er ’komme nicht!*, ^f,-^f,

’mache nicht!* X 11b 18, ’gib nicht!* XI 29, raa ngl-ir ’stehe nicht

auf!* XV 52 (entgegen der sonstigen hehandlung als ^-stamm; vgl. I 185

III 236 IV 252, 254 XIV 10 X 11b 25, 12a 6, 14 etc.),

’tritt nicht ein!* XII 19, ma tav-er -hfi 31 1 IV 327

’setze, stelle nicht!*, ma ves-ir, ma-k ves-ir ’sitze nicht!* XV 54.

41. Die endung des part, praes. -»7 (zu der A. Meillet, Esquisse

d’une grammaire comparée de l’arménien classique. Vienne 1903, § 98 zu

vergleichen ist) ist nur in substantiven belegt und wird auch wohl kaum in

Wörtern adjektivischer bedeutung verkommen. Die belege sind:

’feigling* X 11 a 21 zu biel III 38 IV 55

fürchten* mit auffälliger erhaltuug des stammauslauts ^ (vgl. die folgenden

Wörter), vaj-07^ 'u^j-"4 iu dmrav vajoT^ 7*^?» lliL ^Uij^ ’lautenschläger,

geigenspieler, volkssänger* III 59 zu vahel I 201 vajel III 331

y^y^Z- ^4:4: IV 350 ’schlagen*, chat-07^ III 107

chath-ogh 170 (IV 131 ; - ’esser, maus*, ’die dä-

moueu* X 11b 19, ferner in /^·^nf^ ’nienschenfresser, dämon*

X 11a 6 etc. zu chatel pi±iphj^ 6 chathel I 197 ^^ IV 116

’essen*, in^-^ ’fischfäuger, fischer* XI 2, 25 zu laqel

III 87, 251 R^96 ’greifeu, fangen, packen*, pan-o ^-^
’sprecher* III 351 zu phanel panel I 205 panel /^^ 350 » ^
IV 367 ’sagen, sprechen*, par-07^ .-^^ ’reiter* III 354 zu parel

III 355 IV 369 ’reiten*, gr-ogh ’hahn* ^-^ .-, ’herbeirufer*

III 191 zu gi'el 1215 3frel III 189 III 190 ^'n.lrp IV 207

X 12 a 22 ’singen, rufen, schreien*,-^ in ^~, ’dem

hörer* X 12 b 15 zu tavel^ 69^ IV 81 ’setzeu, stellen*,

’beschützer* 1X8 zu ucarel I 216 ucarel^ 252 ^-
php IV 268 ’bedecken, bewahren, beschützen*, tlhu-n,p%lrpp ’die sitzenden*

XIII 5 zu vesel I 199 vésel y4r»^z. ^32 y^“^/ 1^ 34 ’sitzeu*.

42. Als endung des part. aor. dient in der regel das westarmeuische

sufii.v -tp, ausnahmsweise auch das östarmeuische Die belege für die

erstere endung siud: , ’ihr seid gekommen* XII 4, yranth-er ein

’ich habe gekocht* VIII 18, sutav ê fez-er Unt^UltllL. ly ^- ’er ist einge-

schlafeu* III 317 em sudafezer ’ich habe geschlafen* VIII 20,

k ’er hat getötet* X 12a 17, kp ^· l-p ’ilir habt getan* X 12a 18 //««p-

kp ^.u ’du hast getan* X 12 b 9, pu^»-hp ’du hast genommen* X 11 b 2,

em leq-er ’ich habe gesehn* XIV 8 (neben lekel XV 50),

’er ist betrunken* II 46, php /, h*]· ist g(>storben* II 29 miil-ér ê ’er ist
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gestorben* VIII 10, nasuh-êr e ’er ist geflohen* XV 55, ein par-er ’icli bin

gefallen* XIV 8
,

’er batte nicht gehört* XI 26, 27, »/»lyl-Ay.

’er hat geschlafen* II 37 unu-lrf, ’er hat geschlafen* X 11a 13, um -hf,

’du hast geschlafen* X 1

1

8
,
,.-^, ^ ’ist eingeschlafen, schläft* X 12 a

2, 3 (neben l. X 11a 8 ),
^( -lrf, ’wir haben unsere Zuflucht

genommen* 1X9, nuP/nu-Irp 'sie haben gewartet, warten* X 12 a 21,

nu^-hf. ’ist gegangen* (vom aufzeichuer durch ’nicht* übersetzt; vgl.

aber II 57 IV 272 VIII 32, 37 XI 4), ves-er em ’ich habe mich gesetzt,

sitze* VIII 10 4 ’sitzt* X 11a 25, 12 a 7 iftfu-lrfi ’du sitzest*

X 11b 1 iJhu-Lf, ’sie sitzen* X 11b 10 ’sie sassen* X 12b 3

’ihr sitzt* XII 4. Die belege für die endung sind: leli-el era ’ich habe

gesehn* XV 50 (neben lêqer XIV 8) und uni^-Lj l. ’er hat geschlafen*

X 1 1 a 8 (neben 1 1 a 8
,
13, 1

2

a 2
,

3).

43 . Die eudiing des part, praet. mehr nominalen Charakters ist -.
Die belege sind folgende: ./-^ ’ruine* IV 34 (zu achrot-el

’zerstören, vernichten III 22), päntev-ac ä ’er ist gebunden* ’’62, bylyr-

[tpipfi-ii.A III 37 IV 51 ’abtrünniger, andersgläubiger, Jude, beide*

(zu bylyr-el vciPi'-f^L drehen, wenden, abwenden* etc. III 35),

^L.^inu-u,è ’kämpfcr, Streiter* IV 316 (zu 'streiten* IV 317),

rantv-ac 'gekocht* XV 81, 4
- ’es ist geschehen, geworden, gekom-

men* in ^,^^.^ 4
^ ’die menstruation ist bei mir eingestreten*, wörtl.

’es ist über mich gekommen* IV 272, liu,jnu-ui^ ’vora schlag getroffen, ge-

lähmt* IV 172, iPuif./, hl 'sind getötet* X 12 a 16, lak-az 'sauer*

1173 lak-aÄ ’salzlake, eingepökeltes* III 82, laquyv-a^

'ergriffen, gepackt* III 86
,
lek-ac em ’ich habe gesehn* XV 50, li-adz 'ver-

heiratet* I 30 (zu li-el etc. 'nehmen, kaufen*; vgl. § 20), ^.-
'schwanger zurückgelasseu, geschwängert* IV 218 (zu man^u-el etc. 'blei-

ben*; vgl. § 20 ),
’verlobte, braut* IV 235, wörtl, 'erbetenes

inädchen* (zu mank-el etc. 'bitten, fordern*; vgl. § 20
), mus mul-adz ’witwc*

141, wörtl '[deren] mann gestorben* (zu mulel etc.; vgl. § 20
),

lujunuj-
'vernichtet, Vernichtung, verlost* IV 248, 'gesagt* XI 29 ·"-

'das von mir gesagte, meine worte* XIII, 3, IV 304

i,fnf,l^n,.j.j-ii,A XI 13 'gefüllt*, sarv-a^ .- ’ledersack zum auf-

bewahren von instrumeuten* III 307, 21
'

'geküsst* X 12 b 11, colu-

adz 'dann* I 57 (zu col-el etc. ’ansgiessen*
;

vgl. § 20), ipru-unj 'gesetzt* in

"'".7 ’sass* XIII 3.

44 . Innerhalb der nominaldeklination erscheinen — von einigen ver-

einzelt dastehenden formen abgesehn — drei reihen von endungen:
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1 . das auf den singulär beschränkte paradigma der zu einem einheitlichen

typus verschmolzenen westarmenischen e/o- und /w- stamme für die

beugung der infinitive (vgl. § 45),

2. das paradigma der üblichsten westarmeuischen deklinationsweise, die

im singulär den typus der alten //- stamme darstellt, den plural aber

durch das suffix bzw. in Verbindung mit den endungen der

ejo- bzw. /w- Stämme bildet (vgl. § 46),

3. ein paradigma, das im singulär die endungen der ei/i-stämme mit vor-

ausgehendem av (bzw. vav nach vokalen) aufweist, den nom./acc. plur.

durch das suffix (bzw. vavtiJc) bildet, den gen./dat. plur. durch

eins der suffixe avtoü [vavtofs) oder avnots {vavnofs). Die anderen

kasus sind nicht zu belegen. Vgl. § 47 und hinsichtlich des av § 50.

45 . Die belege für das paradigma der infinitivformen sind; a) die da-

tive^- ’zu bringen‘ X 11 23. 24, ’zu arbeiten' IX 3,

chathel-u ’zu essen, speise' I 98, liel-u ’zu kaufen' VIII 32 ’zu

nehmen' X 12 b 4, nußinulrf-nu ’zu warten' X 11a 10, nu^iup/rf-nu ’zu

bewachen' X 11 3; b) die genitive qelelu gahên ’hochzeit' I 160 VIII 17

(zu qelel I 28 qêlel 370 IV374 ’tanzen, spielen, sich ver-

gnügen') und lilrf,/. ’bett' IV 330 (zu syvel unuhp 312

IV 329 ’schlafeu'); c) die instrumentale ’in die hand nehmend'

XI 10 und„ ’im schlaf' X 11b 6, 12a 8; d) die ablative p(><ÇlrinL.

X 11 a 6. 12 und iPnuft^-u ’nach meinem tod' X 11 2.

46 . Die belege für die zweite reihe \^u endungen (vgl. § 44, 2) sind:

a) die genitive des Singulars ’der nacht' X 11 b 8 ’des

morgens, heute' IV 358, ^[,- ’des feuers' X 11b 9 rosi-n XIV 12,

innavi I 8 1>,- X 11 22 ’des sohns, des burschen', lomi-n ’des zi-

geuners' VIII 4, >^[, ’des fisches' XI 26, ^/,- ’des mannes'

X 11 b 7, npnijp- ’des fürsten' X 12 b 4, ’des mädchens' X 12a

5. 13. 15. 21 goqui-n VIII 17; b) die dative des Singulars gaurvi-n etc. in

ganrvin gel I 25 ^anryvin ^el 292 'auf brautschau aus-

gehn, brautwerber sein' (zu ganrav 113 ^anrav 291, 294

IV 198 ’braut'), innvi-n in inn vin gel ’einen bräutigam

werben' I 28 (zu innav hinnav I 6 36, 57 IV 87 [’ IV 87

innav 1> III 78 hinnav VIII 25 1< X 11 1, 3, 4 etc.),^-
in P_qpi ’dem hörer' X 12 b 15, pnij-^ ’dem greise'

XI 19; ) die instrumentale des Singulars litn^pnij-p ’mit dem netz' XI 9,

gunakov ’schwanger' I 32 ^äanravy "aïmakov ô OuiJjpitJL·^ h ’die

junge frau ist schwanger' III 294 (eigentl. ’mit einem kind’),^^
’mit dem priester' X 11 4; d) die ablative des Singulars ^^- ’aus dem
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liause‘ Jl 67 qeravên qerav ’von stadt zu stadt‘ VIII 37, und lasè in lasê-u

ak my uath ’neun‘ (wörtlich ’von zehn fehlt eins'); e) die nominative bzw.

accusative des plurals (iiuipnq-ibrfi-/i X b 19, iruibnuu luu,pnq-l>lr^,-fi ’die

menschenfresser' X 11 b 14. 15, 12a 15, 12 b 2, mancav-ner ’fische' XV 23,

unq^ ’die sitzenden' XIII 5; f) der genitiv des plurals

’der bscbe XI 17; g) der dativ des plurals -^^.-
’die menschenfresser' (als objekt des satzes) X 12 a 16.

47 . Die belege für die dritte reihe der endungen (vgl. § 44, 3) sind:

a) die genitive des Singulars _(, in^· ’wanderstab' (zu ath at

hatb etc. ’hand' I 46) IV 2, ’meines vaters' IX 5

’des vaters' X 11 10. 12, 12 a 4 baphavi phal I 9 III 32

III 32 ^., IV 37 ’ Vatersbruder', baphavi goqi ’vatersschwester'

I 10, dêîavi pbal 56 IV 73 ’mutter-

bruder', detbavi goqi ’mutterschwester' 111, (> ’mutter-

scbwester' IV 74, HinuLutl^UiÊ^jl- (wie statt zu lesen

ist) ’[mutter als] herrin des kindes' IV 204 gunakavi mus ’tochtermann'

112, tf-mfiuiupb ’des hauses' X 11 b 25, 12 a 22 ifuipujtpt XI 5. 6, .p«»-

^l,uuiL.pi ’des weibes' X 11a 7. 8 qadyvavi pap I 16 qadyvavi bap

P-uuf, III 364 ’vater der frau', qadyvavi deth 117 qadyvavi dêt

ifl^p III 365 ’mutter der frau', charvavi thenav ’scheune'

(eigentl. ’eselstall') 1116, lehvavi ’des dorfes' VIII 12, - ’des

menschen' IX 8 illuini-UUJljJt ’eines menschen' XI 19. 27, ’des

Wassers' XI 30,- ’des weges' X 11a 25, IV 292

X 12 5 ’des fusses', ^-’
’aller' X 12 b 1. 6, ^^ ’des kopfes'

X 12 a 5, ’ein viertel' (eigentl. ’die hälfte der hälfte')

IV 283, ^nuf,l>uini.pb ’des messers' X 12a 4, 12b 7; b) die dative des

Singulars^^ ’einem menschen' IX 6 manusavi-n ’dem menschen'

IX 3, ’dem bruder' X 12 a 23, 12 b 1. 10, ’das

mädchen' (als objekt des satzes) X 12 2; c) die instrumentale des Singulars

athavov ’mit der band' VIII 9 und Jou^Çiuiini^ ’mit dem munde, der

spräche' XI 19; d) die ablative des Singulars ^- ’aus der band'

X 11b 12 uiptu^lilf-u ’aus meiner band' XII 8, lehvavê-n lehvav ’von dorf

zu dorf' VIII 37, muchavê-n ’aus dem munde' (wie statt muchalên zu lesen

ist, das von Phaphazean mit peinlicher genauigkeit abgeschrieben ist. Vgl.^^ IV 224) VIII 8, ’aus dem wasser' XI 4,

uf>uuu.Êÿ-u ’aus meinem köpf' XII 5 ofiu- XIII 7 ;
e) die nomini^tive

bzw. accusative des plurals ’die äugen' X 11a 17, IIIL.-

tntß-ß ’die bände' Xllb7, 12a 9, 12 b 4 Itjp Uit^unl,ß.u ’meine bände'

X 12 a 8, gahri-vavtiq-y ’siebe' VIII 16, n.oßU3umf,^.ß ’die feuer' X 12 a
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5. 6
,
karavtiq ’iiachbarn‘ 143, ’diiige‘ XI 21. 29 XII 5 XllI 7,

,pnfufuji^tnl,,f, IV 381 korivavdik XV 11 ’pferde', liarvadïk (was iu liar-

vavdik zu verbessern ist) XV 1

2

IV 150 ’esel‘, lomavtiq I 38

VIII 16. 37 lomavtiq loJinuLnf.^ 4 ’zigeuner^, mancavavdik ’fische‘

XV 23, ‘fùA /'./> ’menschen' IX 4. 5 X 11 b 6
,
12 a 8 . 17,

p ’die fusse* X 1 1 b 7, t^/UJpIiUtn
l’.p-'f Meine brüder* X 11a 17 t^r tu -

jun^uiji^-p Mie brüder* X 12 a 11
,

uliuun.mli^-p ’die köpfe* X 12 a 1
,

12 b 6 sïsavdïk 'köpfe* XV 14, siizavtiq-y VIII 14 tinuip,n.,nl,.p IV 336

'nadeln*, sihrivavtiq-y VIII 16 pl><Çpf4juj,fij,l,,p IV 260 'körbe*; f) die geni-

tive des plurals pujl^tuil-inn^~p 'der Väter* X 12 b 13, karavtoz-s 'unserer

uaclibarn* 25; g) die dative des plurals ^np^tuuu^tnnß-p Mie pferde* (als

Objekt des satzes) X 12b 12 und »/'.^ Men brüdern* X 12ä 12.

48 . Vereinzelt dastehende, zum teil übrigens auf versehen beruhende

formen, sind: a) die vokative ’o vater!* IV 36 und ’o mutter*

IV 72; b) der ohne zweifei irrtümlich in den text gesetzte genitiv

'des Wassers* XI 14 (vgl. das korrekte uiuj<çb/,ifLUiff> XI 30); c) die ablative

iu <^ ’seit langer zeit* XI 25 (eine ostarraenischc

form, vermuthlich von Phaphazean erfunden) und das zum adverb erstarrte

aqvê-n 20 IV 193 jmlpfi^-l 8 'vor* zu aki aqi etc.

’auge* I 59; d) die accusative lehvav (zu lehi 1 123 etc. 'dorf*) und papav

-is 'meinen fuss* (zu pav bav I 47 etc.), beide wohl auf falscher abstraktion

von obliquen formen wie /· X 12a 5 etc. beruhend; e) die nomina-

tive bzw. accusative des plurals yratuhinq-s 'heute* I 162 VIII 12. 22. 23

(neben dem gleichbedeutenden singulär IX 1) und ~iin.ppi-tnf,,p-u

'meine töchter* X 12 b 9; f) der dativ des plurals t^tnnQ-p 'den söhnen*

X 11 2.

49 . Die deklination der pronomina weist teils der zweiten, teils der

dritten reihe der nominalendungen (vgl. § 44, 2. 3) ähnliche suffixe auf.

Die belege sind: a) für den gen. sing, in^punj-li-h 'sein* IX 4 zu einem

nicht belegten ^Jkpu.ij-p ( p wie die in den folgenden beispielen begeg-

nenden suffixe » 7 » bei anhängung an konsonantischen auslaut mit einschub

eines Vokals, sind die armenischen demonstrativsuffixe), tll.pu,u-[,-u 'mein*

IV 221 X 12 b 6 zu mêrav-ys III 207 >/,-1. IV 221 merav-is VIII 20

-punj^ jtu IX 1 ^piiii^-ii X 12a 11 i/I-putu-jiu X 12b 2 ich
,

^-^-
IV 357 X 12 a 1. 10. 14 inl^punf-f,~ii XI 2. 12 'sein* und 1^.-.-
'dein* X 12 b 11 zu têrav-/» ^- III 343 ^.- X 12 a 4 terav e

XV 45 terav-e XV 56 'er*, ml^p,i,u-l,-q X 12 b 8 XI 28. 29

,nl^pn,i.-p-,j IV 352 'dein* zu têrav -7 <nl^pu4.-rj 343 ^-^ IV 352

,r,lçpu,u-l.rf X 11b 15. 22; 12 b 8 terav-id XV 44. 56 têrâv-id XV 56
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’du‘, nev-avi-n (was in hev-avi-n zu verbessern ist) VIII 15 <^-1>-
X 11a 6 XI 9 hev-âvï-n XV 67 ’sein‘ zu IV 187

IX 6. 9 X Ha b <^- X lia 11 etc. etc. ’er‘, hev-avi-s ’mein‘

VIII 13 ’sein‘ XV 64 zu einem nicht belegten *hev- 0s; b) für den dat.

sing. JL-fituL.-li-fJ ’dir‘ XII 2 zu ’du‘ X 11 2,

X 3 20, 11 b 24, 12b 15 XIV 7 Jk[ XI 29 t/lrfiiuu-li-u XI 20

’niir, mich*, ^^-- 'dir* X 12b 11, X 11a 18. 19,

12 b 5. 16 XI 21. 23 ’dir, dich*, <Ç^il~ujijp-b IX 8 liev-avi-n

XV 65. 66 ’ihm, ihn', <Çtif-l> u ’micb' XII 13. 17. 21, kê-vavi

III 138 IV 154 X 11a 8. 13, 11b 1.2, 12a8 Vozu,

warum' zu kê ifh III 137. 140. 345 ^ IV 151. 152 X 11 a 14, 11 b 21,

12 a 18 XI 15. 22 XII 14 th XII 4 XIII 9 ’was?'; c) für den ablat.

siug. mêrav-ê-s Von mir' III 208, Ul XII 18 ^-
XIII 13 Von sich', u,f,ptuu-l^-u Von mir' XII 4, Von dir'

X 11a 19; d) für den nom. plur. mêrav-tônq t/h-^ ’wir' III 207,

I'U IX 7 Ult-~UlO IX 8 ’wir', >/fr^^ ^wir^

IV 222, terav-donk-e ’sie' XV 49. 56, terav-dong-is ’wir' XV 47. 56.

57, terav-dong-it ’ihr' XV 48. 56, hev-avtonq <^,.-^,^ 170 V^*--^ X 11 b 2. 10 ’sie', ’sie' IV 186; e) für den gen. plur.

merav-touz-s ’unser' VIII 23. 39, Jlrputtj-nL^ ’unser' II 68, /^^-
’unser' II 67; f) für den dat. plur. merav-touz-ys ’uns' VIII 14, Jkp'^'i-^-ßu ’uns' IX 9, Utl^^lUJL.~ X 12a 19, 12b 9 tnh ^
X 11b 18 ’eucli^ *^ ’ilinen' X 11b 11, 12a 17.

50 . Hat sich so aus den § 20—49 angeführten belegen die berech-

tiguug der § 19 aufgestellteu behauptung ergeben, dass die spräche der

armenischen zigeuner ein wesentlich armenisches gepräge aufweise, da

nur der Wortschatz zum teil indischen Ursprungs sei, nicht aber die flexion,

so ist doch für ein flexionselement, nämlich das av der § 44, 3 angeführten

endungeu, eine nicht-armenische herkunft mindestens als möglich zuzu-

lasseu, vielleicht aber sogar wahrscheinlich zu machen.

Eine erklärung der § 44, 3 angeführten endungsreihe aus dem arme-

nischen muss eine der pluralformen als ausgangspunkt voraussetzen, da nur

bei diesen ein lautkomplex nachweisbar ist, der die entstehung des rätsel-

haften av vor den üblichen endungen wenigstens möglich erscheinen lässt,

nämlich die aus drei pluralsuffixen zusammengesetzte enduug, bzw.

die eines anderen kasus (vgl. J. Karst, historische grammatik des kilikisch-

arrnenischen, Strassburg 1901, § 248 und .), no

II, 1901, § 171, 3 und 175). Aber ab-

gesehen davon, dass die dann anzunehmende laiitumstellung der ersten
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suffixsilbe — zwischen y und wird ein murmelvokal gesprochen — und

die ^entwickelung eines a aus dem^ vokal derselben, wenn auch möglich, so

doch nicht gerade wahrscheinlich ist, lässt sich nicht recht einsehn, was

gerade den pluralformen zu ihrer vorbildlichen Wirksamkeit verholten

haben soll. Es zeigt sich keine spur von einem häufigen gebrauch der-

selben, und ein solcher könnte doch allein die nachbildung erklären. So

drängt sich denn leicht der gedanke auf, dass die erste silbe der endungen

der dritten reihe wohl mit dem auch im nominativ des Singulars ziemlich

häufigen, rund ein fünftel aller belegten nominative kennzeichnenden av

(das auch im dialekte der persischen zigeuner vorkommt; vgl. menav ’brot‘,

Ouseley, Travels III 400) im Zusammenhang stehe, zumal, da die auf av

auslautenden Wörter — von einer ausnahme, mancav-avdik ’ fische' XV 23,

abgesehn — stets die endungen der zweiten reihe (vgl. § 44, 2) auf-

weisen, in allen anderen kasus als dem nom. sing, also eine leicht zu Ver-

wechslungen und falschen abstraktionen führende gleichheit zustande

kommt. Vgl. beispw. XI 26, gen. sing, zu ’fisch' und, I 46, gen. sing, zu ’hand', aus denen einerseits leicht ein

>^ hätte abstrahiert werden können und andrerseits leicht ein

wie letzteres ja auch w'ohl geschehn ist (vgl. II 61. 63). So wie diese nur

von einem einzigen aufzeiclmer angeführte form — mag sie nun das er-

gebnis irrtümlicher Zerlegung oder eine neubildung nach irgend einem

muster sein — der häufig belegten ohne auslautendes -av (I 46 II 24. 25

III 1 IV 1. 9. 10 5. 6. 7. 9 VI 5. 6. 7. 8. 9 VII 5. 6. 7. 8. 9

X 11 b 2 XII 2. 3. 6. 9 XIII 2, 4. 6. 8 ^ 36 etc.) gegenüber als eine

sekundäre erscheint, so wird es sich nun wohl wahrscheinlich auch noch

mit manchen anderen verhalten, was sich aber allerdings nur für einige

wenige beweisen lässt, nämlich für fremdwörter wie dmrav III 58

IV 75 ’saiteninstrument' aus türk, piazav I 84

piasav III 281 u^liuiqtuL. IV 307 (neben pias III 281)

’zwiebek aus neupers. jL·, chlav I 151 III 120 III 120 IV 127

Verstand' .-1> ’dein verstand' XII 2 ’mein verstand' XII 5- ’mein verstand' XIII 7 chlav-id ’dein verstand'' 10 aus armen.

chilmilav I 172 chilmlav 121 IV 126

’dumm, töricht, verrückt' aus einer generalisierungsform zu armen,

nach art von ’ein bischen, etwas' ^
i.f,llujp,“fApplpu 1900 S. 293), -,^^ ’nähzeug' *.^,

1890 S. 81), <^n^p,^.n,|pl ’frisch und frei' (*>^ dj.LO-

-, IJiiPijP' 1892 S. 209, ^-^^ ’dok-

torei, Quacksalberei' U^· , ^,^
1902 S. 51) etc. Für die feststellung des ausgangspuuktes der hier zu
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beobacliteuden und tuicli für andere fälle walirsclieinlichen bewegung dürften

nun vor allem zwei tatsaclien in betracht koininen, einmal die verhältnis-

mässige häuiigkeit an formen mit auslautendem av bei maskulinischen a-

(idg. iy'o-)stäinmen und dann der naturgemäss ausgedehnte gebrauch der

personalpronomina, von denen zweie die endiing av aufweisen (vgl. § 49).

Wenn nun auch der umstand, dass -av sich hauptsächlich bei alten «-Stäm-

men findet, in diesem irgend ein stammbildendes suffix vermuten lässt, etwa

(vgl. R. Hoernle, A comparative grammar of the gaudian languages,

London 1880, §§ 200 u. 203, R. Pischel, gramm. d. prakrit- sprachen,

Strassburg 1900, § 352), — denn bei einer etwaigen annahme, dass alles

nach dem inuster der pronomiua gebildet sei, versteht man nicht die be-

schränkung auf eine klasse — so ist doch die gruppe der auf av auslau-

tenden alten «-Stämme denen mit abgefallener endsilbe gegenüber lauge

nicht stark genug, um als ausgangspuukt für die gauze weitgreifende be-

weguug gelten zu können. Wohl aber gilt dies für die personalpronomina

merav- terav- (vgl. hierzu John Beames, A comparative grammar of the

modern aryau languages of ludia II, London 1875 S. 312 und Hoernle 1. c.

S. 303 u. 304), die begreiflicherweise leicht auf das prouomeu der dritten

person einwirkeu konnten und nun nach Schaffung der zu falschen abstrak-

tionen verführenden gleichheit meravis VIII 20— hevavis VIII 1 3 (zu merav-

uud hev-) für die gesamtheit massgebend werden konnten. Die jetzt wohl

nicht mehr festzustelleuden uomina mit altem av werden dann die Verbrei-

tung naturgemäss noch gefördert haben.

51. Wie bei den in den §§ 19—50 behandelten flexionsendungen, so

zeigt sich auch bei den stammbildenden Suffixen ein wenn auch nicht gleich

starker, so doch immerhin weitgehender einfluss des armenischen auf das

ursprünglich indische idiom. Allerdings sind die einheimischen suffixe nicht

ganz verloren gegangen. . Abgesehen von dem § 50 besprochenen -av sind

auch noch einige der auslautenden i zweisilbiger nomina ohne weiteres als

indisch erkennbar, wie beispielsweise das von qori I 64 III 376 VIII 23

(· III 376 IV 378 köri XV 11 ’pferd‘ aus prakr. = sanskr.

pani- I 22. 100 III 269 VIII 21. 31. 35 XV 78 pauy I 100

VIII I (( III 269 IV 289 XI 10 ’wasseH aus prakr. etc. (vgl.

Pischel 1. c. § 9 1 )
= sanskr.

,
aki aqi I 59 II 23. 60 aqi

III 1 8 «'<//. IV 1 4 agi- XIV2 ’auge‘ aus prakr. (ardhamägadhi, jaina-mähärästrl,

sauraseni, apabhrainsa) = sanskr. (wozu Pischel 1. c. §§ 318 und

321 zu vergleichen) und anderen. Aber wenn ein derartiges wort dem typus

der durch Schwund der endsilbe einsilbig und gewissermasseu wurzelartig

gewordenen (wie sis siz I 44. 86 sis u(,u 313 «/»« IV 330 etc. ’kopf

43an. .-. .
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aus prakr. (iiialiârastii, ardluimâgadhî, jaina-mäliärästri, sauraseui, apabhrainsa)

FÎTR = sauskr., kam I 152 kam 131 /^/' 134.137

IX 1. G X 11b 20*" Xll 8. 12. 19 XIII 5. 14 kâm XV 35 ’arbeit, be-

schaftigung, werk, ding^ aus prakr. (mahärästri
,

ardhamâgadliï, jaina-

saurast'iii) ^ = sanskr. etc.) gegeuiiber das suffix auch noch verliält-

iiissmässig deutlich zeigt, so ist diesem doch eine eigentliche ableitende

Wirksamkeit insofern abhanden gekommen, als das grundwort nicht mehr

mit einem anderen suffix verbunden erscheint, wie es im europäisch-

zigeunerischen noch der fall ist (vgl. das masc. baro ’gross‘ neben dem fern,

bari, raklo ’knabe‘ neben rakli ’mädchen‘ u. s. w.). Die in dies'em sinne

lebendigen suffixe sind, soweit sie der deutung zugänglich sind, fast alle

armenischen Ursprungs. Vgl. hinsichtlich des iranischen einfiusses § 53.

52. Die belege für die der deutung zugänglichen armenischen uomi-

nalsuffixe mit ausnahme der fälle, in denen ein ganzes, fertig übernom-

menes armenisches wort vorliegt wie ’scliöpfer‘ XIV G etc., sowie

der bereits bei besprechung des verbs behandelten Infinitiv- und partizipial-

suffixe (vgl. §§ 20. 21. 22. 41. 42. 43) sind folgende:

a) für -/»^ (z. b. in ’schreibfeder‘ zu ’schreibeifi): band-ic

1 141 banl-ic 28 (-,^ IV 40 ’strick, band, knöpf zu

banth-el I 232 bant-el 27 .^-^ fitubp-bj^ IV 39 ’biuden‘,

’koch, bäcker‘ IV 3G0 zu yranth-el I 190 yrani-el -L G4^- IV 29 IV 359 ’kochen, backen‘, ks-ic I 13G III 150

III 150 IV 170 ’seife' und gus-ic 52 l'L

IV G9. 173 ’kehrbesen‘ zu gus-el -^^ 5i IV G4

’reiuigen, fegen‘, ·^'. h'auchtabak, Schnupftabak* lank (= ’uase*)

kas-ic I 95 lank ka^-ic ’schnupftabak* zu kas-el I 22. 27

ka^-el III 134 ’einstecken, eintauchen*, 8 qv-ic

UI 374 IV 379 ’pilav* zu qv-el 373 IV 379
’werfen* (vgl. hinsichtlich der bedeutungsentwicklung engl, stirabout), kur-ic

'-1'L ’geschlagen* III 1G2 zu kur-el I 208 III IGl III IGl

IV 1G5 gur-el XV 58 ’schlageif, orov (= ’gross*) qêl-ic -ghisl'L

III 245. 370 nf.rni X 12 b 13 ’hochzeit* zu qel-el I 28 qel-el

4-^L'^L 370 IV 374 ’tanzen, spielen, sich vergnügen*, lavav-ic

III 90 -f,^ III 90 IV 95 lavav-ic XV 17 lavav-ic XV 24 ’brenn-

raaterial, hrennholz* zu lavav-el I 211 III 89 -'-^ III 89 IV 91

’brennen, heizen*, leq-i6 ’spiegel* III 94 zu leq-el I 19G III 93

93 IV 105 ’sehn*, netchi kar-ic, 232 ,[^-
IV 248 ’flinte* zu netchi kar-el ibu,pi, 231 ’werfen*

(eigentl. ’wurf machen*; vgl. III 4. 19. 132. 158. 194. 331 etc.
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IV 66. 143. 232 etc. kar-el I 193. 221. 331 etc. ITT 4. 19. 132. 158 etc.),

II 16 pi-ic «//--/«/ III 284 ’raiichtal)ak‘ zu pi-el I 198 III 282

III 282 IV 302 ’trinken‘, synan-ic -l,^ 326 .(,^ IV 332 ’be-

kaimter* zu syuau-el. ’, bekannt sein‘ III 325, ’ein

mehlgei’iclit' IV 344 zu vali-el I 201 vaj-el III 331 331 IV 344.

350 «^^-fr^IV 344 ’sclilagen‘ (vgl. hinsiclitlich der bedeutungsentwicklung

engl, stirabout), IV 50- ·"-'_ ’kleidung' III 353 zu pliar-el

I 187 par-el- 352 ’sicli ankleiden‘, yrak-ic 63

’fasten‘ zu prkr. (Pischel, mater, z. kenntn. d. apabbramsa 439,3),

antaz-iè 1 133 ^-[,^ IV 26 (neben antat-ic- III 10) ’korb*

zu neupers. ojljjl ’mass‘(?), pavn-i6 266 -,^ IV 295

VI 13 pavn-ic VII 17 ’hnndert‘ zu pavn-el III 273- 273

IV 296 ’zäblen, rechnen*, muav-ig 152 rauav-ic JnUUJL.-/•^ III 213 ’zahn,

pfeifenmundstück, Zigarettenspitze* zu einer nicht belegten nebenform von

muj muih muh I 50 muj III 212 IV 224 XI 24 ’mund* mit

auslautendem -av (vgl. § 50).

b) für das unter a) angeführte siiffix mit der ursprünglichen

pluralendung: peh-icq ’rauchtahak* I 94 zu pi-el I 198 III 282

III 282 IV 302 'trinken* (vgl. armen, ’getränk*: [ 'trinken*),

vah-icq I 120. 121 ’beil, axt, Streichholz* zu vah-el I 201 vaj-el III 331

344. 350 ij^<^-lrp IV 344 'schlagen* (vgl.

§ 52 a).

c) für wohl eine nebenform zu -/»^ (§ 52 a): -^' ’unbe-

kannt, fremd* IV 33 = synan-ic etc. (§ 52 a) mit dem uegativpraeiix ">-

’un*-, lavav-is I 129 = lavav-ic etc. (§ 52a), IV 295 pamn-is

V 11 bawu-i§ Vll. 12 bäml-i§ bäml-es baml-is XV 36 = pavu-ic etc.

(§ 52 a), pi-is pih-is I 94 pi-i^ yhl'Z 284 = pi-ic (§ 52 a), phar-is

par-is I 142 = etc. (§ 52a), ~ yrak-ic etc. (§ 52a),

qyv-i§ kv-is I 79 = qv-ic (§ 52 a), cin-ys I 165 ciu-y^ 258

IV 280 //•^-/'2 II 12. 56 'hälfte, stück, geldstück* zu cinel I 236

6n-el III 257 IV 281 'schneiden, abschneiden*.

d) für das unter c) angeführte suffix mit der ursprünglichen

plural-endung: yH-l'Zß IV 310 = pi-ic (§ 52a) und pi-is (§ 52 c).

e) für bzw. (^· ·^^-/’< '"_~('·

7~ puipuîijl 'schlüssel* zu .^ 'öffnen*): chathel-iq I 98

VIII 18 chatyl-iq tuu,ppj-l,,p III 108^- IV 117 'uahrung, speise,

lehensmittel* zu chatel III 106 chathel I 197 (uu,pirp 6 IV 122

'essen* (vgl. armen, ^^, ’lebeusmittel*: ^ 'essen*),

'spiegel* IV 106 zu leqel 1 1 96 III 93 /Ji.p^/_III 93 IV 105 'sehen* (vgl. arm.

Sf'ylrip 'spiegel*: 'blicken*), 'schuld, Verpflichtung* IV 99 zu
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lei III 92 lêl I 203 III 92 IV 97. 182 ’gel)eu‘ (vgl. armen,

’scliul(l‘: ^ ’gebeu‘), piel-iq ’getränk“ III 283 zu piel I 198

III 282 III 282 IV 302 ’triuken' (vgl. armen. ’getränk‘:

’trinkeu').

f) für- (z. I). in.- ’blutbedeckt, blutig' zu ’blut‘);

’Wiässerig' XI 11 zu pani I 22. 100 III 269 VIII 21. 31. 35

XV 78 pany I 100 VIII 1 / 269 IV 289 XMO ’wasser' (vgl.

armen,^ ’wässerig’: ’wasser’), ’teuer' IV 229 zu mol

’fhp III 218 ’föi IV 227 ’wert, preis' -t- av (vgl. § 50), majlav-ot III 201.

202 ‘’ III 201. 202 ’trinker, Georgier' zu mailliê mahl I 108

•Huff II 15. 57 IV 213 maily ·%//· III 199 '%/c X 12 b 12 ’wein' av

(vgl. § 50), von maj!av-ot etc. dann das verb (part, aoristi

II 46) ’sich betrinken' (vgl. armen. 7 /·?»nin‘ntn ’betrunken';

7/-Î'/' ’wein'),- IV 163 klcäv-öd ’fett, fettig' zu qyl I 104 III 373

FIÎL II III I^^ ·^
5
schmalz, butter, öl' - av (vgl. § 50) (vgl.

armen,( ’fettig': />' 7 ’fett, butter'), ^iUUUUIL.~nin ’scbambaft, keusch'

IV 123 zu einem niclit belegten ItlJUtÉiL. (vgl. ’bescbämen, tadeln'

IV 120 und chasacbutên I 158 cbasauten /» tnttuint- III 115^ IV 121 ’scham'), leqsav-at 1 175 lek^av-ot 91 jj^.p/f-

IV 107 ki^av-ot hl'P UJt-~nin ’rot, schön, hübsch' wohl zu einer ab-

leitung von leqel I 196 III 93 ihpJ^i 93 IV 105 ’selien', etwa einem

= ^'’. ’spiegel' 94 - (vgl. § 50), also ’ansebnlich' etc.,^- (in ,_, ’arbeiteu' IV 137) zu gam kam I 152 kam

III 131 ( III 131 IV 134. 137 IX 1. 6 X 11b 20 XII 8 . 12. 19

XIII 5. 14 kam XV 35 ’arbeit, bescbäftigung, werk, ding'.

g) für -
1

(z. b. in ,- ’liäuscben':. ’liaus'): gun-ak 17. 19.

69 VIII 46 II 57 II 58 ^ -âk '^^ 183. 184,., 204 X lia 11. 12. 14. 15, 11 b 5. 12. 14, 12a 23, 12b 1

10 gun-âg^ ’klein, jung, kind, ein wenig, etwas' zu prkr.

= skr.
,
Piscbel § 90, 252, kic-ak I 40 III 144 144

IV 161 ’nichts, teufel' zu kic III 143 ^|^^ 143 IV 159 X 11a 5 ’ding,

gegenständ', ’solcber' X 11a 16, 12a 19. 20, 12 b 8 . 9

IV 183. 184 etc. zu <;h>/- IV 187 IX 6 . 9 X 1 1 6 . 1 1 etc. ’er',

opopu-uiff ’mittag, nachmittag' (vgl. armen, op ’tag').

b) für ~pi (z. b. in <Çitijp-pi ’vätercben': <Çiyp ’vater'): q.a^-ik .^-
’leibbinde' III 367 zu kasel I 217 = arm. ’zielm'.

i) für -///< (z. 1). in qP ^-iu-ijf, ’dorfbewolincr': qpq ’dorf'); lêjv-av-zi

111 1^1 /^v/""/.7/' IV 1 01 ’dorfbewoliuer' zu lelivav ’dorf' VIII 37

und qerav-zi .php tnt^~
ul·

’stadtbewoliner' III 367 zu qêrav .php'^^^- III 368

qe.raf qerav 1114 .p/.p,n, IV 374 qerav VIII 13 kêr.Îv XV 30 ’stadt'.
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k) für -^nL. (z. b. in <^-.^ 'todbringend': «/»*<> ’tod‘): garmav-zu

III IV 69 ’suppenziibehör, reis' zu einem

niclitbelcgten *garmav, einer nebenform von garm I 102 garym ^^/'
III 44 ’suppe' (die form IV 69, wenn sie richtig angesetzt ist,

zu iiutftii' wie armen. unjfnufi-iuÊjnL. zu karsav-zu ’bobne' I 97.

l) für (aus älterem --^, z. b. in ’gasthaus': S7''*/'

’gast'): muav-noz •-^ ’silberrnbel, rubel' III 214 zu dem gleich-

bedeutenden muhaf I 149 VIII 36, vôs-nôz ein teil des sieb-

geflecbts' III 333, unfunj-hnij ’wortkampf' XIII 15 zu soll I 222 etc.,

jtjiijittijitng ’bordell' IV 311 zu ^tc. ’hure'.

m) für (.. bzw. eine diesem entsprechende dialektische form:

cbasacb-uten 1158 ebasa-uten ^lutum^nL·phh in 115-^ IV 121

’sebam
,
Schamhaftigkeit' zu ^beschämen, tadeln^ IV 120 und

^t»tnuiuu~ntn 'schamhaft, keusch' IV 123 und für die entsprechende gen.-

dat.-form --,·, nâkêaj-tean(^,- 229 nakoaj-tean XIV 9

'plötzlich' zu neupers. oLflj 'plötzlich'.

u) für das adverb-bildende (z. b. in <Çiyfrf>l^b 'armenisch': V'îV

’armenier, armenisch'): lomav-rên ·· -(·^^ 'zigeunerisch' III 105 zu lom

I 38 III 104 /o^'III 104 II 66 . 67 ^«, 110 XII 7 XIII 1. 3 'zigeuner'

-I- av (vgl. § 50).

o) -"J (vgl. 1 : h
tupujtjoij 'nachbar' IV 171 zu gar kar 'haus'

1115 etc. (VIII 25: karavtoz wie ein dat. pl. zu kar 'haus').

53. Iranischer einfluss macht sich bei der Wortbildung, falls er über-

haupt vorliegt, auf jeden fall nur in bescheidenem masse geltend. Das

Suffix ^ (z. b. in 'steiniger ort', ’wässeriger ort',

'teufelslaud') darf vielleicht in kov-la»[^ III 152 'melkeimer' zu

armen, i/m/ 'kuh' und in moz-lach I 66 VIII 24 mos-la«j^ III 220

P IV 226 'kuh, ochse, stier' zu armen. */«
7^ 'kalb' gesucht werden

(hinsichtlich des verlostes der grundbedeutung 'ort' vgl. 'frauenzimmer'

u. ähnliche Wörter), und ein sonst allerdings nicht zu belegendes iranisches

Suffix möchte mau der offenbar iranischen konstruktion wegen auch in der

endung folgender sieben von armenischen verbeu abgeleiteten substantiva

vermuten, die in Verbindung mit dem verb karel 'machen' oder einem ent-

sprechenden nomen agentis mit gleicher bedeutung wie das ihnen zugrunde

liegende verb gebraucht werden (vgl. neupers. 'glauben', jUT

'anfangen' etc.): III p utpl'L IV 145 'faden, zwirn' zu armen,

'näben' (also eigentl. 'nahtmacher, näber') kr-chi karel lif-l"/·

III 158 r(fi-lnpf,.if,hi IV 66 'schreiben, zeichnen' zu armen. 7/'^/^ 'schrei-
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beiV, -iu^t ifujpfri^ ’spiniiGu‘ IV 232 ’spiiDii‘ XI 5 zu

armen, ’spinnen‘, netchi karel- ip„php ’werfen' III 231 ê

iiet-clii karer k ’kat geworfen* III 377 -^ l^uiphiT ’icli

werfe* X 11 b 3. 4 .[,^ ’er wirft* X 1 1 b 5. 8, 12 9 zu armen,

p ’werfen*, UUi ipuphp ’säen* IV 339 zu armen. ’säen*,

<^am-cbi karel ./^/»/ ’kauen* III 123, dzara-clii karic I 96 <^am-clii

karic l't 124 -ftjp l^uipfip IV 133 ’mastix zum kauen*

zu armen, ^unlhp ’kauen*, ^^a^-clii karel ^uib-fufi Iptiphp 125 ^ -fiip

ipuphp IV 134 ’bedecken* zu armen, ’bedecken*. Es ist zu beacli-

ten, dass alle hier angeführten stamme armenischer herkunft sind.

54. Ergibt sich also aus den ausführungen der §§ 19— 53 der

trotz einigen fremden eindringlingen wesentlicli armenische Charakter des

hier zu behandelnden idioms, so hat sich die eigentliche erforschung des-

selben — das bisher besprochene liegt ja ganz auf der Oberfläche — nur

auf die etymologische aufhellung der einzelnen Wörter und zwar meist des

wurzelhaftcn bestandtheils derselben zu richten, um auf grund der ge-

sicherten etymologischen gleichungen die entwickelung der laute zur dar-

stellung bringen zu können. Im hinblick auf dieses ziel empfiehlt es sich

nun aber, zunächst die erst nach der auswanderung aus Indien aufgenom-

menen fremdwörter nach möglichkeit auszuscheiden.

55. Die nichtindischen bestandtheile des in den vorliegenden auf-

zeichnungen enthaltenen Sprachschatzes der armenischen zigeuner, deren

herkunft teils mit Sicherheit festzustellen ist, die teils wenigstens beach-

tenswerte ankläuge an Wörter benachbarter idiome bieten, sind, von den

§ 20— 53 behandelten Suffixen abgesehen, folgende: Ulipiul^U ’das von den

Türken genannte, aus gekochter und destillierter saurer milch beste-

hende gericht* II 47, trotz der stark abweichenden bedeutung doch w'ohl

= arm. nifjnti^u Tuchs*. UJm ’eierkuchen* IV 19, wohl eine ableitung

von arm. ’auge*. — achrotel(1 Vernichten* III 22,

dass. IV 35,( ’ruine* IV 34 zu arab. türk. ’ende* (?).
—

.„fnpnLhi Vernichten* IV 12 zu arab. türk, ’ende* (?). — achvar

I 109. 168 VIII 26 III 3. 200- III 3. 200 IV 5 XI

6. 9 ’schlecht, übel, blind* = pers. jly. ’verächtlich, blind*. Dazu

auch ut^unt^utptr^ ’hassen, verachten* IV 7, — X 11b 14, 16 etc.,

>·· X 11a 18, 12 a 13, 12 b 15 ’auch, noch* == westarm. u.p (wie ostarm.

aarm, »‘jp). — -aman in tel-aman ’butterfass* 1111= arm..
’gefäss*. tel aus prakr. zu .sanskr. A^gl. Pischel §'60. 90, —

• *

negativpraefix, z, b. in //#^_^|1 ’herrenlos, schutzlos* IX 10 = ann.
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-. —,. 'schutzlos, lieiTenlos‘ IX 10 = arm, uegativpraefix

-H iraii. *xulä vgl. pers. Ij.a ’lierr, gott‘ kurd. (mukridialckt) xola, Gruudr.

f. irau. phil, I 2 S. 257. — anlaplieli 1 72 ^^, IV 32 ’löwe‘ — arm.

’imverscliliugbar'. — ansev I 83 III 1 1 u^buL X nb 11.

13. 16, 12 b 3. 4. 15^ IV 25 ’apfel‘ zum kurd. = pers.

das vorausgelieiide an- wohl nach dem muster bedeutungsverwandter Wörter

wie anqor I 82 III 14^ 27 III 14 ^>. IV 28 ’nuss‘,

anchol ’pfeffer‘ I 89, anlo anlu I 103 anlu III 12 VIII 6, 30 ^n^. 12

IV 24 anld XV 18 ’ei‘. — (,^ 'unbekannt, fremd‘ IV 33 zu kurd.

’wisseu‘ (?) mit arm. uegativpraefix und arm. suffix. Vgl. § 52 c. —
antazic I 133^ IV 26 ’korb‘ = pers. oj)j.j) ’mass' suff.

§ 52 a. Dazu auch antatic (^ ’korb‘ III 10. — ^ i^uiulri^ 'er-

scheinen* IV 27. Die erste silbe wohl = arm. 'durchgang, vorbei-

gehn*; 4-ujL.lri, nach IV 67 ’drehn, wenden, herumziehn* etc, vielleicht irr-

tümlich auf grund falscher Zerlegung einer praesensform von avel 'kommen*

1212 etc. mit vorangehendem //«i- (vgl. § 24) augesetzt. Vgl. das von dem-

selben aufzeichuer angeführte ’iu die haud geben, in die haud neh-

men* IV 164 zu lêl I 203 etc. 'geben* und lei I 188 etc. 'nehmen*. —^^ X 11a 2. 3. 5 etc. aratujn yratuju ^^^ . 65

yratuhin VIII 20 radüluu XV 31 'abend, nacht* 'am morgen,

heute*, wohl eine dem litterarischen arm. liutuo Ul [yLU 'des morgens* ent-

sprechende dialektische form. Dabei mag ein echtiudisches *rati (vgl. das

europ.-zig. rat, Miklosich, d. munda. u. wand. d. zig. VIII 56) aus prakr.

7ÏÏT (vgl. Pischel § 87) = sanskr, in dem fremdworte aufge-

gangen sein. — asp 'instrument* III 23, trotz der abweichenden be-

deutuug doch wohl pers. 'pferd*. Vgl. deutsch 'bock, Schimmel, fuchs-

schwanz*, engl, 'easel* etc. kali, in atkali 25

fl’ IV 3 'ring, passkarte, befehl, Zeugnis* = arm, 'was kommen

muss* von at bzw. P = at, hath I 46 etc. 'haud aus prakr.

= sanskr. — parpar I 181 39 IV 42 'gegen, gegen-

über, drausseu* = pers. 'gegenüber*. Dazu auch parparutvil I 229

43 'widerstreben, sich widersetzeu*. — tandis

III 71 XII 18 XIII 13 'streitlied, lied im wettkampf der volks-

sänger* arab. türk, — -^.^^ 'bitten, fieheu* IV 48 = arm.

'gut* -f- suff. Vgl. Verben wie 'imstande sein*, Jo-

.nhlinf^ 'nähern* etc. — pasach^ 'schade* III 267 = pers.

'fehler*. — bylyrel p^ßinr^L drehen, wenden, abweuden* III 25

= arm. 'kreisen*. Dazu auch bylyra^V 37

IV 51 'abtrünniger, andersgläubiger, Jude, beide* (vgl. § 43) und (mit arm.

kausativsuffix) IV 52 bylyrzyuel 36 'vorübergehu
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lusseu, (l'euer) uusgelm lassen, auslöscheu‘. — bidi 11 XV öl piti

17 »//<»»/' ^ 11b 21 etc. ’notweiidig‘, zur bilduug des futurs ge-

braucht, = westariu. /«»/«. — ^^ XII 15 (variante if^ujuunuuj

XllI 10 (varianteu: t^UiUUtUJU dastas) 'zusammen, aufeinauder‘ {[^^'
^^ lÎI^ÎIL·.^ 'ich verfertige siebe und binde sie aufeiu-

ander‘) arm.^· ’je zelm‘ oder pers. ’liaudvoll, pack‘. ,
demoustrativsuffix, X liai etc. = arm. 7-· — dmrav 58

IV 75 XII 8 XIII 5 'geige* zu pers. maudo-

liue*. Zur endung -av vgl. § 50. — /», demoustrativsuffix, X 11a 1 etc.

= arm. ß. ß't, demonstrativsuftix, X 11b 18 etc., = arm. -7 (uacli

einem konsonanten). — dunji (gen. sing.) 'weit*? XIV 12 zu arab.-türk.

LJj). — k ’er ist* X 11 8 etc. = arm. k- — 4/' ’ich war* X 12 a

12 etc. = arm, 4/*· — 4/*^ ’sie wareu* X 12 b 3 etc. = arm. 4/'^'· —
4/v' 'du warst* X 12 a 11 etc. = arm. 4/7*. — ’ibr seid* X 12 a

18 etc. = arm. 4^.^· — ti/' 4./' ’icli bin* XII 7 etc. = arm. . —
tri ’sie siud* X 12 a 16 etc. = anu. Ai,. — ^> ’wir siud* IX 9 etc.

- arm. — 4' ’er war* XI 25 etc, = arm. kß· — ’du bist*

X 12 b 9 etc. = arm. . — ’er ist* XIV 13 arm. ßßit··
—

i», demonstrativsuftix, X 11a 1 etc. = arm. -i». — yrosi ßn.oiip 'reicli-

tum, gut, vieil* 111 08 = pers. 'lebeusuuterlialt, lohn* etc, — ros

I 127 »102 II 11 yi’os bb »^ X 11 22 etc, 'feuer, licht* zu

pers. 'hell*. — -ys, demonstrativsuftix, VIII 10 etc. — arm, -«»

(nach konsonanten). — ^êual 301 ^^ IV 383 etc. etc.

'werden* zu osset. fäun ’ich werde*; vgl. auch griech.. — gahên

I 100 gajen «|^<»,* III 46 70»^, 4**74' IV 58 XI 1 1 etc. ’zeit, Zeit-

punkt, mal* zu pers. öu ’zeit, augeublick*. — garm I 102 garym

III 44 ’suppe* = pers. ’heiss*. — ^^ß^^z 'wein* II 14 = griech,.
— kol //o^’see* III 157 = türk. J^i. — 07^/. XII 7 XIII 1 XIV 1 ’sohn*

(in ^- 04 ij^)
zu türk, ’sein sohu*. — hem III 166 4·^' IV

174 X 11b 12 etc. 'zurück* = pers. .s>. Dazu ’zurückbringen*

IV 175 = pers. - arm. — houêl 175 IV 189

»4/_ X Ha 5. 10. 23 etc. V"^4^z_ ^I 'dort* zu nwarm. S'"^ (vgk die

eudiing -el in katêl //«o«»»4/^ 111 133 etc. ’wo, wohin, woher* u. d. folg. Wör-

tern). — hosel I 164 hosêl 174 <^nu!^ß IV 190 11b 1

s^nuh^ Xll 1. 10 'hier*, zu nwarm. ^nu, — ^nuiL·^ IV 191 XII 14 ^ ,4^
X Ha 13 'da* zu nwarm. V»"'· — l"^ 'mein* = arm, |^^f' XII 6. —
j,fii„f.-ßu,^inuj 'zusammen, mit einander* IV 88 = arm, /»«»»/' - basta-(n)

l 183 bacta-(u) etc. s, § 60, l^tj ’ich habe gebettelt*

IX 1 = türk. 'bitten, flehen* u. aorist von. — hu ’ich*

XII 12 = arm. hu. — (, 'wenn* XII 13, 17. 19. 21 XIII 12.
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14. 16. und isi ’dies' in isi gahêii ’heute‘ I 160 VIII 17 = pers.

’jetzt'. — h‘"cb4l ’nähen, naht' IV 144. 145 = arm. h- suff. /«/»,

s. § 53. — kiiracli I 65 kuracli III 160. 377 ’füllen, fohlen',

pers. oji. — kasel I 22. 217 ka^el 134 ’einstecken, eintauchen',

= armen. ’ziehn'; dazu auch // ’tahak', lank kasic

’schnupftabak' I 95 etc. qa^ik ’leibbinde' III 367. — krchi etc. in

krchi karel fipb'l· 'i“4'^L 1^^ IV 66 ’schreiben' zu arm.

’schreiben'. —. ’ich kann' X 11a 18 = w.-arm. —
kic l[l<4 III 143 1(^4 IV 156 X 11a 5 ’ding, kleines ding' = arm. ./>/7

’wenig'; dazu auch kicak I 40 III 144 144 IV 157 ’nichts,

teufel'. — qearkea Viereckiger rahmen, auf dem siebe angefer-

tigt werden' III 371 = pers. ’stickrahmen'. — //«l X Ha 1, //

X 11 12 die w.-arm'. praesenspartikel.— kongach I 138 kon^ach

III 151 ^[ IV 148 ’löffel' = türk. — kovlay ’melk-

eimer' zu armen, ’kuh' (hinsichtlich des suffixes s. § 53).

—

chilmilav I 17 a chilmlav [/'. 121 ’dumm, töricht, verrückt' IV 126

zu arm. ’verstaud', redupliziert mit generalisierungs-m (wie türk. <jji

’fleisch u. dergleichen', ’getümmel, gewühl', ^ ’wirr-

warr‘, t^.e^ ’spazieren' etc., arm. ’ein bisschen', ^nuru

•Tnun. ’krumm und schief etc., mandschu garimari Verbrochen', deutsch

’techtel-mechtel, schorle-morle' etc.) und suffix -av (vgl. § 50). — chlav

I 151 III 120 [itiuju III 120 IV 127 Verstand' etc. = arm. Infr/j· mit

suffix av (§ 50). — chula (-^ 122 (.[, IV 129 204 IV 7 ’herr,

besitzer, gott' = kurd. (mukridialekt) xola, Grundr. d. iran. phil. I 2

S. 257. — iTuibTiff. XII 19 14 ’wettkampf arab. türk.

— ’spinnen' IV 232 ’spanu' XI 5 zu

arm. •^ ’spinneu'. — in ^^^ ’zusammen' IV 235 XI 6

= arm. ’ein' zu prakr. ). — mer ’unser' VIII 17 = arm.

,Æ^,. — ’ein' X 1 1 a 2 etc. = westarm. — ,^,, ’sonue' II 44

arab. türk. JuiLo ’fackel, leuchte' (?).— mozlach I 66 VIII 24 mos-la7 «/^»7-

III 220‘ IV 226 ’riud' zu armen. 1/^7/·’ kalb' (hinsichtlich des

suffixes s. § 53). — nâkêajtean^^ III 229 nakeajtean XIV 9

’plötzlich' zu pers. ’plötzlich'. — /!, in //, netchi

karel III 231 etc. ’werfen' (vgl. § 53) zu armen ’werfen'. — nmor

I 107 nymor ^^ 233 iJhp IV 258 ’teig' wohl = armen.

trotz dem auffälligen ersatz des ß (vgl. auch d. folgende). — nucht I 146

III 237 III 237 IV 255 ’papier, brief = armen, pn^qß. — ochty

’sieben'? XIV 4 = armen, iropp. — op relativpronomen, z. b. X 11b 23

und konjunktion ’dass', z, b. X 11 b 9, = armen, np. — ’gleich, nach

4*
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art, wie‘ XI 27 — arraeu. 52. 52 ’scliwaiiger,

trächtig' = armen. aus — piazav I 84 pis piasav

III 281 ufliuiqutu IV 306 ’zwiebel' = pers. (zum suifix
)

vgl. § 50). — “/" " voll' IV 304 = npers. —, ’rulim'

XIV 6 = armen. ... — demonstrativsuffix der 1
.
person nach einem

vokal, z. h. X lla2, = armen, u. — [, in, ipi.f.Lp ’säen'

IV 339 zu armen. iju/Lhp ’säeii' (zum siiffix vgl. § 53). — UUilrfjbnr^

’schöpfer' XIV 6 = armen, umlrif^nq. —. ’ich weiss' XII 12 etc.

zu kurd. — " ’mich' XII 20 XIII 15 = armen. «. — tapak

^^ in tapak sis inun^iiu
if

i./iu ’Russe' = armen. ’flach', in^
’dass' X 72 a 11 = armen, ph- — ^amchi etc. in ^amchi karel 1111/>./.

’kauen' III 123 dzamchi karic I 96 ^amchi karic Ai»i/‘/«/·

III 124 iiJl[ II^L· IV 133 ’mastix zum kauen' zu armen. ,^
’kauen' (zum suffix vgl. § 53). — ^^^^ etc. in ^a^chi karel ipuphp

III 125 IV 134 ’bedeckeu' zu armen, ’bedecken'

(zum suffix vgl. § 53). — trotel uin.mnhp III 346 IV 356 ’zer-

reissen*, 3. sg. ^,^, 2 = armen.^ — php ’faden' XI 5

= armen, php — nu ’und' X 1 1 b 8, 12a 5 = armen. »«-· —
’meister' XII 18 XIII 9, 13 = pers. türk. — var 151 126 III 330

vär XV 16 III 330 IV 345 ’stein, zahn' = kurd.

56. Es bleibt nun noch ein rest von Wörtern, der aus einem anderen,

unerwünschten gründe von der eigentlichen Untersuchung ausgeschlossen

werden muss, die leider nicht zu kleine zahl von Wörtern, deren etymo-

logische deutung bei dem vorhandenen hilfsmittein wenigstens mir nicht

möglich ist. Es empfiehlt sich jedoch die sicheren oder doch annähernd

sicheren etymologischen gleichungen voranzustellen, um ein klares bild der

normalen lautentsprechungen zu gewinnen und dadurch zu einem kriterium

zu gelangen, nach dem über den rest entschieden werden kann.

57. Ein vergleich des Wortschatzes der armenischen zigeuuer mit

dem der übrigen asiatischen, soweit er bekannt geworden ist, und dem

der europäischen zigeuuer zeigt nun schon auf den ersten blick, dass die

spräche der armenischen zigeuuer sich ziemlich scharf von den verwandten

mundarten abhebt, und zwar insofern, als sie im gegensatz zu allen anderen

fast ausschliesslich prakritformen voraussetzt. Pischel, Beiträge zur

kcnntnis der deutschen zigeuner 46 hat es schon als auffällig hervorge-

hoben, dass die mundart der armenischen zigeuner an stelle des im kreise

der verwandten dialekte gebräuchlichen hast, vast, chast, chasta ’hand' mit

erhaltung des s von skr. die in den neuindischen sprachen gewöhn-
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liehe form hath bietet und im auschluss daran bemerkt, dass sieb also aueb

liier bei den zigeunern dialektspuren naebweiseu Hessen. Diese differeuzeu

sind nun aber uiebt etwa, wie man naeb dieser bemerkuug vermuten

könnte, mit denen innerhalb der übrigen zigeunermundarteu ersebeiiienden

auf eine linie zu stellen, vielmehr als gruudversebiedenbeiten auzusehu, die

zu der einsicht zwingen, dass die wohl noch ziemlich allgemein geltende,

von de Goeje, Mémoire sur les migrations des Tsiganes à travers l’Asie

33 Ô*. ausdrücklich behauptete annahme eines einheitlichen Ursprunges der

europäischen und asiatischen zigeunermundarteu nicht auf den dialekt der

armenischen zigeuuer ausgedehnt werden darf. Es sollen deshalb im fol-

genden, abweichend vom bisherigen gebrauch auf dem gebiete der zigeuner-

philologie, die Wörter nach möglichkeit auf prakritformen zurückgeführt

werden, denen die entsprechenden, den meisten lesern sicherlich vertrau-

teren sanskritwörter nur beigegeben werden sollen, um die Zurückführung

auf bekanntes zu erleichtern.

58 .

IV 13 VI 1 VII 1 X 11 b 13 XI 2 XII 3 XIII 2. 4. 6. 8 etc., ak V 1

VII 1 34 etc., seltener, und nur bei einem aufzeichner, die

wohl irrtümliche form agh V 1. 3. 4. 6. 9 ’ein‘ aus prkr. = skr.

H oernle, comparative grammar of the gaudian languages

§ 397, Pischel, Grammatik der Prakritsprachen § 435. a für prkr. ^
erscheint nur in diesem werte und kann nicht durch die kürze des

prkr. ^ allein erklärt werden, da derselbe laut des Prakrit auch

durch e vertreten wird. Vgl. leqel I 196 III 93

IV 105 ’sehiP, leq-es VIII 44 X 11a 2 ’du siehst‘ etc. aus

prkr. etc., Pischel § 554 {I ist der regelrechte Vertreter von

wie aus verschiedenen der folgenden beispiele hervorgeht). Ausser der

kürze des vokals, die ja den Übergang zu wohl angebahut haben

wird (vgl. auch prkr. etc., Pischel § 554), ist daher wohl noch

die vielleicht nicht seltene enklise des Worts in betracht zu ziehen und

auch die Häufigkeit seines gebrauebes überhaupt, die eine souder-

entwickelung fördert. Man vergl. beispielsweise uordcliiu. jö

’haben‘ für^w, Arendt, Handbuch d. nordchin. Umgangssprache § 7, 5,

das dann wohl auch ^ jö ’rechts‘ für jü und ^ jö ’freund‘ für jü

hervorgerufen hat; samoanisches le, best, artikel, aus urpolynesiscliem

He (neuseeländisch, rarotongaisch, mangarevaisch, pahuraotuisch, ta-

hitisch, marquesanisch te, hawaiisch /), während sonst ein urpoly-

nesisches t im samoanischen immer erhalten ist, z. b. in tama ’kind‘:

tongaisch, neus., mang., tah., marq. tama, haw. hama, mata ’auge‘:
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tojig., neus., rar,, mang., paiim., tab., marq., futuuisch mata^ haw.

moM, tasi ’eiu‘; ueus., mang,, tah. taM, auiwaisch tasi, haw. kahi,

’ atoa ’gaiiz‘: toug., neus., rar. katoa etc. etc.; armen, ’du‘ und

m.-arm. ’der da, die da, das da‘, Meillet, Esquisse d’une gram-

maire comparée de l’arménien classique § 11; neugr. aus ();
anorw. ’mich‘, ags. neben aisl., ahd. mth\ mittelfränk.

that^ it, liivat ohne die zu erwartende Verschiebung des i; die frauz.

beispiele bei Schwan, Gramm, des altfranzösiscbeu § 10 aum.

etc. etc.

aki aqi I 59 23. 60 aqi 18 ««/^/· IV 14 etc. ’auge‘, aus

prkr. = skr. Piscbel§318.

an-el 1 31. 209 III 8. 293 8. 293 ’bringen, bolen‘, dat. sing.

-^- X 11a 23. 24,- ’ich bringe‘ X 11b 5. 13. 15 etc.,

prkr. = skr. qRqÎH, Pischel § 474. Zum suffix s, § 20 if.

anqor I 82 III 14^ 27 ^^ 14 ^. IV 28 ’haselnuss',

pr. (Pischel § 184) zu skr. ’alangium

bexapetalimd. Aufl’ällig ist die durchgehende aufzeichnuug eines aspi-

rierten k. Beispiele für offenkundige ungenauigkeiteu sind jedoch so

häufig in den vorliegenden Verzeichnissen, dass dem umstände vielleicht

doch nicht allzuviel gewicht beigelegt werden darf,

anlii aulo I 103 anlu^ 12 IV 24 anlu VIII 6. 30 anlö^ 8

’ei‘ setzt wohl ein dem skr. entsprechendes prkr. *qni voraus

Über 3 aus g aus qq^s. Pischel § 351.

hath ath at I 46 hat at-y u,p-ß III 1 25. 26 IV 1 X 11 h 2

’hand‘ i^p IV 9 VI 5 at my VII 5 j‘^p ‘fß XII 3. 6. 9 «»p J[i

XIII 2. 4. 6. 8 ad-my äd-me XV 36 ath hath V 5 ’fünf etc. etc.

(zur hedeutuug vgl. lima nima etc. der malayo-polynesischen sprachen,

Tregear, The Maori-Polynesian comparative dictionary s. 415),

prkr. = skr. Pischel § 307. Dazu auch II 61.

63 ’hand‘, über dessen suffix § 50.

av-el I 212 III 17 17 IV 31 ’kommen‘, -, 14 ’ich

komme‘ etc., pr, qi^^ = skr. qidTÎH, Pischel § 254. Miklosich’s

ableitung von skr. qigiffl, lautlich auch möglich, empfiehlt sich der

ferner liegenden bedeutung wegen nicht. Zum suffix s. § 20 ff.

hanth-el I 232 bant-el III 27 ^^ III 27 IV 39 IV 39

’hindeiff,^- ’ich biude^ XII 15 etc., prkr. = skr. ^,
Pischel § 513. (Zum suffix s. § 20 ff'.). Dazu auch bandic I 141

haniic ,,^ III 28 -,(.^ IV 40 ’strick, knöpf, über dessen

suffix § 52 a.
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baph pap I 2 baph p«»/» III 31 IV 36 pap- VIII 10 bapli- VIII 16.

21. 28 etc. ’vater‘, prkr. Der voc. IV 36 ist wohl kiird.

wie auch sonst vielleicht irau. formen (npers. kurd. kurd.

,jL·) unterschiedslos neben dem echtiudischeu wort in gebrauch sind,

bar I 118 bar-y 29 IV 44 par XV 63 ’tür‘, prkr.

= skr. , Pischel § 300, falls nicht entlehnung des (seltenen!)

npers. vorliegt. Dazu auch paraj III 275 ittuf,uj<ç IV 45

ufinf.uj X12a6, 12b8 XI 13. 15 ’draussen, heraus, hin-

aus*, vielleicht eine ableitung mittelst des suffixes aus skr. (vgl.

Pischel § 598).

bi-el III 38 IV 55. 56 ’sich fürchten*, prkr. = skr.

fôRÎH oder prkr. = skr. Pischel § 501 (zum

Suffix s. § 20 ff.). Dazu p/<fro.^ ’feigliug* X 11a 21 und biezynel

P^l.trgQbb^^ III 39 fii.irjblrf, X 11a 18 ’erschrecken, furcht einflossen*

mit armen. Suffixen, über die § 41 und §§ 20. 23.

buhu I 166 III 42 VIII 19. 24. 28 byhu III 42 pnu<;nu 42 IV 54 IX 1

XI 7. 12. 25 pß<^4L. III 42 buliü XV 82 “/V"*- 11 bhu XIII 11

variante Viel* zu prkr. = skr. ®i^:, Pischel § 380. 382. Das

auffällige der ersten silbe als eine spezifisch zigeunerische erschei-

nung anzusehn, etwa als das ergebnis einer angleichung an die zweite

Silbe, dürfte kaum augehu, da der fall vereinzelt dasteht. Richtiger

ist es daher wohl einen schon im Prakrit vollzogenen lautwandel

anzunehmen, und zwar den von zu 3 in der nachbarschaft von

labialen. Vgl. Pischel § 104.

bug-av III 40 pni-lßlnL. IV 53 pug-av XV 75 ’hungrig*, prkr.

’hunger* = skr. H-oernle § 283. Dazu bugavel

.-' ’hungeru* III 41 mit armen, suffix -frp
§ 20. Zum suffix

-av s. § 50.

pul ’gesäss III 286 und in ^- ’büffel* IV 260 (wörtlich

’grosses gesäss*, also etwa ’dickarsch*) zu skr.

tov^uel uinijjinLlrß III 348 ifo<Ç IV 78 ’wascheu, reinigen*, dovguhil

’sich waschen* I 186. Der erste bestandteil zu prkr. für

= skr. Pischel § 482. Der zweite bestandteil ist viel-

leicht armen. -zig. gel I 25. 26. 195 ^el III 292. 296

IV 31 IV 315 ciel I 207 ’gehn*, so dass die bedeutung des

ganzen ursprünglich wäre: ’wascheu gehn*. Vgl. den gebrauch von

im Bihari, Hoerule § 538a. Das bzw. w des zweiten bestand-

teils könnte sich daraus erklären, dass das ganze wort überwiegend

reflexiv-passiv gebraucht und demgemäss mit dem armen, passiv-infix

versehn worden wäre.
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gaihrê galiri I 130 ^"aliri 179 195 gahri 11.

12 IX 2 XI 10, 12. 13 XII 15 djaliiri

cljairi XV 25 ’sieb‘, iustr. sg. 9^ . pl, galirivavtiq-

VIII 16, skr. slic: ’liaarflechtek

ibi.ff.Luu ’braut, neuvermählte‘ II 19. 52 ^aurav 291. 293. 294

liujL· Tiiubfitnu IV 198, vielleicht skr. 5·^ ’erzeugerin, mutter‘.

Zum übergaug von si in r vgl. murrel iTnuurbhf^ ’harneik III 217 zu

skr. ^4, zum Suffix -av § 50.

gau-el I 220 ^an-el 289 IV 309 ’wissen‘ ^^-- ’icli

\veiss‘ X 12 a 1 gan-es ’du weisst‘ I 220^ 4 etc., prkr.

= skr. sIHlÎH, Pischel § 510, Zum suffix s. § 20 ff.

’dirne, bure, magd‘ IV 310 ^ari ’unzüclitig‘ III 290, wohl

eine femininbildung zum skr. ’bräutigam, buhle‘. Dazu auch

^ijll^JULÎnj ’bordelk IV 313.

gav cav I 78 ^av^ 295 IV 285. 312 IV 312, câv gâv

XV 20 ’gerste‘, skr. '., dessen q im Prakrit si entspricht. Vgl. Pischel

§ 252.

g-el I 25. 26. 195. ci-el I 207 ^-el III 292. 296 IV 245

^-/‘L IV 313 ’gehn‘, g-em I 195 VIII 11. 12 X 11b 5.

12 -cem XV 46 ’ich gehe‘ etc., prkr.^ = skr., Beames III

§ 13. Zum Suffix s. § 20 ff.

gif I 75 ^iv ^l·^- III 297 IV 210 ’laus, flolP zu prkr. = skr.

Pischel § 230. für M erinnert an den umgekehrten ersatz des deutsch-

zig. patiw = armen. durch patuw. Vielleicht darf jedoch schon

eine Prakritform mit vorausgesetzt werden. Vgl. Pischel § 124.

cuc III 259 IV 316 ’streit‘, cuc-el I 228 cuc-el

III 260 285 ’streiteu‘ etc., prkr, si^K= skr. q^q,

Pischel § 280 (zum suffix s. § 20). Dazu ’streiten‘

IV 314, Tfnu^nui.fi,,/' ’ich streite‘ XII 20 etc, mit armen, suffix -»«<

(vgl. § 52 t) und passiv-infix.

gun-ak 17. 19. 69 VIII 46 37 ^-^ 57 Xûn-âk.^
III 183. 184 lnu.uA^ IV 204 X 11 a 11. 12. 14. 15, 11b 5. 12.

14, 12 a 23, 12 b 1. 10 gun-âg XV 61 etc. ’kleiu, jung, wenig, kind,

etwas',5 = skr. qisîqq, Pischel § 90, 252, und suffix § 52g.

Dazu auch ^üni m Vm-i-/· i/^» ’eiu wenig' III 186.

yrak-ic 4"“^-1'_ III 63 IV 360 ’fasten, fastenzeit, fasttag', zu

prkr. = skr. (Pischel, Mater, z. kenntnis d. Apabhrainsa

439, 3) mit den armen, sujfixeu, über die § 52 und c.

yranth-el I 190 yrant-el 64 ^- IV 29 i

IV 29 IV 358 ’kochen, backen', yranth-enq ’wir kochen'



DIE SPRACHE DER ARMENISCHEN ZiftEUNER. G3

VIII 33 etc. zu skr. ’kücheu, garmachen‘. Zum suftix s. § 20 iF.

Dazu auch ^/(/,-l'L bäcker, kocli‘ IV 300 mit armen, suffix, worüber

§ 52 a.

rov-el I 219 yrov-el IV 363 ’weinen, klagen,

schreien', rov-eru ’ich klage' 1219 etc., prkr. für skr.

|lfèï Pischel § 473. Zum suffix s. § 20 ff. Davon abstrahiert

’schmerz, kunimer' IV 3G2.

gian 1„ ’geruch' III 48, prkr.- = skr. jî-: (vgl. Pischel, Mater,

z. kenntn. (1. Apabhr. XXIII, XXVIII), wobei der Schwund des auslau-

tenden konsonanten allerdings auffällig ist (vgl. baut ^·«·/. III 26

Xlla24, 11b 24. 25 ’weg' aus skr. im hiiiMick auf das

europ.-zig. kau kaud khan khaud (Miklosich VII 77 [235]) aber

doch wohl angenommen werden muss. Vgl. übrigens das allerdings

nicht belegte ÏÏHT: ’ein bestimmtes parfum',

kacav ’bauer' III 129 nebst dem wohl davon abgeleiteten^ IV 140 kacut ’bauer, kaufmann, Armenier', nach

form und bedeutung stark an das europ.-zig. gadzo (Miklosich

VII 53 [211]) ankliugeud, kann nur dann auf skr. : zurückgeführt

werden, wie Miklosich es für das europ.-zig. wort vorschlägt, wenn

eine prakritform mit sïï angenommen werden darf, die aber wegen der

betonung der ersten silbe und der kürze des vokals unwahrscheinlich

ist. Vgl. Pischel § 90. 91. Näher liegt nach laut und bedeutung

die Zurückführung auf eine dem skr. ^· ’häuslich' entsprechende

prakritform *175^. Vgl. Pischel § 331. Zum suffix -av s. § 50.

kil-av giuv-av I 157 gil-av III 49 /- IV 60 Mied',

prkr. jfr( = skr. iflrliT. Zum suffix -av s. § 50.

gam kam I 152 kam 131 IV 134. 135. 137 IX 1. 6 X 11 b

20 XII 8. 12. 19 XIII 5. 14 kâm XV 35 ’ding, werk, arbeit', plural

XI 21. 29 XII 5 XIII 7, prkr. ERirq iprq = skr.

sfiq, Pischel § 404, prkr. Hocrnle § 46, Pischel § 358.

Dazu auch -^-[^ ’arbeiten' IV 137, dat. // IX

3. S. zu den Suffixen §§ 50. 52 f. 20. 45.

kar-el I 221 III 132 //« -fr^ III 132 IV 143 etc. gar-il XV 73 ’machen,

tun', liuif.-friP ’ich mache' X lia 14 etc., prkr. für skr.

^ïïïtÎH. Zum suffix s. § 20 ff. Hiervon zu trennen ist ’du

kannst' X 12 b 8, das armen, lehnwort ist.

gihu kihu kill I 77 giu III 50 IV 62 ’weizen', prkr.^^ — skr. qiqq: ifiqq:. Das auffällige i setzt wohl eine im hindi

(neben jfi^) tatsächlich erhaltene übergangsform mit e voraus.

Vgl. Hoernle § 64, P>eames I 267.
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giis-el i^nuu-hi^ 51 -^^ l^nuu-lrj^ IV 64 ’reinigen, fegeu‘ weist auf

prkr. = skr. (nach der 6. klasse) für skr. ’reibt‘.

Vgl. Pischel § 482. Zum sufiix s. § 20. Dazu auch gus-ic q nuu-

III 52 linuu-ji^ IV 69. 169 ’besen' und ks-ic I 136 III 150

//«-/y III 150 ’seife‘, über dessen suffix § 52 a.

hev I 178 III 169 s*/- 169 X 1 a 6. 11. 14 etc. <;hl- IV 187 IX 6. 9

XI 16 etc., pron. dem. 3. sing, aus apabhrauisa == skr.

(Piscliel § 426, Hoernle § 438, 5) durch lautumstellung. Dazu

auch <ÇItl.-u,Ii X 1 la 16, 12 a 19. 20, 12 b 8. 9 etc. ’solch‘ mit armen.

Suffix, über das § 52 g.

qori I 64 III 376. 377 VIII 23 IV 377 IV 377 kori XV II

’pferd', nom. acc. pl. ./>« l>.p IV 380 korivavdik XV 11, dat. pl.

.pnf.l.u.uu,nng X 12 b 12, prkr. = skr. ’stute‘, Hoernle

§ 51. Vgl. auch apabhramsa ^ (nom. pl. masc.) = skr.

Pischel § 367.

f|as I 80 III 362 .^««« III 362 IV 370 XI 13 ’gras, grünzeug, heu‘, skr.

’futter*. Vgl. hindi mfl^’gras‘.

qel-el I 28 qêl-el ^phi^f^p 370 IV 373 'spielen, tanzen, sich

vergnügen', prkr. = skr. Pischel

§ 206. Zum suffix s. § 20. Dazu qel-ic etc. in orov qêlic "'^^
III 245 vorov qêlic III 370 X 12 b 13 ’hochzeiP.

qv-el IV 378 'werfen', 'ich werfe' XII 2,

.p'f-b^ij ’er warf XI 10. 12. 14, prkr. = skr., Pischel

§ 319. Zum suffix s. § 20 ff. Dazu auch qyvis kvis I 79 II 8

qv-ic ^nu-[>p III 374 IV 379 ’pilav, reismus'. Vgl. zur bedeu-

tuugsentwicklung engl, stirabout ’haferbrei' und § 60.

qyl I 104 II 5 qyl III 372 IV 376 ’fett, schmalz, butter,

öl‘, prkr. = skr. ’milch'. Zum Übergang von ^ in çr vgl.

Pischel § 256. 257. Dazu die ableitungen ’dick, fett'

IV 163 (vgl. § 50 u. § 52f) und klar I 101 VIII 36> II 9 klar

hli"l’ III I^ 162 klar XV 21 'käse' durch lautumstellung aus

kir-al (vgl. das eur.-zig. kiral, khiral Miklosich VII 76 [234]),

dessen suffix -al wohl mit dem des folgenden Wortes identisch ist.

levai I 1 VIII 45. 46 levai III 99 III 199 IV 103 IX 8

XI 28 X 19, 12b 14 ’gotf, prkr. skr.

Pischel § 376.

las V 10 VII 10. 12. 15 etc. las-y 12. 13 etc. /.»»-/- IV 92 VI 10 etc.

'zehn', prkr. = skr. Pischel § 442. Der auslautende vokal

ist nach dem muster des armen, angehängt.
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lui V 2 VII 2 etc. VI 2 Xllb 1. 15 etc. etc. ’zwei‘, prkr.

= skr. %, Pischel § 437. Dazu lui-ak VII 3 X 11a 1.

16 etc. ’drei‘, d. h. ’zwei -+- eins‘. S. oben etc.

luth lud I 112 26 IV 112 lut 98 luth VIII 24 ’railcli‘,

jîj = skr. pTjq, Pischel § 65.

qer-af qer-av I 114 qêr-av 368 IV 374 qer-av

VIII 13 këràv XV 30 ’stadt‘, abl. siug. qeravè-, trotz europ.-zig.

kher ’haus‘ (Miklosicli VII 79 [237J) wohl kaum mit skr.

iu verbinduug zu briugen, da als fortsetzung von das im fol-

geudeu angeführte gar kar etc. vorliegt. Vielleicht ist qeraf etc. auf

prkr. = skr. (Piscliel § 318) zurückzuführeu. Vgl. zum

Übergang von iu r murrel ifnUrLibk-^ ’harnen‘ III 217 zum skr.

55^5 dessen ^ ja im Prakrit ein tT^ entsprechen muss (vgl. Pischel

§ 288), wobei prkr. rT aus \ verschieden von dem fi^aus erscheint.

Vgl. weiter unten sutav etc. ’schlaf‘ aus prkr. = skr. 5^· und

tatav ’heiss‘ aus prkr. = skr. aïïi· Gegen die Zurückführung auf

scheint nun aber das trotz abweichender bedeutung doch kaum

vom arm.-zig. qeraf etc. zu trennende kher zu sprechen, da die laut-

gruppe tr im eur.-zig. sonst erhalten bleibt. Vgl. eur.-zig. trin ’drei‘

(Miklosich VIII 86 [84]), trusul ’kreuz‘ (Miklosich VIII 87 [85]),

muter ’haru‘ (Miklosich VIII 21 [19]) etc. Es ist jedoch nicht aus-

geschlossen, dass intervokalisches ^ (vom Standpunkt der modernen

spräche aus) eine andere behaudlung erfahren hat — ein deutliches

beispiel liegt nicht vor— und dass das r von kher demgemäss auf der

im gebrauch fraglos überwiegenden lokativform khere beruht. Dass sich

unterschiede je nach der Stellung der lautgruppe herausbilden, zeigt

das armen.-zig. teresul etc. (s. weiter unten) aus skr. neben

murrel aus skr. Zu qeraf etc. auch die ableituugeu

’städter' IV 375 und qêr-av-zi ’städter‘ III 369.

gar kar I 115 II 31. 34. 48 gar III 43 ‘" IV 59. 168 kar

VIII 25. 39 ftuf, X 11a 12 kär- XV 64 kar- XV 72 etc. ’haus‘,

prkr. = skr. Hoernle § 79, Pischel § 365 a. Dazu auch

iiinf,-uu{oß-u ’unsere nachbarn‘ IV 171.

koli I 54 III 156 [ III 156 X 1 1 7. 8 //«//» IV 147 göli XV 6 ’brust-

warze, brust, busen, schoss' aus einem dem skr. entsprechenden

-stamm, auf den auch das eur.-zig. kolin (Miklosich VII 85 [243])

weist.

kur-el I 208 161 161 IV 165 gur-el XV 58 ’schlagen, er-

schlagen', 1. sing. aor. gureci XV 66, 3. plur. aor. kurezin VIII 29,

San. .-. . 5
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skr. Zum Suffix s. § 20 ff. Dazu auch kur-iö ’g^·

schlagen, bekämpft, besiegt* III 162, über dessen suffix § 52 a.

cbari I 68. 69 III 111. 184 II 30 III 111. 184 IV 124 bari XV 12

’esek, gen. sing, cbarvavi I 116, nom. plur. IV 130

Iparvavdïk XV 12, skr.

cbatb-el I 197 chai-el III 106 III 106 IV 116 ’essen‘, 1. sing,

praes. hat-em XV 43 bat-im XV 77, 3. sing, praes. cbatb-ê VIII 28,

1. plur. praes. cbatb-enq VIII 18 etc. zu prkr. = skr.

Piscbel § 165, mit allerdings auffälliger Wurzelerweiterung. Zum

suffix s. § 20 ff. Dazu auch die armen, kausativbildung chatezynel

(„^ ’füttern‘ III 109 sowie cbatheliq I 98 VIII 18 chatyl-iq

[-/.^ III 108 /^,^ IV 117 ’nabrung, speise, essen' (vgl.

zum suffix § 52 a) und cbai-o-^^ III 107 -^ 107 ’esser',

cbath-ogb I 70 -^ IV 131 ’maus', ferner in i/uAm^u-ptuPnijf

’dämon' (eigentl. ’menscbenfresser' X 11a 6. 11. 16. 21, 11b 10 etc.

(vgl. zum suffix § 41).

bi V/' 173 V/' IV 188 ’ja, wahrlich', prkr. f^, Piscbel Apabb. XI.

chal ’sack' III 110, hindi ’baut', Beames II 120.

cbas-el I 204 III 115 5 IV 122 ’lacben, sich vergnügen',

1. plur. praes. chas-enq VIII 17. 34, prkr. = skr.

Hoernle § 347 S. 166.

leq-el I 196 III 93 III 93 IV 105 ’sehn', 2. sing, praes. leq-es

VIII 44 X 11a 2, 11b 23, 3.'sing. praes. X 11a 5.

12. 21. 13. 24, 11b 1. 9, 12a 2 etc., prkr. = skr.

Piscbel § 554. (Zum suffix s. § 20 ff.). Dazu auch

’spiegel' IV 106 (vgl. zum suffix § 52 e), leq-ic 94 ’spiegeP

(vgl. zum suffix § 52 a), lêqvavil l'L ’sich zeigen, erscheinen'

III 95 (wie von einem nomen *leqvav) und die kausativbildung zu

letzterem: ’zeigen' IV 108, 3. plur. praes.^^-.
X 11 b 24, 2. plur. impt. X 11 b 24, ferner leqs-avot

I 175 lek-^-avot ^~ III 91 IV 109 ki-^-avot ·

^^~^- III 145 ’scbön' (vgl. § 52).

sis siz I 44 sis ü/'u III 313 IV 329 sis- VIII 26. 41 u/.u X 11a 16 etc.

’kopf' sis I 86 ’frucbt, erdbeere', vorov sis I 86 ’koblkopf' (eigentl.

’grosser köpf'), I 67 ’stier' (also etwa ’dickkopf'), prkr. = skr.

,
Piscbel § 87.•

sav-y -ß III 306 umipft IV 321 uu,u-ß X 11 b 25, 12 a 16, 18 XIII 3

’all, ganz, sehr, gründlich, gut', prkr.% = skr. Piscbel § 62.
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tel I 110 têl III 341 III 341 IV 350 ’butter, öl, besonders

’pflauzeubutter, pflanzenöl·, auch in tel-aman ’butterfass' 1111 (araan

s. § 56), prkr. = skr.
,
Pischel § 90.

su-il I 202 syv-el -^^ 312 IV 327 ’schlafen, zu bett liegen,

bettlägerig sein, leiden, gebären‘, instr. unulr^ij^ X 1 1 b 6 etc., prkr.

= skr. *gqfrT für Pischel § 497.

sud-af I 21. 155 sut-av^--! 319 unt^r^~iut- IV 335 ’schlaP,

prkr. = skr. ÇÎÏÏ:, Pischel § 151. Zum suffix s. § 50.

phal I 4 VIII 15. 40 pal III 349 349 IV 364 X 11 7. 8. 9. 10.

12. 13. etc. etc. ’brudeP, prkr. == skr., Pischel § 391.

phan-el pan-el I 205 pan-el -^ 350 IV 366 ’sageu,

sprechen, erzählen', 3 sg. praes. phan-ê- VIII 16 -^ X lia

17 etc., prkr. = skr. =, Pischel § 514. Dazu auch pan-O'^^-^ ’sprecher' III 351, liber dessen suffix § 41.

nath in: lasên ak ray nath ’neun' V 9 (d. h. ’vou zehn eins' ~), prkr.

= skr. qiTFfî, Pischel § 170.

nol nôl mol I 90 nôl III 228 IV 250 ’salz', durch lautumstellung

aus prkr.^ = skr. çTqnrq Pischel § 154. Vgl. das eur.-zig. Ion

(Miklosich VIII 8 [6]) u. bihari neben (Hoernle § 79).

Davon ^oi-lçi^ ’salzen' IV 251, über dessen suffix § 20.

thul-af thul-av 1113 iul-av ^[- 77 IV 85 ’saure milch',

prkr. = skr. Pischel § 127, ’dick, fett' (zum suffix

s. § 50), dem europ.-zig. thulo (Miklosich VIII 83 [81]), nicht thud

’milch' (Miklosich VIII 83 [81]) entsprechend, welch letzteres

— armen. -zig. luth etc. S. oben.

kê % III 137. 140. 345 kh IV 151. 152 X 11a 14, 11b 21, 12a 18,

XI 15. 22 XII 4. 14 XIII 9 ’was?' prkr. aus = skr.

Pischel § 166, Hoernle § 438, 5; 458.

’wievieP? IV 159 = eur.-zig. keti (Miklosich VII 77 [235]), aber

wohl nicht mit Miklosich auf skr. qîÎH zurückzuführen, sondern auf

prkr. Beames II 332, Hoernle § 454. Da von gêti-m

’einige' III 47, m = armen, unbest, artikel

lang lanq I 49 lank HI 80 IV 90 ’nase', auch in

lank-ka^ié III 81 lank kasic 195 ’schnupftabak' (eigentl. ’nasenzieher'),

hindi aus skr. ^^, Aus *nak (vgl. eur.-zig. uak, Miklosich

VIII 22 [20]), wurde wohl *nank wie inancav ’fisch' 187 etc. (s. weiter

unten) aus pkr. und daraus lank.

lac-el III 84 IV 91 ’sich schämen', skr. ^ssTR· Zum suffix

s. § 20.
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lav-av-el 1211 III 89 ~-1^ III 89 IV 94 ’brennen, verbrennen, liei-

zen‘, 2. sing. impt. lav-av-ê VIII 3. 33, 3. sing, praes.

X 12 a 5, ein denominativum zu skr, ’brand‘. (Vgl. zum suffix

av § 50.) Dazu auch lav-av-is ’brennmateriaP I 129 (vgl. zum suffix

§ 52 c) und lav-av-ic III 90 --~ IV 95 III 90 ’brennmaterial‘

(vgl, zum suffix § 52 a).

lelii I 123 VIII 11.12 lêji ikjt III 100 IV 100 ’dorf, gen. sing,

lelivavi VIII 12, abl. sing, lelivavê- VIII 37, acc. sing, lehvav VIII 37.

skr, . Dazu auch lêjvavzi 101 IV 101

’dorfbewohner‘ (zu den Suffixen vgl. § 50 und 52 i).

1-êl I 203 1-el III 92 IV 97 ’geben‘ (weitere belege §§ 25. 26.

27. 33. 35. 38 49. 40), prkr. = skr. für^
Pischel § 474. Zum suffix s. § 20 ff. Dazu auch Verpflichtung,

schuld' IV 99, über dessen suffix § 52 e.

1-êl I 188 li-el lih-el I 210 li-el -1-l 96 i~hL IV 97 IV 109

’nehmen, kaufen' (weitere belege §§ 22. 28. 31, 34. 39. 43. 45),

prkr. aus = skr. Hoerule § 126, wobei zu beachten

ist, dass das
^
der hypothetischen form im Arm.-Zig. tatsächlich

vorliegt. Zum suffix vgl. § 20 Ô’.

lom I 38 III 104 o^r 66. 67 III 104 n^r IV 110 XII 7 XIII 1. 3

(weitere belege §§ 46. 47) ’zigeuner' ’eiu mann niedriger käste,

der sich mit gesang und musik abgibt'. Dazu auch lomavrêu^^
Zigeunerisch' III 105, über dessen suffix § 52 u.

ma III 204. 311 -- 204. 3ll IV 221. 325 X 11 b 18 XI 29 XII 19,

prohibitivpartikel, prkr. = skr, , Pischel Apabhr. 346.

manc-av I 76 III 196 XV 23.^- III 196 IV 217 XI 1. 4.

9. 16. 18. 27 ’fisch' (weitere belege §§ 46. 47), prkr. = skr,

qôFq:, Pischel § 334, mit eiugefügtem nasallaut wie in anqor etc.,

lang etc., s. oben. Zum suffix s, § 50,

manus I 33 III 192 VIII 5. 15. 29 XV 62 ^r„uu 17. 48. 50 192

IV 216 IX 6 X 11 a 25, 11b 19, 12a 21 XI 15 XII 11. 13. 17. 21

XIII 12. 16 ’rnensch' (weitere belege § 47), auch in—^
’menschenfresser, dämon' X 1 1 6. 1 1. 16. 21, 1 1 b 10 (weitere be-

lege §§ 41. 46), prkr. = skr. qqq:, Pischel § 63.

mang I 61 ’taille', man^ IV 215 XI 5. 6. 14. 30

’inmitten, in', postpositiou wie armen. prkr. = skr.

Pischel § 594.

mang-el I 224 mank-el III 197 197 214 (weitere

belege §§ 25. 26. 27. 28. 29. 31. 33. 39. 43) ’bitten, fordern, bet-
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teln, wünschen', prkr. = skr. mit eingefügtem nasal wie

bei anqor, lang, mancav (s. oben). Vgl. auch die modernen formen mit

nasal Beames III 40.

mari etc. in mar-karel I 230 mari karel III 205 III 205 ·%*

IV 220 ’töten', ’getötet' X 12 a 16,

ptrp 4r ’hat getötet' X 12 a 17, ii ’sie töten' X 12 b 5, märe

gared ’ich tötete', skr. qîf^:.

mêrav-ys III 207 207 X 12 11 -1, IV 221 IX 1

merav-is VIII 20 ^-^ X 12 b 2 ’ich' (weitere belege § 49),

prkr. ’mein', Hoernle § 452. -ys etc. ist armen, demonstra-

tivsuffix.

têrav-iy^ III 343 ^- pq. IV 351 ^-^^. X 11b 15. 22 terav-id

XV 44. 56 ’du' (weitere belege § 49), prkr. Hoernle § 452.

-q- etc. ist armen, demonstrativsuffix.

pi-el I 198 III 282 282 IV 300 (weitere belege §§ 25. 26. 28.

30. 35) ’trinken', prkr. = skr. fq^frT, Pischel § 483. Zum
Suffix vgl. § 20 ff. Dazu auch pi-el-iq ’getränk' III 281

(vgl. zum Suffix § 52 e), pi-is pih-is I 94 pi-i^ ‘'. 284 peh-icq

I 94 II 16 pi-ic 284 ’rauch-

tabak' (vgl. zu den Suffixen § 52 c. b. a. d.).

pani- I 22 pani I 100, pani III 269 ‘qujll, IV 288 pani VIII 21. 31.

35 pany VIII 1 pani XV 78 , XI 10 ’wasser' (weitere belege

§ 47), prkr. qifïïifi = skr. qRiqq, Pischel § 91, Hoernle § 53.

Dazu auch,. wässerig, X 11, über dessen suffix § 52 f.

bani III 26 X 24, 11b 24. 25 ’weg', gen. sing.

prkr. zu skr. q^T:, Pischel § 403.

par-el III 271 ufmp-lrp HI 271 IV 289 ’fallen' (weitere belege §§ 26. 27.

42), prkr. = skr. qFif^, Pischel § 218.

möl J"öp III 218 IV 227 ’preis, wert', prkr. qrëi = skr. q^cqq,^ "
Pischel § 127. Dazu- ’teuer, wertvoll' IV 227 (zum suffix

s. § 50 u. 52 f) und Jbf-lrp ’abschätzen, taxieren' IV 228 (zum suffix

s. § 20 ff.).

muh muih muj I 50 muj J'n.-j HI 212 J'nu<; IV 224 XI 24 mû/ (ch wie in

ich) XV 3 <>·] (nicht wie . . . mu/^ mit wie in ich) XV 5 ’mund',

prkr. = skr. qiqq, Hoerule § 116. Dazu auch J'nuj ’für' IV 238

IX 5, mu-av-ig ’zahu' I 52 mu-av-ic •-^-.^ ’pfeifenmundstück,

Zigarettenspitze' III 213 (zu den Suffixen s. §§ 50. 52 a).

mul-el I 154. 218 mul-il irnt-p-fip 215 iTnuphp IV 223 ’sterben' (wei-

tere belege §§ 26. 27. 35. 38. 42. 43. 45) vom part, praet. prkr.
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= skr. ijrli. Zum suffix s. § 20 if. Dazu die armen, kausativbil-

dung^^ ’ich töte‘ X 11b 18 mûlecûcî ’ich tötete' XV 59.

murr-el liriUrLfL- lri_ ’barnen III 217, skr. Vgl. oben qeraf etc. Zum
Suffix s. § 20 if.

na I 29. 213 III 7 VIII 20. 38. 44 etc. 7. 221 IV 238. 239 etc.

X lia 11. 13. IG. 18. 19. 22. 24 etc. etc. ’niclit', prkr. ïïl = skr.

, Pischel Apablir. 332, 2.

nasuliaf I 159 uasuav III 223 nasubriv XV 34 -- III 223 X lia 9.

IV 24G ’kraiik, kraukheit, schmerz', trotz der verschie-

deulieit des auslauts kaum vom eur.-zig. nasvalo (Miklosicli VIII 23

[21]) zu trennen, demnach wohl zu na -f- skr. ’nicht bei kräf-

ten' zu stellen, wobei die äuderung des auslauts vielleicht durch die

zahlreichen Wörter mit suffix av veranlasst worden ist. Dazu nasuhil

’krank werden' I 20G, 3. sing. avr. -<^·^tUL. IV 24 G nasuhezav

VIII 21.

nasiih-el I 22G nasu-el III 222 -^ 222 ’fortgehu, fliehen, ver-

loren gehn' (weitere belege §§ 27. 28. 30. 35 42), prkr.

= skr. Pischel § G3, wobei das eingeschobene als armen,

reflexiv-, passivinfix oder als analogiebilduug nach nasuav nasuil etc.

(s. d. vorige wort) aufzufasseu ist. Die bedeiitungen berühren sich ja.

Zum suffix s. § 20 ff. Zu uasuhel etc. die armen, kausativbildung

nasujzyuel iiuunjjßllri^ Vernichten, zerstören' III 227 (weitere belege

§§ 35. 43).

nkl-il nkl-el I 85 nykl-el III 23G IV 252 IV 254

’sich erheben, aufstehn, hinaufsteigen, hinausgehn' (weitere belege

§§ 25. 2G. 27. 30. 33. 35. 39. 40), prkr. = skr.

Vgl. prkr., Beames III 58.

ngal-el I 225 nykal-el III 235 IV 253 ’entblössen, ent-

kleiden, ausziehn' (weitere belege §§ 27. 35), zu prkr. ^rffi = skr.

^ÎT:, Pischel § 276, mit einem 1-suffix, Pischel § 595. Zur euduug

-el etc. vgl. § 20 fif.

’fragt'! XII, prkr. 3^^ = skr. Pischel § 51. -u,u-

nach dem muster der denominativa wie lavavel, s. oben.

phus I 81 pus III 359 359 IV 369 ’stroh', prkr. = skr.

’spreu'. Vgl. zum ersatz des ^ durch Pischel § 209.

tar-el III 339 339 70 ’haben' (weitere belege §§ 25.

26. 27. 28. 30. 31), prkr. = skr. 4, Pischel § 477, die

formen mit stimmhaften anlaut (nur bei Phaphazean) infolge von an-

lehnung an pers. etc. zu Zum suffix -el s. § 20 ff“. Hierzu
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auch ^ ’er hat' X 11 1, zu k gebildet wie arm. nL.%ir%WJ

ZU "'-i'/', UD(1 IV 71 tarendav XV 2 ’reich'.

tat-av- ’heiss' 337, prkr. = skr. flH: ,
Beames III 138,

Pischel § 565. Zum suffix s. § 50.

teresul I 23 VIII 22 têrêsul III 342 III 342 ^^ IV 353

dressul XV 7 dressül- XV 8 28 ’kirche, geistlicher',

instr. sing, ui/^filrunuinii^ X lia 4, skr. ’dreizack'. Vgl. eur.-

zig. truSul ’kreuz', Miklosich VIII 87 [85].

IV 277 VI 4 èdar cydar V 4 ctar VII 4 XII 3. 6. 9 XIII 2.

4. 6. 8 cedar (fast r wie in) XV 36 Vier', cdar ’drei' V 3,

ferner in lui cdar V 8 cedar XV 36 ’acht', lui cedar agme ’neun'

XV 36, hath, mu ödar ’acht' V 8, ath mu cdar V 9 Jß

VI 9 ai mu ctar VII 9 ’neun', ßttuß IV 278 ß^uß X 11 b

10 cedar läsy XV 36 'vierzig', cdar-ak 'vier' V 4, cdar-u-ak 'vier'

VIII 29. 40, prkr. = skr. Pischel § 439.

gam I 145 ^am 178 IV 196 ’fell', prkr. tjrq = skr. gq.

Vgl. prkr. tFUg, Hoernle § 104.

cin-el I 236 6n-el 257 IV 279 'schneiden', 3. sg. praes.

X 12 a 1, 1. sg. aor. X 12 a 6, prkr. für skr.

Pischel § 506. Zum suffix s. § 20 ff. Hierzu auch ciu-ys I 165

cin-y^ 258 280 II 12. 56 'stück, hälfte,

geldstück, para', viertel' IV 283 ««(f ^-l>ß ^fß

'etwas' IV 18 (zum. suffix s. § 52 c) und vielleicht auch cen 'weib-

licher geschlechsteil' III 256.

^'um-el linuiT-bß III 188 '^nuJ'-hß IV 203 'küssen' (weitere belege §§ 25.

27. 43), prkr. 5^^ = skr. Hoernle § 18. Zum suffix

s. § 20 ff.

curi I 139 III 261 ^n^ßt 261 IV 282 X 12 a 3. 4. 14, 12 b 6 6üri

XV 26 ’messer', gen. sing, ^JI^IUUtL./* X 12 4, 12 b 7, prkr.

= skr. Vgl. etc. Pischel § 321. ,

val-i§ val-is I 48 val-i^ "^’ ^29 ‘j^ß:tz ^42 val-is

VIII 20 'haar', skr. qT5T: mit armen, suffix, worüber § 52 c.

vygn-el I 214 III 334 'verkau-

fen', prkr. = skr. Î^^ïïiïfH, Pischel § 511. Zum suffix

s. § 20 ff'.

tav-el in 69 puiu-kß 69 IV 81 'in eine läge bringen, setzen, stellen,

legen, (weitere belege §§ 25. 27. 30. 39. 40. 41. 46), prkr.
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= skr. bzw., Pischel § 500, mit v als übergangslaut wie

beim eiir.-zig. tliovava (Miklosicb VIII 82 [80]). Zum suffix s. § 2011'.

ucar-el I 216 III 252 252 IV 266 ’bedeckeu, bewahren*

(weitere belege §§ 27. 32. 41. 45), skr. Vgl. eur.-zig.

ucarava (Miklosicb VIII 88 [86]) und zum Übergang von ^ in r

Pischel § 245. Zum suffix s. § 20 tf.

pav bav I 47 pav III 263 U^ÊllL. piriu IV 290 U^uiu- XII 1 pav- XIV 11

(weitere belege §§ 47. 48) ’fuss‘, prkr. = skr. 4^^^Pischel Apabhr.

442, 1. Vgl. auch Pischel § 351 u. Hoernle § 54. Hierzu auch

^ùnâk pav ~2{-^ Lt^tUL. ’hammel, schaf (eigentlich ’kleinfuss* III 185

und dann auch allein^. ’hammeP IV 290, ferner bav-kas bav-

gas I 144 IV 293 pav-kac 265 pav-ka^ic

III 264 ’fussbekleidung, stiefel, sandale, Strumpf etc.

Vgl. ka§el § 55. pavnel III 273 uinnJLL·^ 273 IV 294 ’zählen,

rcclmeu‘, pavnic III 266 (weitere belege § 52) ’hundert*.

per ber-y I 55 pêjr 1 276 IV 298 >- IV 299 ’leib, herz‘,

wie eur.-zig. per (Miklosicb VIII 37 [35]) = modern-iud. qj. Vgl.

. Hoernle § 282, Grierson, Specimeu translations 6. 8. 11. etc.,

Linguistic survey of ludia VI 262. 263 etc.

mal-af mala-v I 99 H 1 mal-av HI 198 IV 212

mal-av VIII 2. 27. 33. 35. IX l mal-äv XV 65. 77 ’brof

skr. 403:.

mahl mailh-ê I 108 '%/^H 15. 57 majl-y *%//;/' III 199. 200 i/^^^IV 213

'%L"Z! ^ 12 b 12 ’wein, brauutwein*, skr. 0^ h- prkr. suffix

Dazu auch majlavot III 201. 202 ’trinker, säufer, Georgier,

(zum suffix s. § 50 und 52 f) und II 46, part. aor. zu

einem verb -^Jiyßuuntnlrß ’sich betrinken*.

pakr-el 268 ^,-^ 287 ’sprechen, sagen* (weitere belege

§§ 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 35 38. 43), prkr. = skr.

Pischel § 509. Zur bedeutuug vgl. skr. 4·4·4^ ’behand-

lung, besprechung, auseinandersetzung* etc., zum suffix -el § 20 ft'.

ves-el I 199 vês-el HI 332 ^-/ IV 346 (weitere belege §§ 24.

28. 30. 39. 40. 41. 42. 43 j
’sitzen, sich setzen*, prkr.

= skr. 3qf5f5iT4, Pischel § 470. Zum suffix s. § 20 ft‘. Hierzu viel-

leicht auch vêsuôz ^jk^^n,J ’teil beim siebflechten, der auf einem faden

gemacht wird* HI 333.

bes-el I 194 pês-el HI 278 ^ilru-bß IV 297 (weitere belege §§ 26.

27. 40) ’eingehn, hineingehn, eindringen*, prkr. qfqçnôt = skr. îTra-
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ÇFTÎT:, Piscliel § 455, prkr. = skr. Piscliel,

Apabhr. 444, 4.

pêl-av ’männliches glied‘ III 280, wie eur.-zig. pelo (Miklosicli

VIII 36 [34] aus skr. q^; ’hode‘. Zum suffix av s, § 50.

then-av I 124 VIII 32 têu-av ^- ^- 72 ^-^ IV 82^- X 11 5. 24, 12 4 ten-av- XIV 13 ten-äv XV 10 ’platz,

boden, markt, strasse, dorf, prkr. 5 = skr. Fsrnq
,
Piscliel §309.

Zum ersatz des durch e vgl. Piscliel § 112. Zum suffix s. § 50.

(obne augabe der bedeutung) III 209, 3. sing, praes. ’er ver-

lässP IX 9, ’loslasseu, freilasseiP IV 179, dazu 2. sing,

impt. XI 20, prkr. für skr. 5^1^, Piscliel, Apabhr.

430, 3. Zum suffix s. § 20 ff.

goqi göqi I 5 ^«.^>^11 20 ^oqi^«.^?/· III 299 ^«///· ln^(, IV 208 goqi- VIII 13

X 11b 21, 12 a 2. 17. 18, 12 b 4. 5. 10. 11 1>- XI 17

(weitere belege §§ 45. 47. 48) ’mädchen, tochter, schwester‘, prkr.

= skr. Vgl. prkr. = skr. »qTqqi: ’tierjunges‘,

Pischel § 211 (zum Pischel § 194), bihari ’knabe',

’mädchen‘, Hoernle § 198. Dazu auch ^luqui ’kiud‘ II 38?

col-el III 262 IV 282 col-el I 235 ’giessen, ausgiessen, ver-

nichten* zu skr. ’kleiu, wenig, winzig* (vgl. böhm.-zig. culav

'tröpfele* neben culo 'wenig*, Miklosicli VII [195]) oder

'träufelt*.

ubra I 177 uvra ubra -.^ III 250 nufLpu, IV 267. 268 ubra-

VIII 10 ^. X 11a 10. 25, 11 b 26 ubra- XIV 4 IV 269

ubra III 251 uvra III 253 'auf, hinauf, herauf, bei*, prkr. 3cqf^ = skr.

3qf^ (Pischel, Apabhr. 334) mit auslaut des gleichbedeutenden armen.

qpiy.

anraj uibftvy III 1 3 X 1 1 6 'hinein*
,

prkr. gfifp = skr.

(Pischel, Apabhr. 434, 1) mit auslaut nach dem muster von ubra,

S. das vorige wort.

59 . Unter den §§ 55. 58 nicht angeführten Wörtern befinden sich

drei, deren Zugehörigkeit zu einem eur.-zigeunerischen ausdruck ohne

weiteres einleuchtet, deren zurückführuug auf ältere indische Stämme

jedoch noch nicht gelungen ist. Diese Wörter sind II 54. 55. 56

IV 233 III 211. 300 mus I 12. 14. 41 III 211. 300 'mann* = eur.-zig.

mur§ (Miklosicli VIII 20 [18]); chên-av ^- 119, ohne angabe

der übrigens schon aus dem zugehörigen verb erschliessbaren bedeutung,

fraglos ein zum eur.-zig. chinela 'cacat* (Miklosich VII 63 [221]) gehö-
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rendes substantiv, also wohl ’exkreraeut' und das davon abgeleitete clieu-

av-el 8 (ohne angabe der bedeutiing), 1. sing, praes.-’ caco‘. Der leider dann immer noch betiäcbtlicbe rest unerklärter

Wörter weist allerdings manche auf, die an bekanntes aukliugen und auch

wohl damit in entfernterem zusammeubaug stehn, aber doch nicht im ein-

klang mit den sich aus § 58 für die lautvertretuug ergebenden regeln auf

ein älteres indisches wort zurückgeführt werden können. Es mögen nun alle

diese in den §§ 55. 58 nicht angeführten Wörter im folgenden erwähnt und

soweit wie möglich mit hinweiseu auf ähnlich klingendes und vielleicht

verwandtes versehen werden.

60 .

’allein, lüge, betrug' IV 15. Vgl. die beiden folgenden Wörter.

X. 11, 114 aklarav III 5 ’anderer, nächster,

folgender, ausländisch, fremd', aklarav innav (wie statt aklaravin nav

zu lesen ist) ’brautführer' I 28.

akli ^^ III 6 IV 16 akl III 7 'lüge, unwahr, ungenügend'.

tiiifip ’irre führen, täuschen, betrügen' ^ 1 7 und . . . «/*«-. ’ich sage die Unwahrheit' XI 23.

aki karel ’sammelu' III 4. Vgl. etc. § 58.

UßiF^l ’satteln, aufbürdeu' IV 11.

anchol ’pfeffer' I 89.

anlês ’paradies' III 9 anlês- XIV 13,> ’salz' II 45, wabrscheiulich lehnwort, da der einheimische ausdruck

schon durch nol etc. (s. § 58) vertreten ist.

aphka«^ ’lederschnur' III 24, ein kompositum. Vgl. -»^ '//^-

’krummes messer zum zerschneiden der für die siebe gebrauchten

feile' III 357.

araf arav I 106 arav araf uifnuu. III 15 ujf,u,ip IV 30 arav VIII 32

’raehl'. \^gl. eur.-zig. vanro varo aro (Miklosich VIII 93 [91]),

hindi, afghanisch öra (Griindr. d. iran. phil. I 2, 208), pers, .ij),

kurd. jl.

aturba 137 atiirba III 2 IV 4 Tatar, ungläubiger',

'zerbrechen, zerbröckeln, vernichten' IV 38, baqotil

’umkommen, krepieren', baqotezj nel ^ißi^rtinL kausativ zu baqotil,

III 34. Vgl. eur.-zig. phagava etc., Miklosich 33 [36].

byrav I 36 II 64 ’Kurde'.

deth tet teth I 3 dêt 55. 365 IV 72 deth 117 (weitere be-

lege §§ 47. 48) 'mutter'. Es erinnert an georg. ist aber doch
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kaum mit diesem in Zusammenhang zu bringen, da georgischer einhuss

sonst gar nicht nachzuweisen ist.

duguel Y---/ 'schädigen' III 60. Es erinnert an prkr. jnr = skr. jjf

'schmerz', kann aber nicht dazu gestellt werden, da 5 stets l wird.

yrahas 62 11b 2. 8
,
12a 'J 'wolle, ilaum, knäuel'.

kalarav III 127 ij-ui^ufiujL· IV 57 'bauer, Armenier'. Vgl. bihari

Hoernle § 273.

klyravel 149 IV 63 'herumlaufen, spazieren gehn',

1 . sing. aor. IX 1·

kihu gihu 'gesund' I 174.

giri 'betttuch, leichentuch' I 137.

gög 4-nq^^ ’sieb, mehlsieb' III 54.

gu^av^ III 53 kurghav gughav I 91 riL >^ IV 170 'trau-

benmuss, traubensyrup, honig'. Vgl. eur.-zig. gudlo guglo gulo 'süss,

zuckerwerk', Miklosich VII 58 [216].

gughvi I 167 VIII 19 <^ IV 68 'kalt, kälte'.

quiqujqnu 'eisernes instrument zum abkratzeu der feile' III 176.

havi I 180 XV 40 IV 173 'wieder, zurück'.

havi Vun^ji 'bar' III 163.

hevagy ’leer, unwahr' III 167. 168.

hinnav innav I 6 lAiunj^ 36 . 57 innav l-U,u,u 78 .,„ („^ IV 87

hinnav- VIII 25( X 1 3. 4. 5. 18 etc. (weitere belege § 46)

'sohn, kind, knabe, bursche, junger mann'.

II 32 kaihrê kahr kair I 135 kairy 130 kahire (klingt fast

wie kair) XV 17 'holz', litym IV 150 'wähl', kahije (fast wie kaije

'tisch' XV 69. Vgl. eur.-zig. käst, Miklosich VII 70 [232].

kachluel 'erschrecken, schädigen, zerstören, vernichten' III 135,

1. sing, praes. kachluem XIV 10.

I^nuè 'gelähmt' IV 172.

karsavzu 'bohne' I 97.

katel ’russ, kienruss' 1122. — kadël heisst 'wo', und nicht 'black of smoke'

XV 42.

katêl III 133 kadël XV 42 III 133 IV 141. 142 X 11b 22,

12 b 12 'wo, wohin', 'woher' III 133. Vgl. eur.-zig. ka,

kaj, Miklosich VII [227].
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kavrav I 18 III 126 126 IV 149 ’gevattcr, pate‘.

kê^tur III 139 geStuk I 182 IV 154 ’wieviel?‘ '‘®1
geyeduk XV 41 ’wieviel?‘. Vgl. ke § 58.

kêsvar lil^uijujfi III 141. 142 IV 157 X 11b 24, 12 b 8 XI 18

’wie?‘ Vgl. ke § 58.

klymbav- III 148 'in IV 163 ’kleines rundes brot‘.

hnu"ßl' ’weste, jacke‘ II 41.

’eid‘ IV 164, (iju,pif ’scliwöre!‘ XII 1, kru'/^ ’flucli‘

III 159.

kojlav 111 153. IV 165 <^[ 65 coilav I 39 ’dieb‘, cai-

nel III 255 kojlyvel 54 ’stehleu‘. Vgl. eur.-

zig. cor, Miklosich VII 36 [194].

koiic köng I 53 IV 162 gù®uc XV 4 koué //-4^ 155 ’bartb

kuris ’knoblaiich‘ I 85.

qady I 15. 29 qadi .^*«7/' III 363 4?"^7/· IV 371 XI 2 ’fraii, ehefrau‘

(weitere belege § 47), ’beiratcii‘ IV 372.

qamauakr^ ’able‘ III 366.

^ujf.qp ’habn, benne, liulm‘ II 13.

qu^in ’fadeu zum siebflechten‘ III 375.

cbalif cbaliv I 105 /«'«//"v II 20 cbaliv /^//·»- III 113 /»'«//'^ IV 118

(. X 11 b 10 haliv XV 80. 81 ’fleisch‘.

chalith ’lunge‘ I 56.

cbanth I 134 chant 6 ’sack, lcdertasclie‘.[. ’liose' II 40. Vgl. pers. (türk, armen.) j\^l.

cbarvav I 150 III 112 VIII 9. 38 P^jf III 11 2 ^nUlpi^JJUL. IV 125,

kavor i(- III 136 ’geld‘.

cliasachutên I 158 chasauten^ 5^^ IV 121

’scham, schamliaftigkeit‘, P P ’tadeln, beschämen^ IV 120 ^-
UUil- ’keuscb, scbamliaft‘ IV 123.

pnflr^ hinabsteigen, Iiinabtragen' ^ 128.

laqel III 87. 251 (weitere belege §§ 27. 31. 41. 42.

43) ’greifen, packen, fangen, erbeuten*. Vgl. skr.

lacbus I 35 III 83^ 83 lujpnuq IV 89 ’menscb, bauer, bursche*,

larel ’aufladen, aufbürden* III 88.

Ipip ’männlicher esel* IV 98.

Vollen, begehren, nehmen* IV 104.
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les I 153 III 103 103 ^4« IV 102 ’leben‘, lês ih" 102 ’erde,

welt‘.

lorel I 234 III 97 ITl’^L IV 111 ’fiudeu, entdecken*, 2. sing,

aor. L"r%/V' XII 13. 17. 21 XIII 12.

madegar I 169 IV 233 ’schmutzig*, vorov madegar ’kamel* 171.

manguhil I 231 man^uel^^ 195 IV 230 ^<^^^
IV 237 (weitere belege §§ 31. 35. 38. 39. 43) ’bleiben, wohnen,

leben*.

,^ ’bringen* IV 231.

’geschenk, lohn, mitgift, aussteuer* IV 219.

masa ’tisch* XV 37. Vgl. kaschmiri mez.

mastel^ ’sich vereinigen, paaren* III 206.

mihil ’buttermilch* III 210.

moj tf^j ’sahue* III 219.

muhaf I 149 VIII 36 muavnoz/ 214 ’rubel*.

^<^ ’strasse, markt, bazar* IV 225.

mimtaj ’niedrig, eng, billig* III 216.

.1 ’fallen* IV 256, vielleicht eine irrtümlich angesetzte form des

aufzeichners Vgl. na ’nicht* und parcl ’fallen* § 58.

nahlav I 128<^ IV 243 najlav^ III 226 ’feucr*.

nakav I 119 III 224 XV 71_ 224 ^. IV 244 ’rauchloch,

Ofenröhre, fenster*.

navs ’same, körn* III 228.

nênel III 230 IV 249 (weitere belege §§ 25. 26. 27. 30. 35.

39) ’tragen*.

nychul nhul I 62 nyhul Î£<Çnup 234 [ IV 257 nychul

VIII 8 ’bliit, wunde*.

’mittagszeit, nachmittag* IV 381. Vgl. armen, op ’tag*.

paqav ’sack* III 270.

panghri pantri panghyn I 73 pan^^i III 356 1· IV 305

^,. IV 367 panghri VIII 13 pâ”^ri XV 19 ’henne, huhn*.

Vgl. bengali 4fïn ’vogel* u. skr. ’vogel*.

parpavel ’ausleeren, ausräumen* III 272.^^ ’mit (einander)* IV 88, ’mit dir* XII 20,- ’mit mir* XII 14. 16 XIII 9. 11, basta-n I 183 bacta-n ^-- III 30 pa^ta-n III 288 ba§ta-n 13
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IX 4^- X 12a 7, 12b 7 XI 16. 28 ’iiiit ihm, mit

ihr, mit sich, damit, mit'. Vgl. eiir,-zig. paso, Miklosich VIII 34 [32].

pehri I 93 pêjri 277 IV 296 ’kupfer, kupfcrkessel'.

II 33 ufunL. IV 303 ’imgiäubiger, mohammedaner, Tatar, Türke',

polofezir I 192 pol ^êzir III 358 IV 307 ’schweig!',

davon ein iuiinitiv polofel I 192 abstrahiert, abgeschrieben IV 307

[uininiptri). Ein impt. zu ''-polofel würde '^polofe lauten, fezir gehört

zu feual § 55.

purgav ’volT III 287. Vgl. pers. ^ u. skr. .
purguel ufnupif^ni.lri^ III 285 ^02 ’füllen' (weitere belege

§ 43). Vgl. d. vorige.

‘/'•yih ’setze, stelle, lege!' II 35.

parel III 355 IV 368 ’sich auf etwas setzen, reiten', paroy

’reiter' III 354.

50 pharis paris I 142 parie 353 ’kleidiing', parel^ III 352 pharel I 187 ’sich aukleiden'.

pêvri III 360 III 360 X 12 a 6 . 14. 15, 12 b 7 in Verbin-

dung mit karel ’machen‘= 'wechseln'. Vgl. eur.-zig. paruvava 'wechsle*',

Miklosich VIII 33 [31].

pok-ka«jr^ 'krummes messer zum zerschneiden der für die siebe ge-

brauchten feile' III 357. Vgl. aphkay^ oben,

samêl I 176 VIII 15. 18. 44 III 303 XIV 2 samél VIII 5 II 5

III 303 IV 318 IX 4. 6 X 11b 19 XI 17. 21 XII 5 samël

XV 37. 64. 'gut, brauchbar, schön'.

samli I 193 III 304 VIII 20 XV 47. 73. 74 samly VIII 16. u^.qp 304

IV 319 XII 15 XIII 10 in Verbindung mit karel 'machen' = 'verfer-

tigen, bereiten, machen, bauen'.

sauthu I 117^ 33 santu III 305 305 IV 320 ’ofen,

besonders ein fassförmiger, in der erde befindlicher backofeu', auch als

mädchenname gebraucht. Vgl. die unter diesem titel erschienene no-

veile von Phaphazean (ij-^, 11^ ^-
.', ß^PPipu 1898).

sarsi I 20 III 302 III 302 IV 338 XI 5 ’weib, frau'.

sarva^V^) ’ledertasche zum aufbewahren von instrumeuten' III 307.

syuanel ^^^ 325 (weitere belege §§ 26. 39 )
'wissen, kennen, be-

kannt sein', syuanic,^ 326 /,^ IV 332 'bekannt, be-

kannter', synq III 309 ’ohr, gehör', in Verbindung mit thavel etc.

'stellen' = 'hören' (III 310. 311 IV 325 X 12 b 15), synqel

III 308 326 (weitere belege §§ 30. 31. 42) 'hören, ver-
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stehn‘, synqlel ’wisseii' I 223. Vgl. prkr. ’er hört', Piscliel

§ 503.

uZuifi^ ’hoch' IV 334.

-chol etc. in sischol I 58. 143 sischul 1 143 sis 315 ul-ulnoi

IV 330 881 XV 27 ’kopfbedeckung, liorn'. si8 ’kopf' s. § 58.88 I 45 8Ûk8Ûn^ III 320 IV 340 ’lials'.

80 8ül I 156 sol »10^^111321 »<^^ IV 322 ^äf- X 12 a 20 soi XV 33 ’laut,

stimme, wort, erzähluug, nachriclit', in Verbindung mit lei ’geben'

= ’schmähen, schimpfen' IV 323, mit grel etc. ’rufen, schreien, sin-

gen' = ’singen' IV 324, dazu auch wohl ’wortstreit' XIII 15

(von Vauthsean als plur. zu solav aufgefasst und so auch in III 324

übernommen). Vgl. eur.-zig. son §ol ’pfiff', Mi kl sich VIII 72 [70].

soli I 222 III 167. 322 XV 48 167. 322 X 12 a 23, 12 b 1.

2. 14 XI 27 in Verbindung mit karel ’machen' = ’sprechen, erzählen'.

Vgl. d. vorige wort.

solaf solav 163 II 22 solav^ 323 ^. IV 337 ’hund'.

SU ’kalt, kälte' I 147.

suz I 140 sus unuij^ III 316. IV 334 ’uadel' (weitere belege § 47). Vgl.

npers. und skr. HJ^:.

znel ’zuschneiden' I 189.

’jacke mit langen ärmeln', türk. II 39.

sinai. ’ein zum siebflechteu gebrauchter eiserner haken' III 61.

^^ ’ahle, pfrieme' III 241.

^ernli III 239 §enli I 131 ’der zylindrische teil des siebes'.

§ihri I 132 ^ihri 2/Vr/' ^ 240 (weitere belege § 47) ’weide, korb'.

taksi ^u|, ’ein teil des siebgeflechts' III 338.

tylar I 60 tlar 344. 345 IV 352 thylar- VIII 4

XI 26 XII 7. 11 XIII 1 tlar- XIV 4 ’stimme, spräche, beneunung,

name', in Verbindung mit karel ’macheu' = ’eiuen laut, einen schrei

ausstossen' X 11b 14. 18.

tfnuif.ui<ç IV 76 XI 3 ’iifer, bei, zu',^ X 11a 6, 11b 9, 12a 13.

22 ’bei', tugajis uinui^iyfiu 347 IV 76 tf^nui^tyliu 4 .

10 ’bei mir, zu mir', dugahid VIII 20 »^-»^/»-^ XIII 9 ’bei dir, zu

dir', ’bei uns, zu uns' mit armen, ni-plural (vgl. Karst,

hist, gramm. d. kilikisch-armenischeu § 242) X 11b 19,

tnnt-l^ir^ IV 77 ’berühren, anfassen', 3. sing. !^1 IV 77.

thagotel 'zerschlagen' I 184.

II 4. 18 ’frau'. Vgl. die folgenden Wörter.
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P‘yl·- ’geuosse‘ XII 2.

Püjf,/, ’fraii, eliefrau, IV 80.

thavar I 34 tavar P III 70 p IV b 6 ’mensch, arbeiter, arzt‘,

gen. sing, pinuujf.f,- X 11 b 7.' III 177^ IV 197 ’imterhose‘. A^gl. gam etc. § 58.

Tiujip, ’feld, acker‘ IV 209. Vgl. gav etc. § 58.

grel I 215 ^i'el III 189. 190 IV Gl. 207. 324 X 12a 22

(weitere belege §§ 27. 39. 41) ’siugen, rufeu, schreieu‘, griku I 24

^riqu III 301 ’glocke‘,

gilav I 171 VIII 11 Vlav III 181. 182 181. 182 IV 202 XII 16

IV 202 ’scbnell‘.

entfliehen' IV 207, part. aor. IX 9. Vgl. skr. ïï^ffT.

gignav I 42 ^inav 298. IV 201 ’armer, bettler'.

~Pnib II 59 îyli Pi^ib III 74. 75 IV 83 etc. (weitere belege §§ 25. 26.

27. 35) ’ist, ist vorhanden'.

^iri ^/y'/' III 180 ^tcl· I^ 200 giri VIII 7 ’lager, bett'. Vgl. span. -zig.

ceriben 'bett', Miklosich VII 32 [190].

Pl“-L II 53.

’kind' II 38. Vgl. enr.-zig. cavo ’knabe', cai ’inädchen', Miklosich

VII 30 [188] n. § 58 goqi etc.

thuli I 148 VIII 19. 41. 43 tüli XV 15 tuli III 76 III 76 IV 85

XI 11 ’erde, boden, asche, schnee'.

nul^^^ ’offen' IV 273 XI 24, uqlel I 233 III 249 III 249 IV 271

(weitere belege §§ 27. 39) ’öffnen'.

ulel ’ wollen, sich verloben' III 254.

u^u nu^nu ’instrument zum abkratzen der häute' III 247.

uthluel I 200 uiluel III 246 ni^PfnL.yi^ III 246 IV 265 (weitere belege

§§ 27. 39. 42. 45) ’bleiben, warten',

ncavel ’sagen, erwähnen, erzählen' III 248, 2. plur. impt.

XIII 1. Vgl. skr. etc.

’gehn' IV 272 (weitere belege §§ 25. 28. 30. 31. 42), vielleicht

ans einem praesens kucem VIII 32 etc. zu gel etc. § 58 durch falsche

abtrennung der praesenspartikel entstanden,

vahel I 201 vajel III 331 ‘ty^L 1^^ 343. 349· (weitere be-

lege §§ 33. 35. 39 41) ’schlagen, erschlagen, erbeuten', vahicq ’beil,

axt, Streichholz' I 120. 121, '//vv/v mehlgericht' IV 344, Vgl.

zur bedeutungsentwickelung des letzteren qyvi§ etc, unter qoel § 58.
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valaduliin 1161 VIII 14. 20 valadiiliin XV 32 valatujn /,, 327.

328 IV 341^^ X 117, 114.

5, 12 10, 12b 12 ’morgeu, der nächste morgen, die folgende nacht‘.

Vgl. arm.

valavin ’am abend' I 163, valavin gahên ’gestern abend' I 160 VIII 13.

vêlid qkibt 336 vêllid XIV 1 ’wort'.

vorov I 170 VIII 14 orov III 242 242 X 11 a 4. 8. 17, 11 b 7.

8. 21. 23, 12 a 4. 23, 12 b 9. 10 XIII 11 /·^ IV 262 etc. ’gross,

hoch, teuer, alt, Vorsteher, fürst', ’gross werden' IV 265,

’dorfschulze' IV 275 vovorin VIII 12. Vgl. eur.-zig.

baro, Miklosich VII 17 [175].

vcalel I 227 IV 348 IV 348 vycarel 335

(weitere belege §§ 25. 26. 27. 28. 29. 30) ’schicken'. Vgl. eur.-zig.

bicarava, Miklosich VII 21 [179].

61. Bei der zusammenfassendeu darstellung der spräche der arme-

nischen Zigeuner, die nunmehr auf gruud der § 19—60 angestellteu Unter-

suchungen unternommen werden kann, stellt sich nun die notweudigkeit ein,

die ersichtlich unvollkommene, an Widersprüchen reiche Schreibung der

verschiedenen aufzeichner durch eine einheitliche und bessere zu ersetzen.

Diese nach möglichkeit phonetische Umschrift wird durch kursiven druck

gekennzeichnet.

62. Die spräche der armenischen zigeuner weist 3 1 qualitativ ver-

schiedene laute auf, deren artikulation die folgende tabelle soweit, wie es

ohne unmittelbare erfahruug, auf gruud eines Vergleichs der verschiedenen

aufzeichnungen möglich ist, zu veranschaulichen sucht:

1. laute mit mimdöifnung mit gesperrtem nasenweg:

Stimmhafte: stimmlose:

vordergaumenvokale : mittelgaumenvokale : hintergaumenvokale :

i U h

e 0

3au. .-. . 6
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2. laute mit mimdverscliluss (Verschlusslaute):

mit verschlussbilduug

durch:

stimmhafte
mit offenem
nasenweg:

stimmlose mit gesperrtem nasenweg:

mit leisem absatz (lüsuugslaute):

mit gehauchtem
absatz

(sprenglaute):

mit geringerer luftpressung: mit grosserer luftpressung:

die ober- und Unterlippe •m b P V
die Zungenspitze und die al-

veolen n d (vgl. i) t (vgl. s und s) t (vgl. s und s)

den hinteren zungenrücken und

die grenze zwischen dem
harten u. weichen gaumen: 0

•

Je

3. laute mit mundenge (reibelaute) :

mit engeubilduug zwischen: stimmhafte: stimmlose:

der Unterlippe und den oberzähnen

den oberzähnen und der zu einer engen rinne einge-

kerhten zunge

f

S (auch in ts und ti)

den oberzähnen und der etwas eingezogenen, sonst

wie bei der bildung von
j

gehobenen zunge

dem mittleren zungenrücken und der mitte des harten

gaumens

dem hinteren zungenrücken und dem weichen gaumen:

den Seitenrändern der zunge und den backenzähnen .

.

den alveolen und dem vorderen zungenrand, wobei die

spitze in Schwingungen versetzt wird

i (nur in dz)

j

3

l

r

S (auch in ts und ts)

Ç

X

63. Die genauere (iiialität der vokale, ob sie als offene oder geschlos-

sene anzusetzen sind, ergibt sich aus den vorliegenden quellen nicht, ist

unter der Voraussetzung als hintergaumenvokal bezeichnet worden, dass er

dem armen, entspricht (vgl. F. N. Finck, lehrbuch der neuostarmenischen
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litteratiirspraclie § 2). Vielleiclit handelt es sich jedoch bei diesem laute

um den im deutschen ’gahe‘ durch e bezeichneteu mittelgaumenvokal, der

von den armenischen aufzeichnern durch den nächstliegeuden laut ersetzt

worden ist. Da der fragliche laut überwiegend in unbetonten silben vor-

kommt, ist die genaue beobachtung überhaupt schwer. Die Stimmlosigkeit

der als b d g bezeichneten laute ergibt sich aus den nicht seltenen Ver-

wechslungen mit p t k. Ç bezeichnet den laut, der von den armenischen

aufzeichnern bald durch bald durch V angedeutet wird, was schon auf

einen dem j entsprechenden stimmlosen konsonanten deutet. XV 3 wird

er ausdrücklich mit dem durch ch im deutschen ’ich‘ dargestellten laute

identifiziert, XV 6 dann allerdings wieder als von diesem abweichend be-

zeichnet und durch hj wiedergegeben. Auf jeden fall scheint er jedoch ein

palataler reibelaut zu sein.

64. Der hauptnachdriick trifft, wie die ausdrücklichen angaben in XV
zeigen, die letzte silbe des Wortes, sofern diese nicht den reduzierten

vokal d enthält und ein anderer volltönender im worte vorkommt. Einer

jedesmaligen angabe des accents bedarf es demnach nicht.

65. Von den in der tabeile § 62 angeführten lauten kommen d f z j

sowie die lautverhindungen ts (s nur in entlehnten Wörtern oder Suffixen

vor. Beispiele s. § 55. Das Verhältnis der im einheimischen sprachgut

vorliegenden laute zu denen des prakrit stellt sich wie folgt dar.

66 . Zunächst ist zu beachten, dass die auslautenden vokale mehr-

silbiger nomina mit ausnahme von geschwunden sind, und dass sich

die durch den anusvära bezeichnete nasalierung auch bei den angeführten

lauten nicht erhalten hat. Vgl. beispw. kam ’werk, arbeit, ding‘ (§ 58)

= prkr. ^rqf oder sRrq, las ’zehn‘ (§ 58) = prkr. pal ’bruder‘ (§ 58)

= prkr. tsam ’felk (§ 58) = prkr. dagegen ’auge‘ (§ 58)

= prkr. lui ’zwei‘ (§ 58) = prkr. pav ’fuss‘ {§ 58) = prkr.

, anlu ’ei‘ (§ 58) = prkr. (= iïüt) etc. Ferner ist zu beachten,

dass die unterschiede der Quantität aufgehoben erscheinen.

67. Die vokale i e a erscheinen, wenn man von den ursprüng-

lichen, nach § 66 geschwundenen, quantitätsunterschiedeu absieht, in der

raehrzahl der belege als unveränderte fortsetzuugen älterer laute, z. b. Icori

’pferd‘ (§ 58) = prkr., keti ’wieviek (§ 58) = prkr. pi-el

’trinken‘ (§ 58) = prkr. aJci ’auge‘ (§ 58) = prkr. sis ’kopf

(§ 58) = prkr, îfîR, ikl-cl ’spieleu, tanzen, sich verguügen‘ (§ 58) = prkr.
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levai ’gott‘ (§ 58) = ’.*^£^, leU-el ’selin‘ (§ 58)=prkr.

tel ’butter, öl, fett‘ (§ 58) = prkr, mel-el ’loîlasseu, verlassen‘

(§ 58) = prkr. ha{ ’haiid‘ (§ 58) = prkr. bani-el ’bindeu^

(§ 58) = prkr, bap ’vater‘ (§ 58) = prkr. kar-el ’machen, tun'

58) = prkr. llar ’haus' (§ 58) = prkr. an-el 'bringen, holen'

(§ 58) = prkr. ^, har ’tür' (§ 58) = prkr, ^, av-el 'kommen' (§ 58)

= prkr. 3^5,- 'weinen, klagen, schreien' (§ 58) — prkr. Umi

'pferd' (§ 58) = prkr. qrÎJÇTT, nol 'salz' (§ 58) = prkr. (mit laut-

umstellung), manus 'mensch' (§ 58) = prkr., sut-av 'schlaf (§ 58).

= prkr., dzudz 'streit' (§ 58) = prkr. 515^7, lui 'milch' (§ 58) = prkr.

etc.

68. Nur eine kleine zahl von belegen weist einen anderen Ursprung

der vokale i e 0 auf. Als Vertreter von prkr. ^ erscheint i in bi-el

'sich fürchten' (§ 58) = prkr. als fortsetzung von in pani 'wasser'

58) = prkr. qifnrq und wohl auch in den Wörtern tsnri 'messer' (§ 58)

= prkr. §TT^T etc., in denen der übergangslaut nur keinen schriftlichen

ausdruck gefunden hat, als fortsetzung von ^ vermutlich in giJm 'getreide'

(§ 58) = hindi zu prkr. ^, als einschub in gian ’geruch' (§ 58) zu

skr. -: und endlich für 3 in dziv 'laus' = prkr. Vgl. § 58. e ent-

spricht in ke 'was' (§ 58) = prkr. In zwei beispielen geht es

ziemlich bestimmt über ai auf prkr. ilfq zurück, nämlich in ves-el 'sitzen,

sich setzen' = prkr. und in pes-el 'eiugehn, eindringen' (§ 58)

prkr.. Einem unbetonten bzw. scheint es in t\n-av 'ort,

platz' etc. (§ 58) = prkr. 5 zu entsprechen, und einem
^

in

'kirche, geistlicher' (§ 58) zu skr. . für vor doppeltem konso-

nanten liegt in ak 'ein' (§ 58) = prkr. vor, 0 für weist wohl

tsoki 'mädchen' (§ 58) = prkr. auf (vgl. prkr. ’tierjunges')

und 0 für 3 vielleicht üol-el 'giessen, ausgiessen' (§ 58) zu skr.

(vgl. jedoch auch skr,). Vielleicht fällt dieser lautwandel aber schon

dem prakrit zu. erscheint als fortsetzung von in dziin-ak 'jung' (§ 58)

= prkr.^ armen, suffix als fortsetzung von qsr in utsar-el

'bedecken, bewahren' (§ 58) = skr. für in buJm 'viel'

= prkr. ist wohl ein schon im prakrit vollzogener wandel. Vgl. § 58,

69. Der vokal liegt nur in einem einzigen beleg als vollbetonter

vokal vor, und zwar in 'fett, schmalz, butter' (§ 58) = prkr.

Ausserdem erscheint er dreimal für unbetontes f, nämlich in iev-el 'werfen'

(§ 58) = prkr. - 'sich erheben' (§ 58) = prkr.* und- 'verkaufen' (§ 58) = prkr. ^, für in ts^tar 'vier' (§ 58)
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= prkr. tifTîfi und vielleicht auch in- ’entkleiden' (§ 58) zu prkr.

^. Sonst ist vokal Vorschlag vor ursprünglich anlautendem j oder vokal-

einschub, und zwar ersteres in eralc-its ’fasttag' (§ 58) zu prkr.

orant’-el ’kochen, hacken* (§ 58) zu skr. T^^’T^und 9rov-el ’weinen, schreien*

= prkr. letzteres in tdresul ’kirche, geistlicher* (§ 58) = skr. .

70. h ist stets = z. b. hat ’hand* (§ 58) =prkr, huhu 'viel*

(§ 58) = prkr. gihu ’vveizen* (§ 58) = hindi hev ’er, sie, es*

(§ 58) = prkr. JIW.

71. Von den drei nasallauten erweist sich g meist als jüngerer

einschub zwischen einen vokal und einen gutturalen Verschlusslaut. Vgl.

’nase* (§ 58) aus* aus '^nak = hindi - ’bitten, for-

dern* (§ 58) = prkr. qni^. Nur in einem falle erscheint ij als fort-

setzung von 3·, nämlich in ’haselnuss* zu prkr. (§ 58).

m geht in den meisten fällen auf ^7 oder zurück, z. b. , prohibitiv-

partikel (§ 58), = prkr. q, maniis ’mensch (§58) = prkr. qmqr, merav-9S

’ich* (§ 58) = prkr. ’meiu* -f- arm. demonstrativsuffix «, mol ’wert*

(§ 58) = prkr. qi^, kam ’arbeit, werk, ding* (§ 58) = prkr. qrrq oder

qjrqj, tsam ’fell* = prkr. grq, m als fortsetzung von zeigt tsum-el

’küssen* (§ 58) = prkr. n vertritt in den meisten fällen oder

z. b. in an-el ’bringen, holen* (§ 58) = prkr. qiïïl^, dzan-el 'wissen*

= prkr. pan-el 'sagen, sprechen, erzählen* (§ 58) = prkr. quT^,

na 'nicht* (§ 58) = prkr. ïïi, bant-el 'binden* (§ 58) = prkr. pant

'weg* (§ 58) = prkr. cpqi. Als einschub zwischen einen vokal und eine auf

einen älteren palatalen Verschlusslaut zurückgehende affrikata erscheint

n in manis-av 'fisch* (§ 58) = prkr. qs^ und mandz 'taille* (§ 58)

= prkr. q?fi.

72. Von den 8 in einheimischem sprachgut vorkommenden oralen

Verschlusslauten (vgl. § 62 u. 65) vertritt p ^!^und ^4.^,
i^undrî^,

^ und p ^ und t rq^und 4^, und in einem

falle auch ^ und in einem falle auch Vgl. für p aus pi-el

'trinken* (§ 58) = prkr. fqq^, pani 'wasser* (§ 58) = prkr., P<^nt

'weg* (§ 58) = prkr. q-qr, par-el 'fallen* (§ 58) = prkr. für p aus

bap 'vater* (§ 58) = prkr. qcqi und npra 'auf* (§ 58) zu prkr. 3cqf^,

für t aus q : tel 'öl, butter, fett* (§ 58) = prkr. q^, terav-dt 'du* (§ 58)

= prkr. q^T -+- armen, demonstrativsuffix -7-, tdresul kirche, geistlicher*

(§ 58) zu skr. fq^q ,
für t aus q :- 'schlaf* (§ 58) = prkr. qqr, keti

'wieviel* (§ 58) = prkr. tat-av 'heiss* (§ 58) = prkr. qqi, tsdtar

'vier* (§ 58) = prkr. qqi^T, für aus qr: kam 'werk, arbeit, ding* (§ 58)
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= prkr. sRni oder kar-el ’machen‘ (§ 58) = prkr. he ’was‘

(§ 58) = prkr. oder pakr~el ’spreclieu, sageu‘ (§ 58) = prkr.

für aus : ak ’eiu‘ (§ 58) = prkr. - ’sicli erhebeu,

aufstelm, hinaufsteigen, hinausgelin‘ (§ 58) = prkr. *nniRëï5 ,

’raädchen' (§ 58) = prkr. für p aus 4R: pd-av ’männliches glied‘

(§ 58) = prkr. q^:, für p aus pal ’bruder‘ (§ 58) = prkr. Hl^î, pan-el

’sagen, sprechen, erzählen^ (§ 58) = prkr. ims ’spreu‘ (§ 58)

= prkr. (skr. gqq ), für ( aus : ûil-av ’saure niilch‘ (§ 58) = prkr., ’weg‘ (§ 58) = prkr. q-gj, für ( aus 5 : ten-av ’platz, boden,

Strasse, dorf (§ 58) = prkr. 5, für { aus f^: hat' at' ’hand‘ (§ 58)

= prkr. und nat' in lasen ak nat' ’neun‘ (d. h. ’von zehn eins

(§ 58) = prkr. nif^j für t' aus : bant' -el ’biudeu‘ (§ 58) = prkr.'- ’koclien, backen‘ (§ 58) zu skr. lut' ’milch‘ (§ 58) = prkr.

jy, t'ar-el ’haben‘ (§ 58) = prkr. für Ic aus jq : Icel-el ’spielen, tanzen,

sich vergnügen‘ (§ 58) = prkr. Ihv-el ’werfen' (§ 58) = prkr.

’fett, schmalz, butter, ül‘ (§ 58) = prkr. iqrt, Icer-av ’stadt'

(§ 58) = pikr. ^fî, für Je aus : aJei ’auge‘ (§ 58) =prkr. gf^iq, huic-av

’huugrig‘ (§ 58): zu prkr. - ’fasten' (§ 58) zu prkr.

leJe-el ’sehn‘ (§ 58) = prkr. für Je aus q: Jcus-el ’reinigen, fegen'

(§ 58) zu skr. qqfq, Jcori ’pferd' (§ 58) = prkr., J^us ’gras, grün-

zeug, heu' zu skr. q[g;, Jear ’haus' (§ 58) = prkr. q|-, für h aus bant'-el

'binden' (§ 58) = prkr. bar ’tür' (§ 58) = prkr. bi-el 'sich

fürchten' (§ 58) = prkr. buhu 'viel' (§ 58) = prkr. biil ’gesäss'

(§ 58) zu skr. ^r?T:, für b aus^ ’vater' (§ 58) = prkr. für g

aus JT gian ’geruch' zu skr. jj;^g;, gadz-av ’bauer' (§ 58) zu skr., gil-av

’lied' (§ 58) zu prkr. ifi^, für g aus maiyj-el 'fordern, bitten' (§ 58)

= prkr. für g aus ^- 'verkaufen' (§ 58) = prkr.

dessen g wohl durch die uachbarschaft des uasals veranlasst worden ist.

73. Von den 6 in einheimischem sprachgut vorkommenden reibe-

lauten (vgl. § 62 u. 65) entspricht s ausnahmslos prkr. v einem

auslautendem 3, und ausserdem erscheint es in einem beleg als übergangs-

laut. X geht auf î^^oder 5 zurück, r auf rT^(weuu es aus skr. ^entstanden

ist) und 3, l auf und ç auf . Letzteres findet sich

ausserdem noch in einigen sicherer deutung widerstrebenden fällen, wo es

ein einschub zu sein scheint. Vgl. für s = \Jias 'gras, heu' (§ 58) = skr.

qifl:, las 'zehn' (§ 58) = prkr. ^fï, xas-el 'lachen, sich vergnügen' (§ 58)

= prkr. sis 'köpf· (§ 58) = prkr. qfg, sav 'ganz, all' (§ 58) =prkr.

qT^T, su-el (neben siiv-el S9v-cl, (§ 58) 'schlafen' = prkr. qg^, für v

= \ av-el 'kommen' (§58) = prkr. - 'weinen, klagen, schreien'
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(§ 58) = prkr. - ’werfen‘ (§ 58) = prkr. für v aus pav

’fuss‘ (§ 58) = prkr. und hev 'er, sie, es' (§ 58) aus */ aus "^ehu

= prkr. für V als übergangslaut Ixw-el ’legen, setzen, stellen‘ (§ 58)

= prkr. für X aus^ ’esek (§ 58) zu skr. xat'-el ’essen‘

(§ 58) zu prkr. ’sack‘ (§ 58) = hindi ’haut‘, für x aus ^
xas-el ’lachcn, sicli vergnügen' (§ 58) = prkr. für r = bar ’tür‘

(§ 58) = prkr. cirfb dzari ’dirne, hure, niagd, (§ 58) zu skr. sTT^; ’buhle',- ’weinen, -klagen, schreien' (§ 58) — prkr. kar-el ’machen, tun'

(§ 58) = prkr. mari ’tötung' in mari karel ’töten' (§ 58) zu skr. RTf^:,

tsdtar Vier' (§ 58) = prkr., für r aus ff, das auf skr. zurückgeht,

mur-el ’harnen' (§ 58) zu skr. dzanr-av ’braut, neuvermählte' (§ 58)

zu skr. ^·|· und Tcer-av ’stadt' (§ 58) = prkr. ärf = skr. für r

aus I Uori ’pferd' (§ 58) == prkr. par-el 'fallen' (§ 58) = prkr.

’haselnuss' (§ 58) zu prkr. für Z = bul ’gesäss'

(§ 58) zu skr. ^ÎH:, koli ’brust' (§ 58) zu skr. it^:, xal ’sack' (§ 58)

= hindi ?, nol ’salz' (§ 58) aus prkr. ^, ladz-el 'sich schämen' (§ 58)

zu skr. val-is ’haar' (§ 58) zu skr. ?:, für l aus tel 'butter,

öl, fett' (§ 58) = prkr. tü-av 'saure milch' (§ 58) = prkr.

Ei^r, 'preis, wert' (§ 58) = prkr. - 'sich erheben'

aufstehn, hinaufsteigen' (§ 58) zu prkr. mel-el ’loslassen,

verlassen' ,(§ 58) = prkr. zu l aus ^ levai 'gott' (§ 58) = prkr.

las 'zehn' (§ 58) = prkr. lui 'zwei' (§ 58) = prkr. lut'

'milch' (§ 58) = prkr. leJc-el 'sehn' (§58) = prkr. pal 'bruder'

(§ 58) = prkr. l-el 'geben' (§ 58) = prkr. zu l aus z anlu 'ei'

(§ 58) zu skr. qtiiq, lom 'zigeuner' (§ 58) zu skr. :, zu l aus tel-el

'spielen, tanzen, sich vergnügen' (§ 58) = prkr. zu l aus :j· Udl 'fett,

schmalz, butter' (§ 58) = prkr. ijfttj ^ aus 'nase' (§ 58) aus*
aus = hindi für ç aus ^ muç 'mund' (§ 58) = prkr.

74. Von den 3 in einheimischem sprachgut vorkommenden affrikaten

(vgl. § 62 u. 65) entspricht dz einem
,
ts nur einem ^ und (s sowohl

$ wie Vgl. für dz aus ^ dzanr-av ’braut, neuvermählte' (§ 58) zu

skr. dzan-el 'wissen' (§ 58) = prkr. ^, dzari ’dirne, hure, magd'

(§ 58) zu skr. sTl^: 'buhle', dzav 'gerste' (§ 58) zu skr. ^:, dz-el 'gehn'

(§ 58) = prkr. SÎTÎT, dzun-ak 'klein, jung' (§ 58) zu prkr., für dz

aus üT ladi-el 'sich schämen' (§ 58) zu skr. ?îsî^, gadz-av ’bauer' (§ 58)

zu skr. :, dessen ^ im prakrit ein sH entsprechen würde, für dz aus

dzudz 'streit' (§ 58) = prkr. sTitF und mandz 'taille' (§ 58) = prkr.
“S

qicK, für ts aus q tsstar 'vier' (§ 58) = prkr. qffîfT, tsam 'feil' (§ 58)

= prkr. tsum-el 'küssen' (§ 58) = prkr. ^dr aus ® üin-el
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’schneideii‘ (§ 58) zu prkr. üuri ’messer‘ (§ 58) ~ prkr.

ÜoM ’mädclieik (§ 58) = prkr. üol-el ’giessen, ausgiessen'

(§ 58) zu skr. ’ldein', dessen im prakrit ein ^ entsprechen würde,

für ts aus €5 mants-av ’fisclk (§ 58) = prkr. qE^i, puüavel fragen'

(§ 58) zu prkr.

75. Der lautbestand des prakrit hat also im armen.-zigeunerischen

folgende änderung erfahren: auslautende vokale mehrsilbiger nomina sind

geschwunden mit ausnahme von
^ 3 und 3; (§ 66 ). Hiervon abgesehn ist

g (§ 67), vereinzelt e (§ 68), 9 (§ 69), interkonsonantisch geschwunden,

z. h. in paJcrelj (§ 72) vereinzelt = (§ 68 ), vereinzelt e

(§ 68 ), gi = « (§ 67), vereinzelt = e und (§ 68
)

vereinzelt = 0

§ 68 ), ^ = (§ 67), vereinzelt e (§ 68), {§ 69) und geschwunden, wie

in (§ 72), und ^ = « § 68
), |

= (§ 67) vereinzelt =
(§ 69), 3 = (§ 68 ), vereinzelt 0 (§ 68 ), anlautend geschwunden (§ 68 ),

im auslaut nach vokal ; (§ 73), 3; = (§ 67), einmal i (§ 68), ^ = e

(§ 67), vereinzelt i und (§ 68) = e § 68), = 0 (§ 67) (grir =
§ 68), vereinzelt i (§ 68)% = (§ 72), ijÄ: (§ 71) = Ä: (§ 73), g (§ 72),

= Je (§ 72), 1^ (§ 72) = x{^ 73), \ = g 72), einmal gi

(§ 68), rg
g (§ 72) ^ (§ 71), \= (§ 72

),
\= ts (§ 74), ^ = Û

(§ 74), nÜ (§ 71), S = (§ 74), = dz (§ 74), l\ = ,dz (§ 74),

sg = dz (§ 74) ndz § 71), = (§ 72), I = und / (§ 73), f = I

(§ 73), UT^= w (§ 71), i (§ 72), einmal anlautend, wo es auf ^ zu-

rückgeht, (§ 69) cf. Pischel § 268. g = < (§ 72), wenn es jedoch

skr. % entspricht, = r (§ 73), (§ 72), \ = { (§ 72), ^ = l

(§ 73), = (§ 72), n(§71), einmal = /(§ 73), ^ 4 = ?)

(§ 72), = p{% 72), % = p (§ 72), \ = b 72), \= p (§ 72),

m (§ 71), m (§ 71), = m (§ 71), I = r und l (§ 73),

im anlaut = (§ 69), = ^ (§ 73), ^ 73), ^ = v (§ 73),

= (§ 72), = s (§ 73), ^ = /< (§ 70), x (§ 73), ç (§ 73), im anlaut

einmal geschwunden (§ 72).

76. Die Wortbildung vollzieht sich hauptsächlich durch Zusammen-

setzung und durch anfügung von Suffixen. Bei der Zusammensetzung lassen

sich keine formalen unterschiede feststellen. Vgl. ap-ka^ ’lederschnur'

(§ 60), ai-gali ’ring, passkarte' (§ 55), an-xula ’herrenlos, schutzlos' (§ 55),

an-lapeU ’löwe' (§ 55), vorov-bul ’büfiel' (§ 58), ddmrav-vaco'^ ’musikant,

Volkssäuger' (§§ 41. 55), Hanes- ’Johannes-Sohn, Jansen, Johnson,

etc.' (§ 55), lui-ak ’drei' (§ 58), manus-xato'^ ’menschenfresser'

(§§ 41. 58), netxi-kariü (§ 55), pav-lias ’fusshekleidung' (§§ 55. 58),
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poltsoki ’schwester' (§ 58), pok-ka^ ’krummes messer zum zerschneiden der

für die siebe gebrauchten felle‘ (§ 60), sis-xol ’kopfbedeckung, horn‘ (§§ 58.

60), tapak sis ’Russe‘ (eigentl. ’flachkopf) (§§ 55.58), tsamxi-kariü ’mastix

zum kauen^ (§ 55) etc. Nur zwei belege weichen von diesem typus ab: gacen-

huhu ’lange zeit‘ (§§ 55. 58) mit auffälliger nachstellung des adjektivs und

Uitdelel 'heiraten^ (§§ 20. 60) mit Übergang des auslauteuden von Icadi in e

wie bei den armen. Zusammensetzungen. Beide beispiele finden sich aber nur

bei Phaphazean und sind wie alle seine angaben mit Vorsicht aufzunehmen.

Lebendige suffixe, d. h. solclie von noch ableitungsbildender Wirksamkeit

(vgl, § 51), sind: das kausativsuffix -{sdn- (§ 32) und die nominalsuffixe -av

(§ 50), -its (§ 52 a), -iüli (§ 52 b), -is (§ 52 c. 53), -islc (§ 52 d), -iJc (§ 52 e),

-ot -od (§ 52 f), -ak -ag (§52 g), -ik -ig (§ 52 h), -tsi (§ 52 i), -tm (§ 52 k),

-nots (§ 521), -utnm -iiün (§ 52 m), ~ren (§ 52 n), -' (§ 53), -xi -Xd

(§ 53 ).

7. Das einzige beispiel für eine Wortbildung anderer art als die

durch Zusammensetzung oder ableitung durch suffixe ist xel-mel-(av) ’dumm,

töricht‘ (§ 55).

78. Zur Veranschaulichung der konjugation mögen die folgenden sich

auf das regelmässige beschränkenden paradigmata dienen, bei denen jedoch

der Übersichtlichkeit wegen von den einmal gewählten verbeu auch die nicht

belegten formen nach dem muster anderer angeführt und überhaupt unbe-

legte nach dem armenischen paradigma ergänzt werden.

Activum Infinitiv,

kurd 'machen' (§ 20), mulil 'sterben' (§ 21), fenal 'werden' (§ 22).

ludicativus praesentis.

go karem (§ 25) od. mulim (§ 25) etc. g,7 fenam (§ 25) etc.

karem od,

karem (§ 24)

und so in allen formen.

kares (§ 26)

kare (§ 27)

kare^Ti (§ 28)

karelc (§29)

karen (§ 30)

midis (§26)

muH (§ 27)

(§ 28)

muHJe (§29)

(§ 30)

fenas (§ 26)

fena (§27)

fena\ÿl·

fenafi'
*
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Indicativus imperfecti.

harei (§31)

kareir (§31)

karer (§31)

gj

kareill

knrein (§ 31)

miilei (§31)

muleir (§ 31)

muler (§31)

(§31)

fenaji (§31)

fenajir (§31)

fenar (§31)

fenajiijlc

fenajilc

fenajin (§31)

Indicativus aoristi.

kareùi (§ 33) muletsa (§ 33) feùa (§ 33) hieùuùi (vom kansativ

’ersclireckeii*. Vgl. § 32)

kareùir (§ 34) ninlefsar (§ 34) fetsar (§ 34) bieùuùir

karets (§ d5) muletsav (§ 35) feÙav (§ 35) bieüuù (§ 35)

karetmjJc (§ 36) muleùaijlf feùaxÿl

karetseÉ (§37) muletsaJc fetsal' hietsuùeJc

kareùin (§ SS) muleùan 38) feûan bietsutsin

Indicativus futuri.

hidi karem (§ 24. 25) bidi mulim (§ 24. 25)

bidi karcs (§ 24. 26) bidi midis (§ 24. 26)

etc. wie indic. praes.

Conditionalis:

bidi karei bidi mulei

bidi kareir bidi muleir

etc. wie indic. imperf.

bidi fenam (§ 24. 25)

bidi fenas (§ 24. 26)

bidi fenaji

bidi fenajir

Conjunctivus praesentis;

karem mulim fenam

kares mulis fenas

etc. wie indic. praes.

Imperat ivus:

kare (§ 39) mule (§ 39) feüir (§ 39) bietsur

kareüeU (§ 39) muleùeli (§ 39) fefseJi biet'sutsek (§ 39)

Prohibitivus.

ma karer (§ 40) ma mulir (§ 40) ma fenar

ma karef ma mulilc ma fenalc
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Indicativus perfecti.

karer em (§ 42) muler em (§ 42) feùer em (§ 42)

karer es (§ 42) muler es (§ 42) feiser es (§ 42)

karer e (§ 42) muler e (§ 42) feùer e (§ 42)

karer e\ÿc (§ 42) muler e\ÿc (§ 42) feùer Clj/i (§ 42)

karer eli (§ 42) muler eil· (§ 42) feùer eîl· (§ 42)

karer en (§ 42) muler en (§ 42) feùer en (§ 42)

Indicativus plusqu amperfecti.

karer ei (§ 42) muler ei (§ 42) feùer ei (§ 42)

karer eir (§ 42) muler eir (§ 42) fefser eir (§ 42)

karer er (§ 42) muler er (§ 42) feùer er (§ 42)

karer ^

(§ 42) muler 4§ 42) feùer § 42)

karer eile (§ 42) muler eile (§ 42) fefser eik (§ 42)

karer ein (§ 42) muler ein (§ 42) feùer ein (§ 42)

79. Ein eigentliches passivura scheint nicht in gebrauch zu sein. Ein

unvollkommener ersatz liegt in der Verbindung des part, praet. auf -ais

(§ 43) mit dem verbum substantivum (vgl. § 78 indic. perf. u. plusquam-

perf.), z. b. karats e ’wird gemacht*, ’ist gemacht*, karats er 'wurde ge-

macht*, 'war gemäht*.

80. l'abelle der nominaldeklination (mit ausschluss vereinzelter

formen. § 48):

Singularis.

nom. anel 'bringen* (§ 45) manÜav 'tisch* (§46) haf 'hand* (§ 47). and (§ 45) manùav C§ 46) haf (§ 47)

gen. anelii (§ 45) manùavi (§ 46) hafavi t§47)

dat. anelu (§ 45) manùavi (§ 46) Jiafavi (§ 47)

instr. anelov (§ 45) manùavov (§46) hafavov (§ 47)

abl. anele, anelu (§ 45) manÙave (§ 46) hafave (§ 47)

Pluralis.

nom. manùavner (§ 46) liafavtill· (§ 47)

acc. manùavner t§ 46) hafavtill· (§ 47)

gen. manùaimeru (§ 46) haùvtoù (§ 47)

dat. manùavneru (§ 46) hafavtoù (§ 47)

instr. manùamerov

abl. manfavnere hafatoùme
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81. Tabelle der normalen piOnominaldeklination db):

nom. merav-9s ’ich‘ terav-dd ’du‘ hev-d ’er‘

acc. merav-ds terav-dd hev-d

gen. merav-i-s terav-i-d hav-avi-n

dat. merav-i-s terav-i-d hev-avi-n

instr.

abl. merav-e-s terav-e-d hcv-ave-n

nom. merav-to\]lc -ds ’wir‘ terav-to\}li -dd ’ihr‘ hev-avtoiß-d ’sie'

acc. merav-toiÿl -ds terav-to\jl -dd hev-avtoi]l' -d

gen. merav-touts-ds terav-tonts-dd hev-avtonts-d

dat. merav-tonts-9S terav-tonis-dd hev - avtonts-d

instr.

abl.

Die Stämme merav- terav- hev- werden jedoch vielfach mit einander

vertauscht, so dass nur die suffixe -9S (s), -dd (-d), - (-n) für die bedeu-

tung ausschlaggebend sind. Neben meravds ’ich‘ kann also auch teravds und

lievds gebraucht werden, neben teravdd ’du‘ auch memvdd, hevdd u. s. w.

82. Es mögen nun, um die im laufe der Untersuchung nur stückweise

vorgeführte spräche in ihrer gesamterscheinuug wirken zu lassen, die § 13

abgedruckte erzähluug sowie die § 15 u, 16 angeführten lieder, in phone-

tischer Schreibung mit Übersetzung und erläuterung (s. 38) folgen.

83.

vorov mamsavi-n- lui- ah innav gu tarena.- gu pakre

gross mannes-dort ein-dort zwei-eineii sohn §24 hat vater-dort §24 sagt

innavtots-: midele-s hem gaçen aratajn terav-dd

söhneu-dort vom sterben-hier zurück zeit nacht eine du (eigentl. dein-da)

lefics gu meravi-s utsarelu, aratujn aklarav-, aratujn m
siehst §24 meiner zu bewachen nacht eine anderer sohn-hier nacht eine

al aklarav innav-ds. midi gu -. ncnen gu tdresidov,

auch anderer sohn-hier stirbt §24 vater-dort (sie) tragen §24 mit priester

Ein alter manu hat drei söhne. Der vater sagt zu seinen söhnen:

«Nach meinem todc bewachst du mich eine nacht, eine nacht mein zweiter

sohn und noch eine nacht mein dritter sohn.» Der vater stirbt. Sie tragen
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t'aven (ju fmav-d. aratiijn-9 vorov inmv-9 gu dêe^ bond Idee gii^

legen §24 ort-dort nacht-dort grosser sohn-dort §24 geht dort sieht §24

or Mts '19
,

manus-xato?^ g ave hevavi-n tugae-9. hev-9

dass ding ein inenschen-fresser ein §24 konunt seiner rand-dort er

bidu-n g ave anra Jeadivavi-n koli-n pese, sue

aus fürchten dort §24 kommt hinein weibes-dort brust-dort dringt ein schläft

gu. valatujn-9 fena gu. p(d-9 g ave or vorov pal-9

§24 raorgen-dort wird §24 bruder-dort §24 kommt dass grosser bruder-dort

suel e Icadivavi-n koli-n., pal,re gu: es

geschlafen habend ist weibes-dort brust-dort sagt §24 wozu bist

suer, pal?ï> «nasuav fetsa, avetsi, suetsi. aratujn-9

geschlafen habend bruder krank (ich) wurde kam schlief ein nacht-dort

aklarav pal-9 gu dze honel hapavi-n upra-n uUuelu

anderer bruder-dort §24 geht dort vaters-dort oberfläche-dort zu bleiben.

dzunak g ui/ui na g utlui, g ave hev manus-xato'r,-9‘‘ .

kleines ein §24 bleibt nicht §24 bleibt §24 kommt jener menschenfresser

hev-9n al bidu-n g ave 1,'ar-9, sue gu. dzunak

er auch aus fürchteii-dort §24 kommt haus-dort schläft §24 kleiner

pal-9 g ave, lelee gu, or liotcl suer e apah,

bruder-dort §24 kommt sieht §24 dass da geschlafen hal)end ist bruder

pakre gu, akevavi avetrer, bapavi-s na lePetser?» »ke karem,

sagt (er) §24 warum kamst (dem) vater-liier nicht sahst was mache (ich)

nasuav fePsa, pal, avetsi» pakre gu hev-. aratujn- fena gu.

krank (ich) wurde bruder kam sagt §24 jener morgen-dort wird §24

ihn mit dem priester und legen ihn ins grab. Die nacht geht der älteste

sohn hin und sieht dort, dass etwas, ein dämon, auf ihn zu kommt. Aus

furcht kehrt er da heim'^^ legt sicli au seines weibes brust und schläft ein.

Es wird morgen. Der bruder kommt (und sieht), dass der ältere bruder an

seines weibes brust eingeschlafen ist, und sagt: «Warum hast du geschlafen,

bruder?» «Ich wurde krank, kam (hierher zurück) und schlief ein.» Die

nacht geht der (jüngere) bruder hin dort bei seinem vater zu bleiben. Kaum
ist er da, da kommt jener dämon. Aus furcht kehrt er auch nach hause

(zurück) und legt sich schlafen. Da kommt der jüngste bruder und sieht,

dass er da geschlafen hat. «Bruder», sagt er, «warum bist du (hierher) ge-

kommen und hast du nicht nach unserem vater gesehn?» «Was sollte ich

tun? Ich wurde krank, bruder, und kehrte hierher zurück», sagt jener. Es
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(Uunak pul-d gu cUe. dzunah ni9 g uilui yia g g
kleiner bruder-dort §24 gebt kleines ein §24 bleibt nicht §24 bleibt §24

ave mams-xaio^-. hevak- e, or lui-ak sis {are,

kommt menschenfresser-dort solchei-dort ist dass zwei-einen köpf hat

akivavUk - vorov. «p'alavtiJc-dch, pane , bieisut'si, terav-dd

augen-dort gross brüder-da sagt (er) §24 erschreckte (ich) dich

na bietsdner?» hev - pane gu: (derave-d

nicht (ich) kann erschrecken, jener bursche-dort auch sagt §24 vor dir

na gu biem, ave! - teravi-d gu le , teravi-d

nicht §24 fürchte mich komm gott-dort dir §24 gibt vielleicht dir

le, meravi-s gu le , meravi-s le.

gibt mir §24 gibt vielleicht mir gibt

lel:e gu nianus-xato^-dn, or hev - bieo^ na e.

sieht §24 menschenfresser-dort dass jener bursche-dort feigling nicht ist

g ave innavi-n - bdldrt'sQne gu. innav-d nasui

§ 24 kommt (des) burschen-dort fcuer-dort löscht aus § 24 bursche-dort geht fort

gu dros anelu. lelle gu, or tcnav oros lel’vavi gu, gu dze

§24 feuer zu holen sieht §24 dass stelle eine feuer erscheint §24 §24 geht

honel anelu. pant' pari gu, innav-d na gu pari, lcJ:e gu,

dorthin feuer zu holen weg fällt §24 bursche-dort nicht §24 fällt sieht §24

or pantavi-n upra-n manus veser e »vorov manus, kevavi

dass weges-dort oberfiäche-dort mensch ein sitzend ist grosser mensch warum

es veser hosel? pakre gu. leka gu, or lui orahaz -
bist sitzend hier sagt §24 (er) sieht §24 dass zwei knäuel hand-dort

t\)li »kevavi es atnd lalar hevavtoijl: ?» »Jiev-
sich befindet wozu bist (der) hand-da gegriffen habend jene jenes

wird morgen. Der jüngste briider geht hin. Kaum ist er da, da kommt der

dämou. Dergestalt ist er, dass er drei köpfe liât und gewaltige äugen.

«Deine brüder», sagt er, habe ich erschreckt, und dich sollte ich nicht

erschrecken können?» Der bursche erwidert: «Vor dir fürchte ich mich

nicht. Komm heran! Gott mag dir oder mir den sieg verleihen.»

Der dämon sieht, dass jener bursche kein feigling ist. Er kommt heran

und löscht des burschen feuer aus. Der bursche geht fort (neues) feuer zu

holen. Er sieht, dass irgendwo feuer erscheint und geht hin feuer zu holen.

Der weg fällt, der bursche fällt nicht. Er sieht, dass auf dem wege ein

mensch sitzt, «Alter, wozu sitzest du hier?» sagt er. Er sieht, dass er zw'ei

knäuel in der hand hat. «Wozu hast du die in deine hand genommen?»
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netxi karemn, paJcrc f/u vorov -^ aratujn (ju fena,

warf (ich) mache sagt §24 grosser mensch-clort nacht · §24 wird

aklarav-o netxi Jearem, valatujn (jU fena». «dzunak uilue,

anderes-dort wurf (ich) mache morgen §24 wird kleines ein warte!

cUem oros anetH, hem ((‘ netxi Icare., valatujn-9 fena.» na

(ich) gehe feuer hole zurück zeit wurf mache! morgen-dort (es) werde nicht

hu fena, suelov muletsan manusavtilc -9» pahre gu vorov-9. liev

§24 wird im schlaf starben menschen-dort sagt §24 gross-dort jener

innav-9 vorov tavari-n pavavtilc-9 atavtik-9 bante

bursche-dort gross mannes-dort füsse-dort hände-dort bindet und

aratujni-n orabaz-o netxi kare gu, fena gu vorov aratujn.

(der) nacht-dort knäuel-dort wurf macht §24 wird §24 grosse nacht

innav-9 gu dze 9rosi-n tugaç-9, lekx gu, or honet tsotar

bursche-dort §24 geht feuers-dort rand-dort sieht §24 dass dort vier

lasD manus-xato^ veser en, xaliv g oranten. hemivtorßc taren

zehn menschenfresser sitzend sind fleisch §24 kochen sie haben

lui-ak ansev. innav-9 gu dze, ak-9 gu le hevavtonù

zwei-einen apfel bursche-dort §24 geht einen-dort §24 nimmt ihrer

atave-n, 9-9 gu le, nasui gu. dzunak gu dze,

aus hand-dort feuer-dort §24 nimmt geht fort §24 kleines ein §24 geht

pakre gu: «hem, , dzem ak ansev- al anem». gu dze,

sagt §24 zurück (ich) kehre gehe einen apfel-dort auch hole §24 (er) geht

ak ansev-9n al g ane. manus-xaü%ner-9 tdlar na gu karen.

einen apfel-dort auch §24 holt menschenfresser-dort laut nicht §24 machen

«Ich werfe dieses», sagt der greis, und es wird nacht, ich werfe das andere,

und es wird morgen.» «Warte ein wenig, ich gehe feuer holen, dann wirf,

dass es morgen wird.» «Nein, die menschen sind im schlaf erstorben», sagt

der alte. Der bursche bindet des alten mannes füsse und hände, wirft das

nachtknäuel, und es wird finstere nacht.

Der bursche geht an das feuer heran und sieht, dass dort 40 dämonen

sitzen und fleisch kochen. Sie haben drei äpfel. Der bursche geht hin,

nimmt einen aus ihrer band, nimmt das feuer und geht fort. Ein weilchen

geht er voran, dann sagt er zu sich: «ich kelire zurück, gehe noch einen

apfel holen.» Er geht und holt noch einen apfel. Die dämonen äussern

keinen laut. Ein weilchen geht er voran, dann sagt er sich: «ich kehre

zurück und hole noch einen.» Da sagen die dämonen: «du bist kein (anstän-

diger) mensch. Zwei äpfel hast du und kommst um auch den anderen noch
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cUunak fin dzr, pakre <: ahnii- ^ - al ».
kleines ein §24 (er) geht sagt §24 zurück (ich) kehre einen-dort auch liole

aianns-xafof^nrr-,) pakrrn : (Oitanus na c.s terav-nd. lui anscv

menschen-fresser-dort sagen §24 inensch nicht bist du zwei apfel

iaras^ // avcH or ak-.m al neues», «tdar ma barer» pakre

hast §24 kommst dass einen-dort auch trägst laut nicht mache! sagt

fpi innav-;np / pu terav-tonfs-nd». tdiev-J samel manits m
§24 bursche-dort (ich) töte §24 euch der guter mann ein

c», p(d,'ren pu xatoffner-a, «ave tupae-ns, kam pakreiÿc». «ke

ist sagen §24 fresser-dort komm! rand-hier ding (wir) sprechen was

bidl pahrel; ?» «dzepl! bidi, vorov-i) lui-ak tsold tare,

nötig (§24) (ihr) sagt (wir) gehn nötig grosser-dort zwei-eine tochter hat

aneijk bdli, p aves tcrav-nd»? «katel e?» «na pu IcJces hev

(wir) holen nötig §24 kommst du wo ist nicht §24 siehst das

vorov iher-an or tdi? honet e» «kesvar dze\ß
,

punt'-o

grosse haus-dort welches sich befindet dort ist gehn (wir) weg-dort

lekravtnell meravi-s!» lekravtsuüen pu -, sav- gu dzen.

zeigt! mir (sie) zeigen §24 weg-dort alle-dort §'24 gehn

innav-,) n,)kle pu tan avi-n upra-n, pakre pu. «aveûel:
,

l)ursche-dort besteigt §24 hauses-dort oberfläche-dort sagt §24 kommt!

o/j ak aveüell
,
na synllen». teravi-n tmri-n njpale

einer einer kommt nicht dass sie hören sein messer-dort entblösst (er)

pu, ak ak sisavtiÎi-,) tsine pu. honet pu dze, tcar-o peso

§24 ein ein köpfe-dort schneidet §24 dort §24 geht haus-dort tritt ein

zu uelimen.» ’Scbweige‘, sagt da der bursche, «(oder) ich töte dich.» «Der

ist ein wackerer manu», sagen die dämonen, «komm zu uns, dass wir etwas

sagen!» «Was werdet ihr sagen?» «Wir wollen uns aufmacben; der.fürst

bat drei töcbter, wir wollen sie holen. Kommst du mit?» «Wo ist es?»

«Siebst du nicht das grosse haus, das da steht? Dort ist es.» «Wie gehn

wir? Zeigt mir den weg!» Sie zeigen den weg, alle gehn (mit). Derbursche

steigt auf das haus und sagt: «Kommt, kommt, einer nach dem andern, dass

sie nichts hören.» Er zieht sein messer heraus und schneidet einem nach

dem andern den köpf ab. Dann geht er, steigt ins haus und sieht, dass das

mädchen schläft. Es küsst das inädchen. Daun sieht er, dass der vater

schläft. Er zieht sein messer lieraus, legt es an die stelle des messers des

Vaters und nimmt selbst des vaters messer. Zu des mädchens fuss und haupt
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i/M, lelce gu or üoki-n suer e. tsokivavi-n tsunie

§24 sieht §24 dass mädchen-dort schlafend ist. (dem) raädchen-dort (er) küsst

gu. honel leJce gu, hap-9 suer e. tsuri-n ,
§24 dort sieht (er) §24 vater-dort schlafend ist messer-dort entblösst

bapavi-n tsurivavi-n tenav-d tave gu, hapavi-n tsuri-n terav-
vaters-dort messers-dort platz-dort legt §24 vaters-dort messer-dort er

gu le. - pavavi-n sisavl-n dros gu lavavi.

§24 nimmt mädchens-dort fusses-dort und kopfes-dort feuer §24 l)rennt

9rosavtiÿ-9 pevri ka/re gu. njkle gu baraç, 9roä-9 gu

(die) feuer-dort tausch (er) macht §24 begibt sich §24 hinaus feuer-dort §24

le, neue gu pasta-n. honel gu dze or vorov-mmus-d

nimmt trägt §24 seite-dort dort §24 geht (er) wo grosser-mensch-dort

veser e. pak/re gu: «kevavi atavtili-9S bantUser? manusavtiU-
sitzend ist (er) sagt §24 warum hände-hier bandest menschen-dort

sudov muletsan». atavtilc-d g uJcle, - erabaz- gu

im schlaf starben hände-dort §24 (er) öffnet grosser-dort knäuel-dort §24

. netxi kare, valatujn- fena gu, - gu dze teravi-n Icar-d.

Wurf macht morgen-dort wird § 24 bursche-dort § 24 geht sein haus-dort

pakren gu: akatel eir?» amerav-9s al na dzanem te

brüder-dort sagen §24 wo warst ich auch nicht weiss dass

katel ei» pakre gu palavtots-, mveüeU
,
dm]k.

wo (ich) war sagt (er) §24 brüdern-dort kommt! (wir) gehn! (sie) erheben sich

gu, dien gu lui-ak - . gu dien- lcaravtots-9

§24 gehn §24 zwei-ein bruder-dort auch §24 gehn mädchens-dort häuser-dort

tugaç-. - - , leite g or teravi-n

rand-dort mädchens-dort bruder-dort erhebt sicli sieht §24 dass sein

brennt ein feuer. Er vertauscht die feuer, steigt hinaus, nimmt das (einge-

tauschte) feuer und trägt es mit sich fort. Er geht dahin, wo der greis sitzt.

Der sagt: «Warum hast du meine hände gebunden! Die menschen sind in

einen todesschlaf gefallen.» Er bindet seine hände los, der alte wirft das

knäuel, und es wird morgen. Der bursche geht nach hause.

Die brüder sagen: «Wo warst du»? «Ich weiss selbst nicht, wo ich

war», erwidert er den brüderu, «kommt, wir wollen hingehn.» Sie machen

sich auf und gehn, alle drei brüder. Sie gehn zu den häusern des mädchens.

Des mädchens brüder [irrtümlich statt vater] erhebt sich und sieht, dass

3ao. .-. . 7
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tsuri-n pcvri Jcarats e, (- - pmi karats e,

messer-dort tausch gemaclit ist mädchens-dort feuer-dort tausch gemacht ist

8-:- sav-9 mari karats en. pakre gu: hev-
menschen-fresser-dort alle-dort tötung gemacht sind (er) sagt §24 der-dort

or mamts-xat'o^neru-n mari karer e, lui-ak tsoki

welclier menschen-fresseru-dort tötung gemacht liabend ist zwei-eine tochter

tarem, lern hevavtonts«. mamisavtiJc - tsore gu sav-, pakre

habe (icli) §24 (icli) gebe ihnen leute-dort ruft §24 alle-dort sagt

gu: «ke el’ karer or tsoki-s lern teravtonts-od?» hev-d gu

§24 was seid getan habend dass tochter-hier gebe euch der-dort §24

pakre·. ^dievak-d kareüi». hev- al gu pakre: nhevak- ».
sagt solches-dort (ich) tat der-dort auch §24 sagt solches-dort (ich) tat

savavi-n sol- na gu fena. nasuin gu. -
eines jeden-dort wort-dort nicht §24 wird (sie) gehn fort §24 mädchens-dort- teile gu lui-ak manus uÜuer en Itaravi-n tugaç-.

vater-dort sieht §24 zwei-ein mann geblieben sind hauses-dort rand-dort

dsdrel gu le. g aven. vorov palavi-n soli karel gu le,

rufen §24 gibt §24 (sie) kommen grossem bruder-dort wort machen §24 gibt

na gu fena. dzunak palavi-n a soli karel gu le. na gu

nicht §24 wird kleinem bruder-dort auch wort machen §24 gibt nicht §24

fena. savavi-n dzunak- soli karel gu le. pakre gu: (.merav-ds

wird aller-dort kleineii-dort wort machen §24 gibt (er) sagt §24 ich

avefsi, manus-xafo^ner-d honel veser ein. dros hidi lei,

kam menschen-fresser-dort dort sitzend waren feuer notwendig nahm (ich)

sein messer vertauscht ist, des raädchens feuer vertauscht ist, dass die dä-

moneu alle erschlagen sind. Er sagt: «Der, der die däraouen getötet hat,

drei töchter habe ich, ich gebe sie ihnen [den drei brüdern, an die der

erzähler denkt]. Er ruft alle leute zu sich und sagt: «Was habt ihr getan,

dass ich euch meine tochter gebe?» Der eine sagt: «ich habe solches getan»,

ein andrer wieder sagt: «derartiges habe ich getan.» Keines einzigen wort

genügt, und sie gehn fort. Da sieht des mädchens vater, dass drei leute beim

Hause geblieben sind. Er lässt sie rufen und sie kommen heran. Er lässt

den ältesten bruder reden, es genügt nicht. Er lässt auch den j'üugeren

bruder reden, es genügt nicht. Er lässt den allerjüngsten reden, und der

sagt: «ich kam, da sassen da dämonen. Ich wollte feuer nehmen, da sah ich,
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lelcetsi ansev tbli atavtHi - hem aveùi ansev- lielu,

sah apfel beiindet sich liände-dort zurück kam (ich) apfel-dort zu iielimen

pakretsin: mve, vorovi-n tsoki-n anoß'». lelcctsi or

(sie) sagten komm! (des) fürsten-dort tochter-doit holen (wir) (ich) sah dass

terav-dd bidi mari hären, tsoki-d bidi nenen,

dich notwendig tötung (sie) machen tochter-da notwendig (sie) forttragen

savavi-n sisavtili- ûineùi. meravi-s tsuri-n teravi-d tsurivavi-n

aller-dort köpfe-dort (ich) schnitt ab mein messer-dort deines messers-dort

pasta-n pevri karetsi,- pcvri karetsi naldeùi baraç. terav-dd

seite-dort tausch machte feuer-dort tausch machte stieg liinaus du

kesvar kares gu, hevak- «hevak- or karer es»

wie kannst §24 solches-dort tue! solch-dort dass getan habend bist

pakrets -», tsokdvtilc- teravtonts-dd gu lern, vorov tsoki-n

sagte grosser-dort töchter-hier euch §24 gebe grosse tochter-dort

vorov palavi-n, dzunak-d dzunak palavi-n, teravi-n tsumats

grossem bruder-dort kleine-dort kleinem bruder-dort seine geküsste

tsoki-n teravi-n. maçl-d pien gu, valatujn-d fena gu,

tochter-dort ihm branntwein-dort (sie) trinken §24 morgen-dort wird §24

vesen gu Ihrivavtots-d, g aven bapavtots-d Jwr-d.

(sie) setzen sich §24 pferden-dort §24 kommen (der) väter-dort liaus-dort

vorov Jcelits karen gu, xaten gu^ pien gu, vesen gu, soli

grossen tanz machen (sie) §24 essen §24 trinken §24 sitzen §24 wort

dass (noch ein) apfel in ihren händen war. Icli kam zurück den apfel zu

nehmen, da sagten sie; komm! wir wollen des fürsten tochter holen! Ich

sah dass sie dich töten, deine tochter fortschleppen wollten, und schnitt

allen die köpfe ab. Ich vertauschte mein messer mit deinem messer, ver-

tauschte das feuer und stieg hinaus. Du handle nun so, wie du es ver-

magst!» «Dafür, dass du solches getan hast», sagte der fürst, «gebe ich euch

meine töchter, die älteste tochter dem ältesten brader, die jüngere dem

jüngeren bruder, die geküsste tochter dem der sie geküsst hat.» Sie trinken

branntwein bis zum morgen, steigen zu pferde und kommen zu ihrer väter

[der erzähler vergisst, dass sie brüder sind, und der vater zu dem gestorben
^
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karen (ju. leval-9 lets lui-aJc ansev^ ak-d

maclien §24 gott-dort gab zwei-einen apfel einen-dort

a S9ijJc {avo'^i-n, ah-9n a teravi-d,

auch geliör hinstelleiidem-dort einen-dort auch dir.

84 .

ave hosel, xate, ak na pares pav-9s!

Komm hierher eid iss ein ein auch nicht fallest fuss-hier

at'-9S (ju Jc9t}em meravi-d, f/u X9lav-9d

liand-hier §24 (ich) schleudere dir (es) zerreisst §24 verstand-da

lui gaçen, ts9tar (jaçen, hat' m9 gaçen, ak gaçen

zwei zeit vier zeit liand eine zeit eine zeit

aver, veser eJc tugaç-9s, ke gu maijgeJc terave-s?

gekommen gesetzt liabend seid rand-hier was § 24 wollt von mir

samel kamavtiJc
,
paneùeli

,
sisave-s dze X9lav-9s

gute dinge sagt aus dem kopfe-hier gehe verstand-hier

lui gaçen, tsdtar gaçen, hat' m9 gaçen, ak gaçen.

zwei zeit vier zeit hand eine zeit eine zeit

hanes-02)li-n pakret's: lom em, put'savet'selc t9lar-9s!

Johannes-sohu-dort sagte zigeuner bin fragt namen-hier

kam m9 dzanes, aUve-n ave,' at'ave-s le d9mrav-9s

ding ein wissest vom auge-dort komm von der hand-hier nimm laute-hier

lui gaçen, tsdtar gaçen, hat' m9 gaçen, ak gaçen.

zwei zeit vier zeit band eine zeit eine zeit

ist] haus. Sie machen hochzeit, essen, trinken, sitzen, unterhalten sich. Gott

gab drei äpfel, einen mir, einen dem hörer und einen dir.

Komm her, schwöre, du werdest nicht nochmals zu meinen füssen fallen!

Meine hand schleudere ich gegen dich (und) es vergeht dein verstand.

Zwei mal, vier mal, fünf mal, ein mal.

Ihr seid gekommen, liabt euch zu mir gesetzt. Was wollt ihr von mir?

Gute dinge skgt, (dass) mein verstand aus meinem köpfe gehe,

Zwei mal, vier mal, fünf mal, einmal.

Des Hannes sohn sagte; zigeuner bin ich, fragt nach meinem namen!

Weisst du etwas, (soi tritt vor

(Und) nimm die laute aus meiner hand!

Zwei mal, vier mal, fünf mal, ein mal.

meravi-s, -9
mir einen-dort
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85 .

ave, imiav, hosel, vesc tugaç-ds!

komm bursche hierhier setze dich rand-hier, mams ave; na les tdlar-ds

(ich) fürchte mensch komme niclit gebest namen-liier

jes huhu kam zanem, na fenas taçi-s.

ich viel ding weiss nicht werdest genosse-hier

hev-ds lareisir isa, manns es, manus.

mich fandest wenn mann bist mann

avem, vesem hotel, ke tares pasfa-si^

(ich) möge kommen möge sitzen dort was habest seite-hier

samli karetn · dzaçri-n, dasta-s

anfertigung (ich) möge machen sieb-dort binde §24 haufen-hier

tsdlav kare, g utsem, na g aves pasta-s

schnell mache §24 (ich) gehe nicht §24 kommst seite-hier

hev-9S loret'sir isa, manus es, manus.

mich fandest wenn mann bist mann

usta vano-n pakrets terave-n tadzlis.

meister Vano-dort sagte aus sich-dort streitlied

kam na dzanes isa, ma peser mandèlis.

ding nicht weisst wenn nicht ein tritt kampf

dzudzotdvim gu pasta-d, sdnanes gu zis.

(ich) kämpfe §24 seite-da erkennst §24 mich

hev-ds loret'sir isa, manus es, manus.

mich fandest wenn mann bist mann

Komm, bursche, hierher, setze dich zu mir! [nennst!

Ich fürchte, es möchte jemand kommen. Dass du nicht meinen namen

Ich weiss viele dinge. Nicht könntest du meinesgleichen werden.

Wenn du mich erprobt hast, ein mann bist du (dann), mann.

( Nimm an) ich käme, setzte mich dorthin. Was hättest du mit mir zu tun?

Ich mache siebe, binde sie aufeinander.

Mach schnell, ich gehe fort, du wirst nicht mit mir kommen.

Wenn du mich erprobt hast, ein mann bisst du (dann), mann.

Der meister Vano hat (dies) streitlied selbst verfasst.

Wenn du nichts weisst, begib dich nicht in den sängerstreit!

Ich werde mit dir kämpfen, (dann) wirst du mich kennen lernen.

Wenn du mich erprobt hast, ein mann bist du (dann); manu.
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86 .-- palrcù: lom cm, utsavet'seli uisareüeÉ)

Jolianiies-solm-dort sagte zigeuner Mn nennt! belialtet!

tdlar-ds!

uamen-liier

alx md gaccn, tsjtar gaçen, a£ m,) garen, ah garen

.

eine eine zeit vier zeit liand eine zeit eine zeit

lom vesats frnar, sav-o syxßrr pahrats-,)s.

Zigeuner ein gesetzt wurde all-dort verstand gesagtes-liier

ah nià gaçen, garen, gaçen, ah garen.

eine eine zeit vier zeit liand eine zeit eine zeit

veso^ncr- ham na dzanen, atave-s len -.
sitzende-dort ding niclit wissen ans liand-liier (sie) nehmen laute-liier

ah gaçen, tsdtar garen, at' garen, ah gaçen.

eine eine zeit vier zeit liand eine zeit eine zeit

hevav hamaviill sisave-s <Ue -!
so dinge sagt aus kopf-liier gehe verstand-hier

Des Hannes sohn sagte: zigeuuer bin ich, nennt (behaltet) meinen nameu.

einmal, viermal, fünfmal, einmal.

Ein Zigeuner wurde (hierher) gesetzt; er verstand alles, was ich sagte,

einmal, viermal, fünfmal, einmal.

Die herumsitzendeu wissen nichts, (dass) sie meine laute aus meiner

hand nehmen (könnten).

einmal, viermal, fünfmal, einmal.

Solche dinge sagt, (dass) mir der verstand aus dem köpfe gehe.

87 .

usta, avent tugaç-, he tares pasta-s?

meister (ich) möge kommen rand-dort was habest seite-hier

sumli harem dzarri-s, bantem gu dasta-s

anfertigung (ich) mache sieb-liier binde §24 haufen-hier

buhii vorov na Jem, na paris pasta-s

viel gross nicht bin niclit fallest seite-hier

(Nimm an) meister, ich käme zu dir. Was hättest du mit mir zu tun?

Ich mache siebe, binde sie aufeinander;

Gar grossraächtig bin ich nicht, (dass) du (im kampf) mit mir fallen

(müsstest).
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loreùir isa, manus es, manus

fandest wenn mann bist mann

usta vano-n paJcrets terave-n tadzlis

meister Vano-dort sagte aus sich streitlied

kam na dzanes isa, na peses madzlis.

ding nicht weisst wenn nicht eintretest kampf

solavnots karem gu, gu sonanes zis.

Wortkampf mache §24 §24 erkennst mich

loretsir isa, manus es, manus.

fandest wenn mann bist manu.

Wenn du die probe gemacht hast, ein mann bist du (daun), mann.

Der meister Vano hat (dies) streitlied selbst verfasst.

Wenn du nichts weisst, sollst du dich nicht in den sängerstreit be-

geben.

Einen Wettkampf beginne ich, (dann) wirst du mich kennen lernen.

Wenn du die probe gemacht hast, ein mann bist du (dtinn), mann,

88. Meine Übersetzung des § 83 abgedruckten märchens, bei der ich

mich im grossen und ganzen der vom aufzeichuer gebotenen interlinear-

version angeschlossen habe, dürfte im wesentlichen fehlerfrei sein. Für

meine Übertragung der § 84—87 abgedruckteu lieder möchte ich es nicht

mit gleicher Zuversicht behaupten. Die in den quellen gebotene Interpre-

tation ist auf jeden fall nur zum teil richtig, und der text scheint auch ge-

litten ZU haben, so dass es schwer fällt, durchaus zuverlässiges aufzustellen.

In erhöhtem maasse gilt dies nun leider noch für das § 17 verzeichnete

lied. Trotzdem wage ich einen, wenn auch unvollkommenen, versuch der

deutung.

89 .

Hanes- panets, — velid gu nene (?) —
Johannes-sohn-dort sagte wort §24 (er) führt

aUl-d , samel leJce

auge-da öffne gut sieh

Des Hannes sohn sagte — er führt das wort (?)
—

Offne dein auge, passe gut auf,
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mmusavi-n sdnane

des menschen-dort erkenne

oxt-9- or upra-n e

(?) name-dort welcher ober-fläclie-dort ist

ane (?) he (?) 1er meravi-s

bringe was gab mir

part im oste^tso^ levali-s

rühm meinem Schöpfer gott-bier

na nasutsuts merav-as

nicht vernichtete mich

na em parer^ na cm leJcer,

nicht bin gefallen nicht bin gesehen habend

naheaitean ndhlets sis-ds

plötzlich erhob sich kopf-hier, kaxluem Xdlav-dd

(ich) erhebe mich zerstöre verstand-da

ah m al na t ases -
ein ein auch nicht mögest ziehn fnss-hier

he harem dunji-n rosi-n

was mache (ich) (der) welt-dort (dem) fener-dort

anlez-9n ûnav-os

paradies-dort sei stätte-hier

lerne den nameu,

den der mensch trägt, kennen.

Bringe (?) dank dar meinem scliöpfer,

meinem gott, für das, was (?) er mir gab.

Nicht vernichtete er mich,

ich bin nicht gefallen, habe nicht gesehn.

Plötzlich hob sich mein haupt,

dass ich mich erhebe, deinen verstand vernichte.

Nicht sollst du nochmals meinen fass fortziehn.

Was sollte ich machen beim feuer der weit?

Das paradies sei meine stätte.
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Wortverzeiclmi sse.

(Die zalilen bezielien sicli auf die Paragraphen, von denen die besonders zu lieach-

tenden durcli kursive Ziffern hervorgehoben werden.)

Arffleniscli-zi^euneriscli.

Buchstabenfolge; abdedf g '^hijhlc x r, l m n ij p p r

szsztt' uv
s. al.

a'pves ’gekochte und destillierte milch‘ 5. 55.

ak ’ein‘ 7. 8. 9. 10. 11. 13. 14. 15. 16. 58. 68. 72. 84. 86. ah ’ein‘

9. 10. 14. 15. 16. 17. 18. 84. 86. Vgl. at\ lui, las.

aki karel ’sarameln‘ 6. 6·^.

aklarav ^anderer, folgender, ausländisch, fremd, allein, lüge, betrug* 4. 7.

13. 60. 83.

akli ’lüge, unwahr* 6. 7. 60. akli karel ’irreführen, täuschen, betrügen* 7.

akli pakrel ’lügen* 14.

aknik ’eierkuchen* 7. 55.

’auge* 4. 5. 6. 7. 17. 58. 66. 67. 72. 89. acc. pl. alcivavtiJi 13. 47.

83. karel ’zuwinken* 6. lidvel ’ein auge auf etwas werfen, die

aufmerksarakeit auf etwas richten, sich verlieben* 7. tarel = aJci

kdvel 7. altve-n ’vor* 6. 7. 15. 48. 84.

axlotats ’ruine* 7. 43. 55.

axlotel ’zerstören* 7. 20. 21. 55.

axrotel 'zerstören* 6. 20. 55.

axruel ’zerstören* 7. 20. 55.

axvar 'schlecht, böse, blind* 4. 6. 7. 8. 14. 55. axvar marl 'brannt-

wein* 4. 6.

axvarel 'hassen, verachten* 7. 20. 55.

al 'auch* 13. 17. 55. 83.

altel 'aufbürden, satteln* 7. 20. 60.

aman s. tel-ama/n.

anel 'bringen, holen* 4. 6. 20. 58. 67. 71. dat. sg. anelu 13. 45. 83.

1. sg. praes. anem 13. 16. 25. 83. 87. 3. sg. praes. ane 11. 13. 27.

83. 1. pl. praes. aner^. 13. 28. 83. 3. sg. aor. anets 4. 14. 35.

2. sg. impt. ane 4. 11. 39. Vgl. dzanrav.

7 *
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anxol ’pfeffer‘ A. 60.

anxula 'schutzlos' 12. .5.5. 76.

anlapeli ’löwe' 4. 7. .55. 76.

anîez ’paradies' 6. 17. 60. 89.

’ei' 4. 6. 7. 11. 18. .5c9. 66. 73.

anra ’liineiu' 6. 13. 58. 83.

ansev ’apfel' 4. 6. 7. 13. 5.5. 83.

ansxnanis ’unbekannt, fremd' 7. 52. 55.

antaziü ’korb' 4. 7. 52. 55.

antatits ’korb* 6. 52. 55.

anügavel 'erscheinen' 7. 20. 5.5.

anisin 'salz' 5. 60.

’nuss, haseluuss' 4. 5. 6. 7. 58. 71. 73.

ap-ka^ ’lederschnur' 6. 60. 76.

aratujn m'atujn 'nacht* 6. 11. 13. 18. 5.5. 83. gen. sg. aratujni 13. 83.

= 'heute* 7. 46. 9ratujn-9S 'heute* 12. 46. 9ratuj\ß-9S 'heute' 4.

1 1 . 46.

arav 'mehl' 4. 6. 7. 11. 60.

asp 'instrument* 6. .55.

at hai ’hand' 4. 5. 6. 7. 13. 58. 67. 70. 72. 83. ('fünf* 8.) instr. sg. a(a-

vov 11. 47. abl. sg. a/ow 13. 15. 16. 47. 83. 84. 86. .\. atavWl

13. 47. 83. at 9 'fünf' 7. 9. 10. 15. 16. 18. 84. 86. at alt

'sechs* 8. at me ak ni9 'sechs* 7. 9. 10. 18. at ni9 lui 'sieben* 8. 9.

10. 18. at ni9 lui-ak 'acht' 9. 10. at m9 ts9tar 'neun' 8. 9. 10.

'acht* 8. at me ak me lasa 'sechzig' 9. 18. at m9 lui lasa ’sieben-

zig' 18. at me las9 'fünfzig' 18. lasa at 'fünfzehn' 18. Ias9 at me ak

ni9 'sechzehn* 18. lasa at lui 'siebzehn* 18. at and 'erwerben, er-

langen* 7. atavi karr ’wanderstab' 7. 47.

atav ’liaud' 5. 50. 58.

at-gali ’befehl, Zeugnis, pass, ring' 6. 7. 55. 76.

atarba 'ungläubiger, Tatar' 4. 6. 7. 60.

ard 'kommen' 4. 6. 7. 20. 58. 67. 73. 1. sg. praes. avem 15. 16. 25.

85. 87. avim 11. 25. 2. sg. praes. aves 13. 15. 26. 83. 85. 3. sg.

praes. ave 6. 13. 27. 83. 3. pl. praes. aven 13. 30. 83. 2. sg. impt.

ave 7. 11. 13. 15. 18. 39. 83. 84. 2. pl. irnjit. avetselt 13. 18. 39.

83. 1. sg. aor. avetsi 6. 13. 33. 83. 2. sg. aor. avetsir 13. 34. 83.

3. sg. aor. avets 5. 11. 14. 35. 2. sg. prob, aver 18. 43. part. aor.

aver 15. 42. 84.

bah s. bap.

baltofd 'zerbrechen; zerbröckeln, vei-nichtcu' 7. 20. 60.
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balcütcthnel ’zerbrecheu, zerbröckelo,‘ 6, äO. 32. 60. 70.

bulwtil ’iimkommen, krepieren‘ 6. 21. 60.

banid ’biüdeu‘ 4. 6. 7. 20. 58. 07. 71. 72. 1. sg. praes. banicm 15. 16.

25. 85. 87. 3. sg. praes. bani'e 13. 27. 83. 2. sg. aor. 13. 34. 83.

part, praet. pass, baniovats 18. 43.

bantiis ’band, strick, kuopf 4. 6. 7. 52. 58.

bap ’vater‘ 4. 6. 7. 10. 11. 12. 13. 58. 07. 72. 83. geu. sg. bajtavi 4. 6.

7. 12. 13. 47. 83. voc. sg. babo 7. 48. 58. geu. pl. bapavtoü 13.

47. 83. vorov bap ’grossvater' 6. 7.

bar ’tür‘ 4. 6. 7. 18. 58. 07. 73. ’gegeu‘ 6 (vgl. barbar). tavd ’die

tür schliessen‘ 7.

bara^, ’draussen, hinaus‘ 6. 7. 13. 14. 58. 83. baraçavel ’lierauskommeii' 7.

barar, ’hinausgebn‘ 7.

barbar ’gegeu‘ 4. 7. 55. ’drausseu' 18.

barbarutdvil ’widerstrebeu, sich widersetzeu‘ 4. 7. 21. 55 (vgl. barbar).

barenal ’bitten‘ 7. 22. 55.

bariU s. paris,

bazax 'schade‘ 6. 55.

bdhrats ’apostat, andersgläubiger, Jude, heide‘ 6. 7. 43. 55.

’sich drehu, wenden, abweudeu, abfalleu, hinfällig werden' Q>.2().55.

1. sg. praes. 13. 25. 83. 3. sg. aor. bdjrèis 12, 35.

’vorübergehn lassen, (feuer) auslöscben' 6 . 7 , 20. 32. 55. 70.

3. sg. praes. 13. 27. 83. 3, pl. impf, beldrtsdnein 12. 31.

bdrav ’Kiirde' 4. 5. 00.

bicli piti, futurpartikel, 11. 13. 18. 24. 55.

biel ’sich fürchten' 6. 7. 20. 58. 08. abl. sg. bielu 13. 45. 83. 1. sg.

praes. biem 13. 15. 25. 83. 85. 3. sg. aor. biets 14. 35.

bieo^ ’feigling' 13. 41. 58. 83.

bieisdnel 'erschrecken, furcht einflossen' 6. 20. 32. 58. 1 3. 23. 83.

1. sg. aor. bieisutsi 13. 33. 83.

boshajdren ’armenisch-zigeunerisch' 18.

bulm 'viel, sehr, gross' 4. 6. 7, 11. 12. 14. 16. 18. 58. 08. 70. 72. 87.

buJcav ’hungrig‘ 6. 7. 18. 50. 58. 72.

buUavel 'hungern' 6, 20. 50. 58.

bul ’gesäss' 6. 7. 58. 72. 73. vorov bul ’büffel' 7. 76. vorov biil dziinaJc

’büfifelkalb' 7.

d t dd ai, deraoustrativsuffix, 11. 13. 15. 55. 83. etc.

dado s. det\

dard s. ia/rel.

dasta 'häufe' 15. 16. 55. 85. 87.
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det ’mutter‘ 4. 6. 7. 11. 18. 60. gen. sg. detavi 4. 6. 7. 47. voc. sg.

dado 7. 48. vorov dei ’grossmutter‘ 7.

ddmrav ’geige, Iaute‘ etc. 6. 7. 15. 16. 50. 55. 84. 86. dàmrav-vaço^

’geigenspieler, lautenschläger, musikant, volkssäoger* 6. 41. 76.

dunji (gen. sg.?) ’welt‘? 17. 55. 89.

dzaçri ’sieb, netz^ 4. 6. 7. 11. 12. 14. 15. 16. 18. 58. 85. 87. instr. sg.

dzaçrov 14. 46. acc. pl. dzaçrivavtïk‘ 11. 47. suelu dza^ri ’bett‘ 7.

dèajrav s. dzanrav.

dzanel ’wissen' 4. 6. 7. 30. 58. 71. 74. 1. sg. praes. dzanem 13. 35. 83.

2. sg. praes. dzanes 4. 11. 16. 36. 87. 3. pl. praes. dzanen 16. 18.

30. 86.

dzanrav dzajrav ’braut, neuverraählte‘ 4. 5. 6. 7. 50. 58. 73. 74. dzanrav

and ’die braut zuführen‘ 4. 6. dzanr^vi-n dzel ’auf brautscbau

ausgehü‘ 4. 6. 46.

dzari ’dirne, hure, magd‘ 7. 58. 73. 74. ’unzüchtig' 6.

dzarivavnots ’bordelk 7. 53. 58.

dzav ’gerste‘ 4. 6. 7. 58 74.

dzel ’gehü‘ 4. 6. 7. 30. 58. 74. 1. sg. praes. dzem 4. 11. 13. 18. 35. 83.

3. sg. praes. dze 13. 15. 16. 18. 37. 83. 84. 86. 1. pl. praes. dzeiß

11. 13. 18. 38. 83. 3. pl. praes. dzen 13. 30. 83. 3. sg. aor. dzets

11. 12. 14. 35. 2. sg. irapt. dze 6. 7. 14. 30.

dziv ’laus, 4. 6. 7. 58. 68.

dzudz ’streit, zoru^ 6. 7. 18. 58. 67. 74. dzudz 'streiten' 6. 18.

dzudzel 'streiten, zürnen' 4. 6. 7. 30. 58. 2. sg. impt. dzudze 7. 30. l.pl.

aor. dzudzetmjJc 18. 36.

déudzotdvel 'streiten' 7. 30. 58. 1. sg. praes. dzudzotdvim 15. 35. 85.

part, praet. dzudzot,wats 7. 43.

dzmiah 'klein, jung, kind, wenig, etwas' 4. 5. 6. 7. 11. 13. 18. 53. 58.

68. 74. instr. sg. dzunaliov = 'schwanger' 4. 6. 46. gen. sg. dzuna-

Icavi 4. 7. 47. innavi dziinak 'enkel' 4. diunak pav 'schaf, hammel'

4. 6. 7. dzunak sis 'bete, maugold' 4.

dzuni nid 'ein wenig' 6 (vgl. dzunak).

dufivd 'schädigen' 6. 30. 60.

e 'er ist' 13. 37. 55. 83 etc.

ei 'ich war' 13. 31. 55. 83 etc.

ein 'sie waren' 13. 31. 55. 83 etc.

eir 'du warst' 13. 31. 55. 83 etc.

eli 'ihr seid' 13. 30. 55. 83 etc.

em 'ich bin' 15. 35. 55. 85 etc.

cn 'sie sind' 13. 30. 55. 83 etc.
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’wir siüd‘ 12. 28. 55 etc.

er ’er \var‘ 14. 31. 55 etc.

ts ’du bist* 13. 26. 55. 83 etc.

n, demonstrativsuffix, 13. 55. 83 etc.

od s. d.

9 ’er sei* 17. 55. 89.

s. .
’knäuel, wolle, flaura* 6. 13. 60. 83.

’fasten* 6. 7. 52. 58. 69. 72.’, backen* 4. 6. 7. 18. 20. 58. 72. 1. pl. praes. ,)rante\]}l

11. 28. 3. pl. praes. 13. 30. 83. 2. sg. impt.( 11. 39.

part. aor. 11. 42. part, praet. pass, dranùvats 18. 43.

drantks ’koch, bäcker* 7. 52. 58.

dratujn s. aratujn.

9rozi ’reichtura, gut, vieil* 6. 55.

’feuer* 4. 5. 6. 7. 11. 13. 18. 55. 83. gen. sg. 13. 46. 83.

dat. sg. 17. 89. acc. pl. orosavtiJc 13. 47. 83.

’klage, schmerz* 7. 58.

’schreieii, klagen, weinen, ilelin* 4. 6. 7. 20. 58. 67. 69. 73. 1. sg.

praes. erovem 4. 11. 25. 3. sg. impf, 14. 31.

3S s, demonstrativsuffix, 11. 13. 58. 83 etc.

dt s. d.

fenal ’werden* 6. 7. 22. 55. 2. sg. praes. fenas 15. 26. 84. 3. sg. praes.

fena 7. 13. 14. 27. 83. 1. sg. impf, fenaji 31. 2. sg. impf, fenajir 31.

3. sg. impf, fenar 16. 31. 86. 1. sg. aor. feüa 12. 13. 33. 83.

2. sg. aor. fetmr 34. 3. sg. aor. fetsav 6. 7. 35. 2. sg. impt. fetsir

G. 39. part. aor. fetser 6. 11. 42. part, praet. fetsats 7. 43.

(jagen 'zeit, Zeitpunkt, mal* 4. 6. 7. 11. 14. 15. 16. 55. 84. 86. abl. sg.

gagenUs 14. 48. isi ga<gen ’heute* 4. 11. gagen ’im vergan-

genen jabr* 4. 11. valavin ’gestern abend* 4. 11. hem

’die folgende zeit, ein anderes mal, nachher, darauf, dann, nach* 6. 7.

13. 83. Icelelii gagen ’hochzeit* 4. 11. 45.

(jagen-buhu ’lange zeit* 14. 76.

gadzav ’bauer* 6. 50. 58. 72. 74.

gadzut ’bauer, händler, Armenier* 6. 7. 58.

galarav ’bauer, Armenier* 6. 7. 50. 60.

garm ’suppe* 4. 6. 52. 55.

ga/rmavüu ’suppenzubeliör* 6. 7. 52. 55.

gavel ’drehen* 7. 20. 55.

gestnk ’ wieviel* 4. 60. vgl. u. Ice^ftnr.
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S. gu.

’lieruralaiifen, spazieren gelm‘ 6. 7. GO. 1. sg. aor. 1\
12 . 33 .

gian ’gerucli' 6. 58. G8. 72.

gilav ’Iied‘ 4. 6. 7. 50. 58. 72.

giu ’weizeii' 4. 6. 7. 58. 68- 70.

giu ’gesund‘ 4. 60.

giri ’leicheutuch, bettuch‘ 4. 60.

gog ’sieb, meliisieb‘ 6. 60.

gol ’see‘ 6. 55.

gu ku g k, verbalpartikel zur bezeiclmuiig des iud. praes., 13. 24. 55.

83 etc.

gu^av ’traubenmuss, traubeusyrup' 4. 6. 7. 50. 60.

gu^vi ’kalt, kâlte‘ 4. 7. 11. 60.

2)U2)a^u ’eiserues instrument zum abkratzen der ]uäute‘ 6. 60.

Hanes-o^li nom. propr. 15. 16. 17. 55. 76. 84. 86. 89.

hat s. at\

havi ’wiederum, zurück‘ 4. 7. 18. 60.

liavi ’wirklicb, bar‘ 6. 60.

hem ’zurück' 6. 7. 13. 14. 55. 83. 'genug' 6. 7. Vgl. gaçen.

hcnmid ’zurückbriugeu' 7. 20. 55.

hev ’dieser, jener, der' (adjektivisch) 4. 6. 13. 18. 58. 70. 73. 83. hev-
’er, sie, es‘ 12. 13. 14. 83. ’dieser' 7. hev-os ’dieser' (substantivisch)

7. 18. ’mich' 15. 85. geu. sg. hevavi-n ’sein' 11. 13. 14. 18. 40. 83.

hevavi-s ’mein' 11. 40. ’seiu' 18. 40. dat. sg. hevavi-n ’ilim' 12. 18.

nom. pl. hevavtiJi ’sie' 7. 49. hevautoijk 6. 13. 40. 83. gen. pl. hc-

vavtonts 13. 40. 83.

hevajis ’diese zeit' 18.

hcvak ’solcli' 7. 13. 16. 52. 58. 83. 87. ’hier' 4. hevak- dze ’geli bei-

seite' 6.

hevak ’ieer, unwahr, lüge' 6. 60.

s. gaçen.

hevav ’so' 6. 16. 86.

’ja' 6. 7. 58.

hinnav s. innav.

honel ’dort, dorthin' 6. 7. 13. 14. 55. 83.

hosel ’hier, hieher' 4. 6. 7. 13. 15. 55. 83. 84. 85.

hôtel ’da, dahin' 7. 13, 15. 55. 83. 85.

im ’mein' 17. 55. 89.
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imim hinnav itnav ’sobn, kind, knabe, biirsclie, junger mann‘ 4. 5. 6. 7.

11. 13. 15. 60. 60. 83. 85. gen. &g.imiavi 4. 46. 13. 46. 83.

dat. sg. in inn.m-n dzel ’nach einem bräutigam aiisscbauen‘

5. 46 (vgl. dzanrav). dat. pl. innovtots 13. 48. 83.

irar-pasta ’mit einander, zusammen' 7. 56. 60.

isa ’wenn' 15. 16. 65. 85. 87.

isi ’jetzig, heutig' (vgl. gaçen) 4. 11. 55.

itnav s. innav.

jem = em.

jes ’ich' 15. 55. 85.

h s. gu.

Jcah ’brennholz' 5. 60. Vgl. Jmçr.

l'ojdze ’tisch' 18. 60. Vgl. kaçr.

Jcajt ’wald' 7. 60. Vgl. kaçr.

kaxluel 'erschrecken, sclnädigeu, zerstören' 6. 20. 60. 1. sg. praes. kaxlnem

17. 25. 89. Vgl. kalnats.

karr ’holz, balken' 4. 6. 18. 60. aiavi karr ’wanderstab’ 7.

kalarav s. galarav.

kalnats 'gelähmt' 7. 43. 60. Vgl. kaxluel.

kam ’arbeit, werk, ding, beute, etwas' 4. 6. 7. 12. 13. 15, 18. 26. 58.

66. 71. 72. 83. 84. 85. 86. 87. acc. pl. kamoMilc 14. 15. 16. 47.

84. 86. kam vaçel 'erbeuten' 7.

kamavotel 'arbeiten' 7. 20. 52. 58. dat. kamavotelu 12. 45.

karel 'machen, tun' 4 6. 7. 20. 58. 67. 72. 73. karil 18. 20, 21.

1. sg. praes. karem 6. 11. 13. 5. 16. 25. 83. 85. 87. 2. sg.

praes. kares 'du kannst' 13. 26. 55. 83. 3. sg. praes. kare 13.

27. 83. 1. pl. praes. kare^li 18. 28. 3. pl. praes. karen 11. 13.

17. 30. 83. 89. 3. sg. impf, karer 14. 31. 1. sg. aor, karelsi 12.

13. 18. 23. 83. 3. sg. aor. karcü 18. 35. 1. pl. aor. kareüiiß 18.

36. 2. sg. impt, kare 11. 15. 39. 85. 2. pl. impt. karetselc 6. 18.

39. 2. sg. prob, karer 13. 40. 83. part. aor. karer 13. 42. 83. part,

praet. karats 13. 43. 83. Vgl. :/, akli., aJci, dzudz, kerxi, mandz,

manxi, mari, netxi, pav, pevri, samli, sis, soli, tdlar, tsamxi, tsatsxi,

tselav, tenav.

kar^i 'hahn, henne, liuhn' 5. 60.

karits s. karxo-kasiis.

'naht, nähen' 7. 53. 55.

karx9-kariü 'faden, zwirn'. 7. 52. 53. 55. Vgl. karx9 ii. karel.

karsavlsu 'höhne' 4. 52. 50.
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hasel ’eiiisteckeu, eintauchen, ziehn‘ 4. 6. 20. 55. 2, sg. praes. hases 17.

2. 89. pani-n hasel 4aufen‘ 4, Vgl. hasiis ii. Ivsü·.

hasits ’tabak‘ 7. 52. 55. Vgl. laijh-hasiis.

hatel ’russ, kieuruss' 4. 18. OO.

hatel ’wo, wohin, vvoher‘ 6. 7. 13. 18. 00.

hatelanis = hatel ’wo‘ etc. 6. 18.

kavor s. xarvav.

kavrav ’gevatter, pate‘ 4. 6. 7. 50. 60.

he ’was‘ 6. 7. 13. 14. 15. 16. 49. 58. 67. 68. 72. 83. 84. 85. 87. dat.

sg. kevavi ’wozu, warum' 6. 7. 13. 83.

ke^jlnU ’wieviek 7. 60. 'einmal' 18. Vgl. gestuk u..
ke^tur 'wieviel' 6. 60. Vgl. gestuk ii. ke^tulc.

hesvar 'wie' 6. 7. 13. 14. 60. 83.

heti 'wieviel' 7. 58. 72. keti-m 'einige' 6.

hd s. gu.

'kleines rundes brot' 6. 7. 50. 60.

'weste, jacke' 5. 60.

'eid' 7. 60. mit xat'el = 'schwören' 15. 84. Vgl. k.wu'y

hdras 'wein' 5. 55.

in harel 'schreiben' 6. 7. 5.3. 55.

kdrnal 'können'. 1. sg. praes. 13. 25. 83.^ 'fluch' 6. 60. Vgl..
kiîs 'ding, sache, kleiner gegenständ' 6. 7. 13. 52. 55. 83.

kiisah 'nichts, teufel' 4. 6. 7. 52. 55.

hjarkja 'viereckiger rahmen, auf dem siebe angefertigt werden' 6 . 55.

koelav 'dieb' 5. 6. 7. 50. 60.

hoçldvel 'stehlen' 6. 20. 60.

holi 'brust, brustwarze, busen. schoss' 4. 6. 7. 13. 18. 58. 73.

kondz 'hart' 4. 6. 7. 18. 60.

kondzax 'löifel' 4. 6. 7. 55.

hovla^ 'melkeimer' 6. 53. 55.

ku s. gu.

kidel 'in die hand nehmen' 7. 14. 20. instr. kulelov 14. 45. Vgl. lei, liel.

kurax 'füllen, fohlen' 4. 6. 55.

kurel 'schlagen, erschlagen' 4. 6. 7. 18. 20. 58. 1. sg. aor. kureùi 18. 33.

3. pl. aor. kuretsin 11. 38. Vgl. kurit^.

kuris 'knoblanch' 4. 53. 60.

kuriù 'geschlagen' 6. 52. 58. Vgl. kurel.

icudelel 'heiraten' 7. 20. 60. 76.
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ikidi ’frau, ehefrau‘ 4. 6. 7. >0. gen. sg. liadivavi 4. G. 13. 18. 47. vorov

Jcadi ’alte frau, alte‘ 14.

Tcamanah ’ahle' 60.

Jcar ’haus‘ 4. 5. 6. 7. 11. 13. 18. 58. 67. 72. 83, gen.sg. Uaram 13. 14.

47. 83. abl. sg. Imre 5. 46. nom. acc. pl. ImravtiU 4. 47.

Jcaravots ’nachbar' 7. 11. 52. 58.

1ms ’gras, heu, grünzeug‘ 4, 6. 7. 14. 58. 72. 73.

Jcasilc ’leibbincle‘ G. 52. 55. Vgl. Jcasel u. JmsUs.

lidel ’tanzen, spielen, sich vergnügen, ein fest veranstalten^ 4. G. 7. 20.

58. 72. 73. Icclelu gaçen ’hochzeit' 4. 11. 45.

ledits in vorov üelits ’hochzeit‘ 6. 13. 52. 58. 83.

leerav ’stadt‘ 4..G. 7. 11. 18. 50. 58. 72. 73. abl. sg. lerne 11. 46.

leeravi ’städter' 7. 58.

Iceravtsi ’städter' G. 52. 58.

’fett, schmalz, butter, öl‘ 4. 5. G. 7. 58. 69. 72. 73.

’käse‘ 4. 5. G. 7. 11. 18. 58.

leolavot ’dick, fett‘ 7. 52. 58.

leosits ’seife‘ 4. 6. 7. 52. 58. Vgl. leusel lexsits.

ihvel 'werfen' G. 7. 20. 58. 69. 72. 73. 1. sg. praes. leovem 15. 25. 84.

3. sg. aor. Icovets 14. 35.

leovis ’pilaw’ 4. 52. 58. leovits 5. 6. 7. 52. 58.

leisavot s. leUisavot lelesavot.

leori ’pferd' 4, G. 7. 11. 58. nom. acc. pl. leorivcwtile'' 1. 18. 47. dat. pl.

leorivavtoü 13. 47. 83.

leudzin ’faden zum siebflechteu' 6 . 60.

leusel 'reinigen' G. 7. 20. 58.

Imsits ’kehrbesen' 6 . 7. 52. 58, Vgl. lensel leosits.

xal 'sack' 6 . 55. 75.

xalii ’lunge' 4. 60.

xaliv 'fleisch' 4. 5. G. 7. 13. 18, 60. 83.

xanel 'sich vereinigen, paaren' G. 7. 20. 60.

xani 'sack, ledertasche' 4. G. 60.

xaravana ’hose' 5. 60.

xari ’esel' 4. 5. G. 7. 18. 58. 73. gen. sg. xarvavi in xarvavi ienav

’scheune' 4. 47. nom. acc. pl. xarvavtile'' 7. 18. 47.

xarvav ’geld' 4. G, 7. 11. 60. leavor G.

xasauten 'schäm, scheu, Schamhaftigkeit' 4. G. 7. 52. 60.

xasavel 'beschämen, tadeln' 7. 20. 60.

xasavot 'züchtig, keusch' 7. 52. 60.

xatel 'essen' 4. 6 . 7. 20. 58. 73. dat. sg. xaùilu 4. 45. 1. sg. praes.

8. .-. .
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xatcm 18. 25. xat'im 18. 25. 3. sg. praes. xate 11. 27. 1. pl. praes.‘ 11. 28. {¥ 5. 11. 28. 3. pl. praes. xafxn 13. 30. 83.

2. sg. impt. xate 15. 39. 84. Vgl..
’nahrung, speise' 4. 6. 7. 11. 52. 58.

xaictsonel ’füttern' 6. 20. 32. 58. 76.

xato^ ’esser' G. 7. 41. 58. ’maiis' 4. nom.. xato^nrr (= manus-xaio^yncr)

13. 83.

xclmelav ’dumra, töricht' 4. 6. 50. 55. 77.

xmav ’exkrement' Q. 59.

xcnavel ’notdurft verrichten' G. 20. 59. 1. sg. praes. xenavim 5, 25.

xdlav ’verstand' 4. G. 7. 12. IG. 17. 50. 55. 84. 8G. 89.

xolel ’herahsteigen, herahhringen' 7. 20. 60.

xiila ’herr, Schützer' G. 7. 12. 55. dzunakavi xiila ’mntter' 7.

ladzel ’sich schämen' G. 7. 20. 58. 73. 74.

lalcats ’salzlake, eingepökeltes, sauer' 4. G. 43. 60.

lalld ’greifen, packen, fangen, erbeuten' G. 7. 20. 60. 3. sg. praes. lalle

14. 27. 3. sg. impf, later 14. 31. part. aor. laller 13. 42. 83.

latel ’emporhehen, aufnehmen, nehmen' G. pass, latncvel G. 20. GO.

part, praet. G. 43. GO.

latoz s. manùav-laJco^.

laxus ’mensch, bauer, kerl' 4. G. 7. 60.

’nase' 4. G. 7. 58. 71. 73.

-kasits ’schnupftabak' 4. G. 52. 55. 58.

larel ’aufladen, aufbürden' G. 60.

las las9 ’zehn' 7. 8. 9. 10. 11. 18. 58. 66. 73. ab), läse in lase-n ak

nai ’neun' 8. 58. 72. las ak ’elf' 10. las ak ’elf' 18. las

lui ’zwölf' 10. 18. las lui-aJc ’dreizehn' 10. 18. las

Vierzehn' 18. Ias9 18. las at ’fünfzehn' 18. las a(

ak ’sechzehn' 18. at lui ’siebzehn' 18. 18 lui

’achtzehn' 18. las lui ak ’neunzehn' 18. lui 18() Zwan-

zig' 9. 10. 18. lui las ak Einundzwanzig' 10. lui 1,8 lui ’zwei-

undzwanzig' 18. lui-ak 18() ’dreissig' 10. 14. 18. 'vier-

zig' 13. 18. 83. ai lasa ’fünfzig' 18. a( ak ’sechzig'

9. 18. ai lui 18 ’siebenzig' 18. lui 'achtzig^ 18. lui

ak lasa ’neunzig' 18, ’tausend' 7, 8. 9.

lavavel ’brcnnen, heizen' 4, G. 7. 20. 58. 3. sg. praes. lavavi 13. 27. 83.

2. sg. impt, lavave 11. 39.

lavavië ’brennmaterial, ofen' 4. 18. 52. 58.

lamviis ’brennmaterial' G, 7, 18. 52. 58.

lellel ’selm' A.d.l. 20. 58. 67. 72. 73. 2. sg. praes. lelles 11. 13. 26.
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83. 3. sg. praes. lelce 13. ^7. 83. 1. sg. impf, leùi 18. 31. 1. sg.

aor. IcJccisi 13. 53. 83. 2. sg. aor. lelldsir 13. 34. 83. 2. sg. impt.

leite 7. 17. 39. 89. part. aor. leÉcr 17. 42. 89. leÎcel 18. 42. part.

UUats 18. 43.

’spiegeP 7. 52. 58.

leîcits ’spiegel· 6. 52. 58.

Icicsavot leltièavot Iciéavot ’scIiôd, liübsch‘ 4. 6. 8, 52. 58.’ 'zeigen' 7. 20. 32. 58. 76. .. praes. Ickvatsonen 13. 30. 83.

2. pl. irapt. IcJcvÎsuÎscJt 13. 39. 83.

IcÎivavil ’sich zeigen, erscheinen' 6. 21. 58. 3. sg. praes. leltvavi 13. 27. 83.

leçi ’dorf' 4. 6. 7. 11. 18. 58. gen. sg. leçvavi 11. 47. abl. sg. leçvave

11. 47.

leçvav ’dorf' 11. 58.

leçvavisi ’dorfbewohner' G. 7. 52. 58.

lel 'geben' 4. 6. 7. 20. 58. 1. sg. praes. lem 13. 14. 25. 83. 2. sg. praes.

les 6 . 15. 26. 85. 3. sg. praes. le 11. 13. 27. 83. 1. sg. aor. leùi

19. 33. 3. sg. aor. lets 5. 13. 18. 35. 83. 3. pl. aor. leüin 12. 56’.

2. sg. impt. le 5. 11. 39. 2. sg. prob. 1er 14. 40.

lel liel ’uebmen, kaufen' 4. 6. 7. 20. 58. dat. 11. 13. 45. 83. 3. sg.

praes. le 13. 27. 83. 1. pl. praes. liiiÿt 11. 28. 3. pl. impf, lieïn 12.

31. 2. sg. aor. leisir 11. 34. 2. sg. impt. le 15. 16. 39. 84. 8G.

Vgl. liais.

lele 'männlicher esel' 1.60.

lelik 'Verpflichtung, schuld' 7. 52. 58.

lerel 'wollen, begehren, nehmen' 7. 20. 60.

les 'leben' 4. 6. 7. 60. 'weit, erde' 6.

levai 'gott' 4. 6. 7. 11. 12. 13. 14. 17. 58. 67. 73. 83.

Hais 'verheiratet' 4. 43. 58.

lom ’zigeuner' 4. 5. 6. 7. 15. 16. 58. 73. 84. 86. gen. sg. lomi 11. 46.

nom. acc. pl. lomavtiË 4. 6. 11. 47.

lomavren 'zigeunerisch' 6. 52. 58.

lortl 'finden, entdecken, erproben' 4. 6. 7. 20. 60. 2. sg. aor. loretsir 15.

16. 34. 85. 87.

Uli 'zwei' 4. 7. 8. 9. 10. 11. 13. 14. 15. 16. 18. 58. 66. 73. 83. lui

tsjtar 'acht' 8. 18. lui pavnits 'zweihundert' 9. Vgl. at\ las.

liii-ak 'drei' 8, 9. 10. 12. 13. 14. 18. 58. 76. Vgl. at\ las, pavnis.

lid 'milch' 4. 5. (J. 7. 11. 58. 67. 72. 73.

m s. .
prohibitivpartikel 6. 7.-13. 14. 15. 18. 58. 71. 83. 85.

madegar 'schmutzig' 4. 60. (A^'gl. maxtikar.) vorov madegar ’kamel' 4.
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maxtikar ’schrautzig‘ 7. 60.

maçl ’weiu, brauutwein' 4. 5. 6. 7. 13. 58. 83. axvar ’braDntwein‘

4. 6.

maçîavot ’trinker, säufer, Georgier* 6. 52. 58.

maçlavotel ’sich betrinken* 58. part. aor. maçlavoter 5. 42.

malav ’brot* 4. 5. 6. 7. 11. 12. 18. 58.

mandz ’mitte, taille* 4. 58. 71. 74, als portpositioii ’inmitten, in* 6. 7. 14.

tnandzd karel 'zerbröckeln* 6.

mandzel s. mandzuel.

mmidzUs ’wettkampf* 15. 16. 55. 85. 87. cf. tadzlis.

mandzuats 'schwanger* 7. 43. 60.

mandzuel mandzuü mandzel 'bleiben, wohnen, leben* 4. 6. 7. 20. 21. 60.

2. sg. impt. mandzui 14. 39. 2. pl. impt. tnandzuiU 18. 39. 3. pl.

impf, mandzein 14. 31. 3. sg. aor. mandzuetsav 14. 35. 3. pl. aor.

mandzueisan 14. 38.

mancl 'bringen, tragen* 7. 20. 60.

manxi in manxi karel 'spinnen* 7. 14. 53. 55.

manfsav 'fisch* 4. 6. 7. 14. 18. 50. 58. 71. 74. gen. sg. mantsavi 14. 46.

nom. acc. pl. mantsavner 18. 46. mantsavavtiJc 18. 47. gen. pl.

manüavneru 14. 46.

manisav-lako^ 'fischer* 14. 41. 58.

manus 'mensch* 4. 5. 6. 7. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 18. 58. 67. 71. 83.

85. 87. gen. sg. manusuvi 12. 17. 47. dat. sg. manusavi 12. 47.

nom. pl. mamisavtiJc 12. 13. 18. 47. 83. vorov manus 'greis, fürst*

6. 7. 13. 14. 18. gen. sg. vorov manusavi 13. 83. vorov manusi 14.

manus-xato^ ’menschenfresser, dämon* 13. 41. 58. 76. nom. acc. pl.

manus-xato^ner 13. 41. 46. 83. gen. pl. manus-% 13. 41.

46. 83.

martel 'bitten, fordern, betteln* 4. 6. 7. 20. 58. 71. 72. 1. sg. praes.

maiQgem 18. 25. 2. sg. praes. mar^ges 14. 26. 3. sg. praes.^ 5.

27. 1. pl. praes. 5. 28. 2. pl. praes. 15. 29. 84.

3. pl. impf, maigejcin 12. 31. 1. sg. aor. mar^geüi 5. 12. 33. 2. sg.

impt. maiyge 5. 39. — mai)guats tsoki 'verlobte, braut* 7. 43.

maraliur 'geschenk, lohn, mitgift, aiissteuer* 7. 60.

mari in mari karel 'töten, erschlagen* 4. 6. 7. 13. 18. 58. 73.

masa 'tisch* 18. 60.

mastel 'sich vereinigen, paaren* 6. 20. 60.

mck-t'enav 'zusammen* 7. 14. 55. 58.

meid 'lassen, loslassen, verlassen* 6. 7. 20. 58. 67. 73. 3. sg. praes. mele

12. 27. 2. sg. impt. mele 14. 39.
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mcr ’uHser* 11 . 55.

merav-dd ’du‘ 13. éd. 58. 83. gen. sg. mcravi-d 15. äO. 84.

merav-d ’er‘ 40. 58. gen. sg. meravi-n 12. 40.

merav-ds ’ich‘ 6. 7. 11. 12. 13. 40. 58. 71. 83. gen. dat. sg. memvi-s 7.

13. 14. 17. 40. 83. abl. sg. merave-s G. 40. nein. pl. meravtilc-os

7. 40. merav-tor}lc 6. 40. -ds 12. 40. gen. dat. pl. mcrav-

tonù-ds 11. 12. 40. meravonù-ds 5. 40. 5. 40.

’‘ 8. 13. 18. 55. 83 etc.

mosax ’sonne‘ 5. 55.

’buttermilch‘ 6 . 60.

moç ’sahne‘ Q. 60.

mol ’preis, wert^ 6. 7. 58. 71. 73.

molavot ’teuer, kostspielig‘ 7. 52. 58.

molel ’abscbâtzen, taxieren‘ 7. 20. 58.

mozlax ’hornvieh' 4. 6. 7. 11. 53. 55.

muç ’raund, gesicht* 4. 6. 7. 14. 58. 73. instr. sg. muçavov 14. 47. abl.

sg. muçave 7. 11. 47. — ’für, wegen* 7. 12.

’rubel* 4. 11. 50. 60. muçavnoù 6. 52. 60.

muçaviiè ’zalin, pfeifeuraundstück, Zigarettenspitze* 4. 6. 52. 58.

muçavnois s..
midel nwlil ’sterben* 4. 6. 7. 20. 21. 58. abl. mulde 13. 45. 83. 2. sg.

praes. midcs 18. 26. 3. sg. praes. muU 13. 27. 83. 3. sg. aor. ma-

leisav 12. 35. 3. pl. aor. miileùan 13. 18. 38. 83. part. aor. mulcr

5. 11. 42. part, praet. mulats 4. 43.

muletsdnel ’tôten* 32. 58. 76. 1. sg. praes.^ 13. 25. 83. 1. sg.

aor. mnletsut'si 18. 33.

mundali ’strasse, markt* 7. 60.

mmtaç ’niedrig, eng, billig* 6. 60.

murel ’barnen* 6. 20. 58. 73.

mus ’mann* 4. 5. G. 7. 50.

-n s. 9.

na ’niclit* 4. 5. G. 7. 11. 12. 13. 15. IG. 17. 58. 71. 83. 84. 85. 8G.

87. 89- na ùli ’nein* G. 7.

nakav ’rauchlocb, fenster* 4. G. 7. 18. 60.

nakeajtean 'plötzlich* G. 17. 55. 89.

naç naçi ’gold, golden* 4. G. 7. 14. 18. 60.

’feuer* 4. G. 7. 18. 50. 60.

nasuav ’krank, kranklieit* 4. G. 7. 13. 18. 50. 58. 83.

nasuel ’fortgehn, sich entfernen, fliehen, verloren gehn* 4. G. 20. 58. 3. sg.

praes. nasui 13. 27. 1. pl. praes. 18. 28. 3. pl. praes. na-
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suin 13. 5 ö. 83. 3. sg. aor. nasuetsav 7. 35. part. aor. nasuer

18. 4J2.

nasuU ’kraiik werden' 4. 21. 58. 3. sg. aor. nasuetsav 7. 11. 35.

nasuithnd ’veruicliteu, zerstören' 6. 20. 32. 58. 70. 3. sg. aor. nasutsuts

17. 35. 89. part, praet. nasutsats 7. 43.

nai in lasc-n ak nat' ’ueun' 8. 58.

navs ’same, körn' 6. 60.

ncnel ’trageu' 6. 7. 20. 60. 1. sg. praes. nenem 4. 11. 25. 2. sg. praes.

nenes 13. 26. 83. 3. sg. praes. neue 13. 27. 83. 3. pl. praes. neuen

13. 30. 83. 3. sg. aor. nenets 6. 35. 2. sg. inipt. nene 7. 39.

netxi in netxi karcl ’werfen' 6. 13. 53. 55. 83.

’wohl, vielleicht' 13. 55. 83.

mgalel ’entblösscn, entkleiden, aiisziehn, zielin' 4. 6. 7. 20. 58. 69.

3. sg. praes. 13. 27. 83. 3. sg. aor. 14. 35. 89.

'sich erheben, aufstehn, hinausgehn, hiuaufsteigen' 4. G. 7. 20. 58.

69. 72. 73. 1. sg. praes. 17. 25. 89. 2. sg. praes. nokles

18. 26. 3. sg. praes. nekle 13. 27. 83. 3. pl. praes. 13. 30.

83. 1. sg. aor. ndklet'si 13. 33. 83. 3. sg, aor, 17. 35. 89.

2. sg. impt. nokle 7. 18. 39. 2. pl. iiupt. nokleüeJc 18. 39. 2. sg.

proh. ndklir 18. 40.

’blut, wunde' 4. 6, 7. 11. 60.

’teig' 4. 6. 7. 55.

nits ’gib'! 4. 11. 39.

nol ’salz' 4. 6. 7. 58. 67. 73.

nolel ’salzen' 7, 20. 58.

nuxt ’papier, brief' 4. 6, 7. 55.

o^li ’sohn' s. Hanes-.
oxtd 17. 89.

or relativpronomen u. koujunktion ’dass' 13. 55. 83 etc,

ororsak ’tag, mittag, nachmittag' 7. 52. 60.

imkrel ’sagen, sprechen' 6. 7. 20. 58. 72. 1. sg. praes. pakrem 14. 25.

2. sg. praes. pakres 14. 26. 3. sg. praes. pakrc 13. 24. 27. 83.

1. pl, praes. pakre\ß 13, 28. 2. jil. praes. pakrclc 13. 29. 83.

3. pl. praes. pakren 13. 30. 83. 3. sg. impf, pakrer 14. 31. 3, sg.

aor. pakrets 13. 14. 15. IG. 35. 83. 84, 85. 8G. 87. 3. pl. aor.

kretsin 13. 38. 83, part, praet. pakrats 14. 16. 43. 86.

patiav ’sack' 6. 50. 60.

pani ’wasser' 4. 6. 7. 11. 14. 18. 58. 68. 72. gen. sg. pani vavi 14. 47.

abl. sg. panivave 14. 47. vorov pani ’see, fliiss' 4. 6, 14. gen. sg.

vorov panivavi 14. pani-n kasel ’taufen' 4,
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paniot ’wässerig‘ 14, 52. 58.

pantri ’vogel, hnhn‘ 4. 7. 60.

p>ani ’\vcg‘ 6. 13. 58. 70. 72. 83. gen. sg. pantavi 13. 47. 83.^ par^'^ri ’lienue, lmhn‘ 4. 6. 7. 11. 18. 60.

}mrd 'fallen' 6. 7. 20. 58. 72. 73. 2. sg. praes, pares paris 15, 16. 26.

84. 87. 3. sg. praes. pari 13, 27. 83. part, aor, parer 17. 42. 89.

parpavel 'leeren, räumen' 6. 20. 60.

pasta in irar pasta 'mit einander, zusammen' 7. 60. pasta-d 'mit dir' 15.

85. pasta-s 'mit mir' 15. 16. 85. 87. pasta-n 'mit ihm, mit sich, mit'

4. 6. 11. 12. 13. 14. 83.

pav 'fuss' 4. 6. 7. 15. 17. 58. 73. 84. gen. sg. pavavi 7. 13. 47. 83.

acc. pl. pavavtiJc 13. 47. 83. dzmaJc pav hammel' 6. 58. 66.

pav ’ziege, hammel' 7. pav Itarel 'einteilen' 6. pavavi temv ’fussbekle-

dung' 7.

pavav (= pav) 1 1

.

pav-has ’fussbekleidung' 4, 7. 55. 58. 76. pav-lcaU 6. pa,v-l~asits 6.

pavnel 'zählen, rechnen' 6. 7. 20. 58.

pavnis pavnits 'hundert' 6. 7. 8. 9. 10. 18. 52. 58. lui pavniû 'zweihun-

dert' 9. 18, lui-ak 'dreihundert' 18. las^ pavniû ’tausend‘ 9.

;;^75 'tausend' 18.

peçri 'kupfer, kupferkessel' 4. 6. 7, 60.

per 'leib, herz' 4. 6. 7, 58.- tavel 'sich verlieben' 6, 7.

pes 'gleich' 14. 55.

pesel ’eingehn, hineingehn, eindringen' 4. 6. 7. 20. 58. 68. 2. sg. praes,

peses pesis 11, 16. 26. 87. 3. sg. praes. pese 13. 27. 83. 2. sg.

impt, pese 14. 39. 2, sg. proh, pesir 15. 40. 85,

pete'^vor 'schwanger' . 55.

pesu 'ungläubiger' mohammedaner, Türke, Tatar' 5. 7. 60.

piaz 'zwiebel' 6. 55. piazav 4. 6. 7. 50. 55.

piel 'trinken' 4. 6. 7. 20. 58. 67. 72. 1. sg. praes, piem 11, 25. 2. sg,

praes. pies 18. 26. 1. pl. praes. pihß 1 1. 28. 3. pl. praes. pien 13.

30. 83. piin 5, 30. 3, sg. aor. pieû 11. 35.

pielilc 'getränk' 6. 52. 58.

piis piiis piiülc 'tabak' 4. 5. 6. 7. 52. 58.

pol polo in pol(o) fenal 'schweigen' 60. 2. sg. impt. feûir 4, 6. 7.

polofei 20.

'voll' 7. 55.

piirpav 'voll' G. 60.

purguel 'füllen' 6. 7, 20. 60. part, praet. purguats 7. 14. 43.

pnüavel 'fragen' 58. 74. 2. pl. impt. puüavetselc 15. 39. 84.
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pajlel ’setzeu, legen, stellen‘ 60. 2. sg. impt. pajle 5. S!).

pal ’bruder' 4. 6. 7. 11. 13. 5<S. 66. 72. 73. 83. dat. sg. palavi 13. 47.

83. nom. pl. palavtiJc 13. 47. 83. acc. pl. palavtiJc 13. 47. 83. dat.

pl. palavtots 13. 47. 83.

pal-tsoM ’schwester‘ 7. 76.

panel ’sagen, sprechen, erzählen' 4. 6. 7. 20. 58. 71. 72. 3. sg. praes.

pane 11. 13. 27. 83. 3. sg. aor, panefs 17. 35. 89. 2. pl. impt.

panetscJc 15. 16. 39. 84. 86. 3. sg. paner 12. 31.

pano^ ’sprecher' 6. 41. 58.

imrel ’sich auf etwas setzen, reiten' 6. 7. 20. 60.

parcl ’sich ankleiden' 4. 6. 20. 60.

paris parits ’kleidiing' 4. 6. 7. 52. 60.

jxirJc ’ruhm' 17. 55. 89.

2^ ’reiter' 6. 41. 60.

pelav ’raännliches glied' 6. 50. 58. 68. 72.

pevri ’tausch, Wechsel, änderung', nur in Verbindung mit 6. 13. 60. 83.-^ ’krummes messer zum zerschneiden der für die siebe gebrauchten

häute' 6. 60. 76.

pus ’stroh' 4. 6. 7. 58. 72.

~S S. -9S.

samel ’gut, wacker, schön' 4. 5. 6. 7. 11. 12. 13. 14. 15. 17. 18. 60.

83. 84. 89. merave-s samclnin ’teufel' 6.

samli (in samli harel ’verfertigen, bauen') 6. 7. 11. 15. 16. 18. 60. 85. 87.

sanxi (in sanxi harel ’säen') 7. 53. 55.

santu ’ofen' 4. 6. 7. 11. 60.

sarsi ’weib' 4. 6. 7. 60. vorov sarsi ’altes weib, alte' 14.

sarvats ’ledertasche zum aufbewahren von instrumenten' 6. 43. 60.

sav9 ’all, ganz, gut, gründlich' 7. 13. 16. 58. 73. 83. 86. gen, sg. savavi

13. 47. 83.

sonanel ’kennen, wissen, vertraut sein' 6. 20. 60. 2. sg. praes. smanes

15. 16. 26. 85. 87.

SManits 'bekannt, bekannter' 6. 7. 52. 60.

'hoch' 7. 60.

S9\ß ’ohr, gehör' 6. 60. sdiß fhvel 'hören, zuhören, horchen' 6. 7. S9ijlc

tavo2)i-n 'dem zuhörer' 13. 83.

S9ijlcel 'hören, verstehn' 6. 7. 20. 60. 3. pl. praes. S9Y\Uen 13. 30. 83.

3. sg. impf. S9i^lccr 16. 31. 86. part. aor. S9\ßxur 14. 42.

S9\ßlcl 'wissen' 4. 20. 60.

S9vcl s. suel.
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sis ’kopf, frucht, erdbecre' 4. G. 7. 11. 13. 17. 53. 67. 73. 83. 89.

geil. sg. sisavi 13. 47. 83. abl. sg. sisave 15. IG. 47. 84. 8G. acc.

pl. sisavtilc 13. 18. 47. 83. sis Jcarel ’beendigeii, erfüllen^ G. (Uiinak

sis ’betc, maiigold‘ 4. tapah sis ’Russe‘ G. vorov sis ’sticr* 4. ’kolil·

köpf 4. ’könig, fürsf 7. 14. sis vorov ’fürst‘ 7.

sis-xol ’kopfbedeckung, horn‘ 4. 6. 7. 18. 60. 7G.

siuksiun ’hals‘ 4. G. 60. suksun G.

soi ’laut, wort, stimme, erzäliliiug, nachrichf 4. G. 7. 13. 18. 60. soi lei

’nachricht geben, schmähen' 7. soi ’singeif 7.

soli karel 'sprechen, erzählen' 4. G. 13. 14. 18. 60. hevaL· soli karel

’lügen' 6.

solav ’hund' 4. 5. G. 7. 50. 60.

solavnots ’wortkampf, sängerstreit' IG. 60. 87.

stc^tso^ ’schöpfer' 14. 55. 89.

SU ’kalt, kälte· 4. 60.

suel sdvel 'schlafen, im bett liegen, bettlägerig sein, leiden, gebären' 4. G.

7. 20. 58. 73. inst, suelov 13. 45. 83. 1. sg. suelii dzneri ’bett' 7.

45. 3. sg. praes. sue 13. 27. 83. 1, sg. aor. suef’si 13. 33. 83. part,

aor. suel 13. 42. 83. suer 5. 13. 42. 83.

suz ’nadel' 4. G. 7. 60. nom. acc. pl. sumvtilc 7. 11. 47.

sutafel s. sutav.

sutav 'schlaf 4. 6. 7. 50. 58. 67. 72. sutav-o nencis ’er ist eingoschla-

fen' 6. sutav e fetser ’er schläft' G. 20. sutafel 'schlafen' 4. 20.

sanel 'wissen' 55. 1. sg. praes. zanem 15. 25. 85. 2. sg. praes. zanes 15.

IG. 26. 85.

zonel ’zuschneiden' 4. 20. 60.

zopun 'jacke mit langen ärmeln' 5. 60.

zinar 'ein zum siebflechten gebrauchter eiserner haken' G. 60.

zis 'mich' 15. 16. 55. 85. 87.

sa^ap ’ahle, pfrieme' 6. 60.

semli 'der zylindrische teil des siebs' 4. 6 . 60.

sihri 'weide, korb' 4. 6 . 60. nom. acc. pl. siJirivavfU: 7. 11. 47.

taksi 'ein teil des siebgeflechts' 6 . 60.

tapak sis 'Russe' 6. 55. 76.

tatav 'heiss' 6. 50. 58. 72.

Tatos nom. propr. 18.

tel 'butter, öl, fett' 4. G. 7. 58. 67. 72. 73.

tel-aman ’buttcrfass' 4. 55. 58.

terav-d 'er, sie, es' 6. 13. 18. 40. 50. 58. 83. gen. dat. sg. teravi-n 'sein,

8*



122 FRANZ NIKOLAUS FINCK,

ihr, ihm, ihr' 7. 13. 14. 49. abl. sg. tcravc-n ’aus sich' 15. 16. 49.

85. 87. nom. pl. teravtorjic -o ’sie' 18. 49.

terav-dd ’dii' 6. 7. 13. 18. 49. 50. 58. 72. 83. gen. dat. sg. tcravi-d

’dein, dir' 7. 13. 14. 49. abl. sg. terave-d ’vor dir' 13. 49. 83.

nom. pl. teravtoxÿi -dd ’ihr' 18. 49. dat. pl. teravtonù-i)d ’euch' 13.

49. 83.

ferav-ds ’ich' 6. 18. 49. 50. 58. dat. sg. teravi-s ’mir' 18. 49. abl. sg.

teravc-s ’vou mir' 15. 49. 84. nom. pl. teravtoxÿc -ds ’wir' 18. 49.

tj partikel zur eiuführung der direkten rede 13. 55. 83.

Idar ’stimme, uame, spräche' 4. G. 7. 11. 14. 15. 10. 17. 00. 84. 85.

86. mit harel 13. 83.

tiresid ’kirche, geistlicher' 4. 5. 6. 7. 11. 18. 58. 68. 09. 72. instr. sg.

teresidov 13. 40. 83.

tdrotel 'zerstreuen' 6. 7. 20. 55. 3, sg. praes. twoti 15. 27. 84.

fsamxi karel 'kauen' 6. 53. 55.

tsanixi karits 'mastix zum kauen' 4. 6. 7. 53. 55. 70.

isafsxi karel 'bedecken' 6. 7. 53. 55.

isajncl 'stehlen' 6. 20. 00.

fsam 'leder, feil, haut' 4. 6. 7. 58. 00. 71.

isamli 'Unterhose' 6. 7. 00.

Isav 'fehl, acker' 7. 00.

t.bJav 'schnell' 4. 6. 7. 11. 15. 00. 85.

tlwel 'rufen, schreien' singen' 4. 6. 7. 13. 20. 00. 83. 3. sg. praes.

13. 27. 83. 2. sg. impt. ts,ire 11. 39. soi isorel 'singen' 7.

tsorel 'entfliehn' 7. 20. 00. part. aor. 12. 42.

fsoriJiH 'glocke' 4. 6. 00.

tsorojy 'herbeirufer, bahn' 4. 6. 41. 00.

'vier' 7. 8. 9. 10. 15. 16. 18. 58. 09. 72. 73. 74. 84. 86. Vgl. a(

las hi.

fsolar- ak 'vier' 8. 58. tsotar-u-ak 11.

isiknav 'armer, betller' 4. 6. 7. 50. 00.

tsiri 'lager, bett' 6. 7. 11. 00.

tsojlav 'dieb' 4. 50. 00.

fsmnel 'küssen' 6. 7. 20. 58. 71. 74. 1. sg. praes. tsumim 5. 25. 3. sg.

praes. tsumc 13. 27. 83. part, praet. tsumats 13. 43. 83.

tmtar 'ufer, rand, bei, zu' 7. 14. 00. lagar-o 'bei, zu' 13. hgar-od 'bei dir,

zu dir' 11. 16. 86. hgaç-9S 'bei mir, zu mir' 6. 7. 15. 83. tugaç-n-9S

'bei uns, zu uns' 13. 83.

hgd tugvel 'anfassen, berühren' 7. 20. 00. 3. sg. aor. tuget^sav 7. 35.
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tadzlis ’blreitlied, lied iiii wettkainpf der volkssäuger‘ G. 15. IG. 55.

85. 87. cf. mandzlis.

tagotel ’zerschlageu‘ 4. 60.

tahi ’frau, geraaliliu‘ 7. 60.

tard ’liabeu‘ G. 7. J20. 58. 72. 1. sg. piaes. 4. G. 11. 13. 18. 25.

83. 2. sg. praes. üwes 13. 15. IG. 26. 83. 85. 87. 3. sg. t'arc 4.

11. 13. 27. 83. 1. 1)1. praes. ’’ 12. 28. 3. pl. praes. taren 13.

30. 83. 3. sg. impf, {arer 11. 31. 3. sg. praes. tarena 13. 27. 58.

tarondav ’besitzer, reicber‘ 7. 18. 58.

tavar ’meiiscli, arbeiter, arzt‘ 4. G. 7. 60. geu. sg. (avari 13/ 46. 83.

tavel ’setzeu‘, stellen, legeu‘ G. 7. 20. 58. 73. 1. sg. praes. tavim 5. 25.

3. sg. praes. t\wc 13. 27. 83. 3. pl. praes. taven 13. 30. 83. 2. sg.

impt. tave 11. 30. 2. pl. jiupt. tavdsdc G. 30. 2. sg. prub. tavcr G.

7. 40. — per-j tavel ’sicb verliebeu‘ G. 7. syijfc' tavel ’liöreu, zuhören,

horchen ‘ G. 7.

tavo^ s. 8\
tel ’fadeu‘ 14. 55.

tenav ’platz, ort, bodeu, markt, strasse, dorf‘ 4. G. 7. 11. 13. 17. 18. 50.

58. 68. 72. 83. 89. mrvavi tenav ’scheuue‘ 4. 47. pavavi tenav

’fussbekleiduug‘ 7.

tdld ’sein, vorhanden sein‘ 20. 60. 1. sg. praes. tblem 25. 2. sg. praes.

tdles 26. 3. sg. praes. tbli 5. 6. 7. 13. 27. 83. 3. sg. aor. ùleis 35.

tml ’grab‘ 5. 60.

tovdéuel ’waschen, reinigen‘ 6. 7. 20. 58. tbvdzuil ’sich waschen' 4.

tsa^a ’kind' 5. 58. 60.

tsen 'weiblicher geschlechtsteil' 6. 58.

tsjnel tsinel 'schneiden, abschneiden' 4. 6. 7. 20. 58. 74. 3. sg. praes.

tsdne 13. 27. 83. 1. sg. aor. ts9nctsi 13. 33. 83.

tsjnis 'teil, hälfte' 4. 6. 7. 52. 58. 'geldstück' 5. ak tsjnis

'etwas' 7. tsenisavi thnis 'viertel' 7. 48.

tsoki ’mädchen, tochter' 4. 5. 6. 7. 11. 13. 14. 58. 68. 72. 74. 83. geu.

sg. tsokivavi 13. 47. 11. 13. 45. 83. acc. pl. üokjvtHi 13.

48. 83. maiyjuats tsoki 'braut, verlobte' 7. - 'schwester'

7. 76.

tsolci 'ausgiessen' 6. 7. 20. 58. 68. 74. isolvel ’tliessen' 4.7. 3. sg. praes.

tsolvi 1 1 . 27.

üolnats 'dann' 4. 43. 58.

isuri ’messer' 4. 6. 7. 13. 18. 58. 68. 74. 83. geu. sg. ùurivavi 13. 47.

tulav 'saure milch' 4. 6. 7. 50. 58. 72. 73.

tuli 'erde, schnee, asche' 4. 6. 7. 11. 14. 18. 60.
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U ’uud‘ 11. 13. 55. 83.

’offeii‘ 7. 14. 00.

nTild üfiucii' 4. 6. 7. 20. 00. 3. sg. praes. ullle 13. 27. 83. 2. sg. impt.

ulile 17. 30. 89. 2. pl. impt. 18. 39.

nid ’wolleu, sich verloben‘ 6. 20. 00.

iq)ra ’auf‘ 4. G. 7. 58. 72. iipra-n ’auf ihm, auf ilm, auf‘ 11, 13. 17. 83.

89. upra-s ’auf mir, auf mich‘ 7. upra-s fdsats e ’dic monatliclK'

regel ist bei mir eingetreteid 7. iipra e ’es ist teuer* G. tipra luUd

’emporheben, aufiiehmen* G.

iista ’meistcr* 15. 16. 55. 85. 87.

usu ’iiistrumeut zum abkratzeu des leders* 6 . 00.

iitsavd ’sagen, erzäbleu, erwäbuen* 6. 20. 00. 2. pl. impt. utsavctsdc IG.

39. 86.

Ktlud ’bleiben, warteu* 4. G. 7. 20. 00. dat. uÜiielii 13. 45. 83. 3. sg.

praes. ntlui 13. 27. 83. 2. sg. Mlue 13. 39. 83. part. aor.

niluer 13. 42. 83.

iitsd ’gehu, fortgelm* 7. 20. 00. 1. sg. praes. utscm 11. 15. 25. 85. l.pl.

praes. ntèeiÿc 11. 28. 3. pl. praes. uiün 5. 30. 3. sg. impf, utser

14. 31. part. aor. utser 5, 42.

vaçd ’schlageu, erschlagen, erbeuten, werfen* 4. G. 7. 20. 00. 1. sg. aor.

vaçetsi 18. 33. 3. sg. aor. vaçd's 11. 35. 2.pl. impt. vaçdsdc 11. 39.

2. sg. praes. passiv! varnis 11.

vaçitts ’brei, mehlbrei* 7* 52. 00.

vaçiièJc ’beil, axt, Streichholz* 4. 52. 00.

vaço^ s. djmrav-vaço^.

valatuin valatujn ’morgen, nächster morgen, folgende nacht* 4. 6. 7. 11.

13. 18. 00. 83.

valavin ’am abend* 4. 00. valavm tjaçen ’gestern abend* 4. 11.

valis valis ’haar* 4. 6. 7. 11. 58.

Vano nom. propr. 15. 16. 85. 87.

var ’stein* 4. 6. 7. 55. ’zahn* 4. 7. 18.

vdid ’wort* 6. 17. 00. 89.

vesd ’sitzen, sich setzen* 4. 6. 7. 20. 58. 08. 1. sg. praes. vesem 1

24. 85. 1. pl. praes. vesajlc 18. 28. 3. pl. praes. vesen 13. 30. 8

2. sg. impt. vese 11. 18. 39. 2. sg. proh. vesir 18. 40. i>art. aor.

veser 11. 13. 15. 42. 83. 84. part, praet. vesats 16. 43. 86.

vesnots ’ein teil des siebgeflechts* 6. 52. 58.

vcso^ncr-9 ’dic herumsitzeuden* 16. 41. 58. 86.

vjfind ’verkaufen* 4. 6. 7. 20. 58. 09. 72. 1. sg. praes. v.ujncm 11. 25.

\\. 25. 1. sg. aor. vngneid 12. 33.

CO
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vjtkUd ’schickeii‘ 4. 7. 20. 60. vMard 6 . 7. 1. sg. prues. pass, vdkiluim

18. 25. 2. sg. i)racs. pass. voUaluis 18. 26. 3. sg. praes. pass, voiki-

lui 18. 27. 1. pl. pracs. pass, 18. 28. 2. pl. piaes. pass.

vdsaluiJc 18. 29. 3. pl. praes. pass, vdtkilnin 18. 30.

vorov ’gross, hoch, teuer, alt, Vorsteher, fürst‘ 4. G. 7. . 13. IG. 60.

83. 87. geil. sg. vorooi 13. 4G. 83. Vgl. hap^ InU, dct\ l5aU, krlits,

madegar, manus, pani, pavnüs sarsi, sis.

vorovnal ’gross werdeu‘ 7. 22. 60.

vovorin ’dorfschulze* 7. 11. 60.

£urü|iäisdi-zigeuiKTisclt.

akor akhor 58. gadzo 58. per 58.

aro GO. gudlo 60. pliagava 60.

haro 60. ka§t 60. rat 55.

bicarava 60. kiral khiral 58. suv 60.

cai GO. koliu 58. soi Sou 60.

cavo 60. maco 58. trusul 58.

cor 60. murs 58. ucarava 58.

culav 58. muter 58. vauro varo 60.

ciilo 58. parUvava 60.

chiuela 58. paso 60.

Prakiit.

58. G6. 67. 72. 139^ 58 . 73 . gnnq 58.

qÿicT'lfl 58. 71. 73. - 58. 69. 72. 73. 58. 71. 74.

;[ 58. |· 58. 69. 72. 73. 58. 68. 74.^ 58. 67. 71. ëp 58. 67. 72. 73. 58. 74.

58. 67. 73. ëw 58. 73. 58. 68. 74.

3Cqf^ 58. 72. 58. 58. 71. 74.

58. 68. 58. 58. 71. 74.

1^1 58. 72. ifrf 58. 72. ^ 58. 74.

58. 70. 73. ïït^RT 58. 68. 5Ts47 58. 67. 74.

58. 4^ 58. 67. 72. srët 58. 68.

58. 66. 71. 72. 58. 67. 72. 73. 52 g. 58. 68. 74.

58. 67. 72. 73. 58. 5 58. 68. 72.

58. 67. 72. 58. 69. 72. 73. 74. 58.

58. 68. 72. 58. 66. 71. 74. 58. 72.
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ÏÏIÎR^ 58. 58. 72. qE^l 58. 71. 74.

t*8. 73. 58. 72. 73. 58. 71. 74.

58. 72. q-qi 58. 72. qmqi 58. 67. 71.

?îff 58. 72. qfqq^ 58. G8. q^ 58.

58. Ü7. 72. 73. qi3 58. GG. 73. q^ 58. 73.

58. 72. 73. qTTÏÏiq 58. G8. 72. q^t 58. 71.

58. GO. 73. fqq^ 58. G7. 72. q^l^ 58. G7. 73.

J' 58. GG. 73. qE^^ 58. 74 . q|^ 58. 71. 73.

?: GO.
O

58. Ü7. 71. 72. 52 a. 58. GO. 72.

58. G7. 72. 73. qcqi 58. 58. 67. 60. 73.

58. 73. qifl 58. G7. 72. 73. ^Uri 58. 67. 73.

58. G7. 72. 73. 58. G8. 70. 72. 58. G9. 72.

58. 67. 73. 58. G8. 72. 58. 73.

4;[ 58. 72. q'T^y 58. G8. qîq 58. 67. 73.

|^ 58. 73. 58. G8. qq^ 58. 73.

qiq^ 58. 73. q^iqr 58. 72. ^ GO.

58. 58. 71. 72. 58. G7. 72.

58. 4| 53. GG. 72. 73. qq^ 58. 73.

58. G9. q 58. 71. ^fÎT 58. 67. 70. 72.

58. qrq^ 58. 71. 72. ^q^ 58. 73.

i^aiiski'U.

qra 58. qiïïTim 58.
t

qiqq: 58.

q^I: ^: qÿ'rS: 58. ÎTR: 58. qqfq 58. 72.

qqiq 58. gg. 73.
•4

ifTizfq 58. qfq: 58. 73.

qtil· 58. tFîî^rq 58. qO: 58.

qq^I^qfrT 58. 68. fqqfq 58. - 58.

qRqrh 58. qT^q 58. ^·. 58.

qimra 58. 58. 60.

qRTÎH 58. : 58. G8. 74.
0

qq 58.

3qf^ 58. iqq 58. 73. qcqm 58.
0

3qfq5lfrï 58. iqfî 58. 73. tiimm 58.

58. iqi^m 58. f^qfq 58.

58. : 58. qfi; 58.

qjjim 58. q-q; 58. 68. qfq-qT 58. 73.

qiq 58. qiîÿ: 58. 72. 74. 58.

4·! 58. qjqq 58. 72. ;: 58. 73. 74.

qijqR 58.
0 ïT^q 58. fiq: 58. 73.
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rlTT: 58. q=qî: 58. qq: 58.

58. qiqlqq 58. qq: 58. 74.

f^5T?iq 58. C8. G9. 7->.

*N.

^5 CO.

fq^fq 58.

qîiÎT CO.

qiTq 58.

q^q 58.
O *4

^^? 58. qt^rq 58. qqi: 58.
es.

58. 7: 58. qiqqq 52 g. 58.
*4

58. qqifinq 58. 58. G9. 72.

: 58. qqi^ 58. 7-qqq 58. G9. 72
^ ”4

jniq 58. qfqiïfq 5s. T^fq 58.

Jirq .* qqrfq 58. 55.

ÇçîffT 58. 58. irqÎH 58.

‘^qRT 58. f^ifq 58. ftfq 58.

58.

. 58.

^iqi 68.
O O

58. 72. 73.

?Iîqq 58. 73. 74.

?rqq 58.

Z 58. qqq 58.
O - Fiqniq 58.

•
58. >Hfq 58. qmî GO.

mÎ^ 58. qiqi 58. qi?I: 58.

58. • qOI: 58. IWtTTTîrq 58.

mqm 58. qfF?J; 58. 5Tiqqi: 58.

q 58. qq 58. 5f(qq 58.“

qn: 58. q^q 58. qq: 58.

qrfgfq 58. qqq; 58.
O qq: 58.

O

qq^TT: 58. qi 58. qfq; GO.

qîfqqiî 5s. qq^: 58. 73. 58.

qîffq 58. qiqfq 58. FTqfq 58.

fqqqfq 58. qiqq 58. Fqfqfq 58.

qq% 58. q^ifq 58. ïÇFq: 5.5. 58.

CO. qqqfq 58. 73.
«4

'

58.
-N

q^qq 58.-

\8.
hÎQd. CO. bih. ^iqi^ 58. 58.

hind. iqri 58. 73.
*4

bih. ^iq;^ 58. kaslim. GO

bihari qqiJ 60. hind. qiqi 58. 71. 73. bih. ^iq 58.“

bind. îî^ jfr^ 58. C8. G9.
^ *4

bih. qiq 58.

hind. qiq 58.- beng. qfm GO.
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Aniieiiiscii.

"4 55. hl-'î^ 55. 55.

55. hlr 55. ,n.,l,hj^ 55.

uiijnul^ij 55. hf 55. //.. 55./ 55. hi 55. 55.- 55. h.p 55. •fp. 55./ 55. .jj.u 55. ifriqj. 55.^ 55. -a 55. -i- 55.

uili
IJ 55. 55. l.fr..,lrj^ 55.- 50. pfrj 55. nfi 55.

55. Ph 55. «*- 55.

55. K 55. itjiuuiiuiLnuilrj

4.4J^ 55. /y'"Y» 55. •qh“ 55.

l'fi 5 5

.

p.ii,ijf^ 55.

-q 55. pf^lf 5 5

.

.ij.nni-q.-n
J.

55

55. Pp"l' 55. ...nfrij^nij^ 55.

55. 55. ‘I'"q^p 55.

·^·. 5 5

.

^ i4.lt, 55. ....iiipnlj 55.

fr.. 55. Ijuifi 55. q.n%t,j^ 55.

IrnfJji 55. Ijjiliui.l 55. ipni.^P 55.

h 55. y«Y 5 5

.

^p.nplrp 55.

hl· ) 5. sj'fiii 5 5 .

Persisch.

:>jl GO. ^ Laj 55. ,_^A-. 55.

55. Iji 55. J l^iJL 5 5 .

jijj\ 55. j\y=^ 55. 55.

L·.) 55.

t^L 55.

^jb 58.

55.

55.

oLf 55.

^jI^j 55. oyAj.^ 55· 55.

0^·^ »} 5

.

55. oLfL; 55.

55. ^ 55.

Kurdisch.

j\ GO. ^ 55.

tjÿ b 58. % 55.

^ L 58. ^ajIj, 55.
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I 55.

55.

>7 55.

) 55 .

1 55 .

Afghauiscii.

Öra 60.
•

(ieorjïiscli.

60.

Grieciiiscii.

55. 55.

Ossetiscli.

fauü 55.

Türkiscii und Arabiscii-türkiscli.

55.

55.

jl^i- 60.

55.

J/ 55.

o 5 .

5 5

.

D 5

.

. 3au. .-.. 9
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Die jakutische Sprache in ihrem Verhältnisse

zu den Türksprachen.

In meiner Phonetik der nördlichen Türksprachen^) habe ich schon

zu beweisen versucht, dass die Abweichung im Auftreten der Vokale der

Stammsilben im Jakutischen und Tschuwaschischen darauf hinweist, dass

diese Sprachen durch eine in früheren Epochen eingetretene Türkisirung

nicht türkischer Sprachen entstanden sind. Diese meine Ansicht habe ich

bis jetzt nicht geändert. Ich gebe gern zu, dass meine damals angeführten

Gründe nicht hinreichend beweiskräftig sind, und dass es einer genaueren

Untersuchung bedarf, um das Verhältniss der genannten Sprachen zu den

eigentlichen Türksprachen wissenschaftlich festzustellen.

Im Laufe dieses Jahres hat meine Betheiligung an der Herausgabe des

grossen jakutischen Wörterbuches von E. K. Pekarski, dessen Erscheinen

bei unserer Akademie durch die Beihülfe des russischen Comités zur Er-

forschung Mittel- und Ostasiens ermöglicht ist, mich veranlasst, mich ein-

gehend mit der jakutischen Sprache zu beschäftigen. Dieses Studium wurde

durch den persönlichen Verkehr mit Herrn Pekarski sehr erleichtert, und

der Umstand, dass ich mit Hülfe eines eingeborenen Jakuten aus Wiluisk,

N. Maligin, der sich gegenwärtig in Petersburg aufhält, und des Herrn

W. Wassiljeff, der ebenfalls unter den Jakuten des jakutsker Kreises

aufgewachsen ist und diese Sprache vollkommen beherrscht, im Stande war,

die Sprache der Jakuten praktisch zu erlernen, giebt mir jetzt die Möglich-

keit, mir eine feste Ansicht über ihre Sprache zu bilden. Ich bin daher

jetzt im Stande, meine Ansicht über das Verhältniss der jakutischen Sprache

zu den mir bekannten türkischen Idiomen wissenschaftlich zu begründen.

1) Leipzig, 1882. § 114—116.
3aa. .-. . 1



2 W. RADLOFF,

Das mir jetzt vorliegende Spraclimaterial besteht aus 1748 für mich

unzerlegbaren oder mit erstarrten Affixen verwachseuen Stämmen (ausser

den aus dem Russischen entlehnten Elementen, die erst in den letzten Jahr-

hunderten in das Jakutische eingedrungen sind, und daher hei dieser Unter-

suchung nicht in Betracht kommen können). Von diesen Stämmen sind 724

ihrer Herkunft nach für mich bis jetzt unbestimmbar, 572 Stämme sind

ächt türkischer Herkunft, während 452 Stämme unbedingt als mongolische

Stämme zu bezeichnen sind. Von den Letzteren sind 91 Stämme als mon-

golisch-türkisch zu nennen, da sie sowohl im Türkischen, wie auch im

Mongolischen erscheinen, sie sind aber wohl zum grössten Theil als in tür-

kischen Sprachen auftretende aus dem Mongolischen entlehnte Wörter zu

bezeichnen. 361 Stämme sind aber rein mongolischer Herkunft und den

übrigen Türksprachen unbekannt. Demnach sind in der jakutischen Sprache

(soweit sie mir bekannt ist) ,

32,5% türkischer Elemente,

25,9% mongolischer Elemente,

41,6% Elemente unbekannter Herkunft.

Von den letztgenannten Elementen ist ein Theil vielleicht Fremd-

wörter, die aus dem Tungusischen, Samojedischen, Jenisseiostjakischen oder

Jukagirischen stammen, ein grosser Theil aber gewiss mongolischer Her-

kunft, denn viele dieser Stämme zeigen deutlich mongolische Bildungsaffixe,

ich wage aber nicht, dieselbe als solche zu bezeichnen, da das mir vorlie-

gende mangelhafte mongolische Spraclimaterial mir kein bestimmtes Urtheil

gestattet. Ich glaube mich daher berechtigt auzunehmen, dass etwa ein

Drittel des gesammten Sprachraaterials des Jakutischen als türkischer Her-

kunft, ein Drittel als mongolischer Herkunft zu bezeichnen ist.

Bei einem solchen Verhältnisse des seiner Herkunft nach bekannten

Sprachmateriais des Jakutischen sind nur zwei Möglichkeiten vorhanden:

entweder ist die jakutische Sprache eine ursprünglich türkische Sprache,

die sich früh von den übrigen Turksprachen getrennt hat, und in der Folge

durch Verkehr mit Mongolen und anderen Nachbaren, von mongolischen

und anderen Sprachelementen durchtränkt worden, oder diese Sprache ist

ursprünglich eine mongolische, mit fremden Elementen übersättigte Sprache,

die erst in der Folge vollständig türkisirt worden ist.

Die Sprache der Jakuten war im XVII. Jahrhundert schon ganz die-

selbe, wie sie uns jetzt erscheint, dies beweist uns das bei Nicolaus Witsen

(Amsterdamm, MDCCV) veröffentlichte «Vater unser» (vergl. Böhtlingk,

die Sprache der Jakuten, Einleitung, XXXVII),

Wenden wir jetzt unsere Aufmerksamkeit der jakutischen Sprache zu.



DIE JAKUTISCHE SPRACHE IN IHREM VERHÄLTNISSE ZU DEN TÜRKSPRACUEN. 3

1. Die Phonetik.

a) Die Vokale.

Das Jakutische bietet 8 Vokale, wie alle Türksprachen, die ihr

ursprüngliches Vokalsystem erhalten haben:

a, ä, 0, ö, , i, y,
yi).

Diese Vokale zerfallen nach der Stellung des Ansatzrohres:

1) in vier gutturale Vokale: a, o, ,
und vier palatale Vokale: ä, ö, i, ÿ;

2) in vier dentale Vokale: a, ä, , i

und vier labiale Vokale: o, ö, y, ÿ;

3) in vier weite^: , ä, , ö

und vier enge^: , i, y, ÿ.

Die Vokale werden in der Stammsilbe wie auch in den Affixsilben

mit verschiedener Zeitdauer gesprochen, in einfacher Zeitdauer gesprochene

Vokale haben wir als kurz zu betrachten, in doppelter Zeitdauer gesprochene

Vokale aber als lang, und diese sind durch die Schrift zu bezeichnen, da

die Längen für das Verständniss der einzelnen Wörter oder Formen von

entscheidender Bedeutung sind. In der Stammsilbe werden die laugen Vokale

ö und ä nicht gebraucht, wo ö und ä von Böhtlingk angewendet wird, wie

z. B. in 0 «jener», scheint ein Versehen vorzuliegen, Herr Pekarski

behauptet überall nur gehört zu haben, Malygin wie auch Wassiljew

sprechen ebenfalls in diesem Worte einen kurzen Vokal. Die langen Vokale

ö und ä werden durch die Diphthonge yo und iä ersetzt.

Von Diphthongen treten im Jakutischen auf: 1) I-Diphthong ai, äi, oi,

öi, , ii, yi und ÿi (von denen fast ii wie ein langes ï lautet), diese Diph-

thonge treten in allen Türksprachen auf; 2) mit weiten Vokalen auslautende

Diphthonge , iä, yo, yö, von denen fast wie biä klingt. Bei den

Diphthongen und yö sind die ersten Laute von längerer Dauer als die

letzteren, sie werden also wie und y“ gesprochen, bei yo und iä hin-

gegen ist der erste Vokal nur ein kurzer Vorschlag, während die Stimme

1) Ausser diesen Vokalen scheinen auch nasale Vokale aufzutreten. Der nasale

Vokal ä ist mit Sicherheit nur in einem Worte äx vorhanden; es scheint mir aber,

als ob der von Böhtlingk ÿ bezeichnete Laut als nasaler Vokal -»-j aufzufassen ist,

so dass statt Böhtlingk’s ajax «die Schale», ij-ä «die Mutter» ^jax, yä geschrieben

werden müsste.
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auf dem zweiten Vokale länger verweilt, also wie ^o und *ä, so dass sie in

den mit slavischen Buchstaben gedruckten religiösen Büchern einfach durch

0 und e (oder ) wiedergegehen werden. Diese mit weiten Vokalen aus-

lautendeu Diphthonge sind den Türksprachen im Allgemeinen unbekannt.

Dem Jakutischen eigenthümlich sind zuletzt die Triphthouge, die durch

Antritt eines i an den mit weiten Vokalen auslautenden Diphthonge gebildet

werden: , yoi, iäi, yöi.

Die Gesetze der Vokalharmonie stimmen fast mit den Gesetzen der

Vokalharmonie derjenigen Türksprachen überein, die die Labialattraktion

stark entwickelt haben, z. B. des Teleutischen: 1) indem in jedem Worte

nur palatale oder gutturale Vokale auftreten können; 2) auf jeden labialen

weiten Vokal ein labialer Vokal folgen muss, aber auf labiale enge Vokale

nur labiale enge, oder entsprechende dentale weite Vokale folgen müssen.

Im Altaischen und Karakirgisischen ist die Labialattraktion noch stärker,

indem auf das weite labiale ö folgen muss. Alle diese türkischen Dialekte

unterscheiden sich aber vom Jakutischen dadurch, dass in ihnen 1) das

lange Ï als mittlerer Vokal erscheint, während das Jakutische in diesem

Falle und ï bietet, je nachdem sie in Wörtern mit gutturalen oder pala-

talen Vokalen erscheinen; 2) dass das im Jakutischen statt ö auftretende

yo und der Diphthong yö in der folgenden Silbe von weiten Vokalen nur

a und ä dulden, während in den Türksprachen ö und ö auf alle Vokale

Labialattraktion ausüben, z. B. (Alt. Tel. Kkir.), cökkö (Alt. Tel.),

aber Jakutisch «vom Feuer», Kyölrä «zum See». Die übrigen Diph-

thonge und die Triphthonge wirken in der Vokalharmonie, wie der erste in

ihnen auftretende Vokal; 3) während in den Türksprachen in gewissen

Affixen y, ÿ, , ÿ nach dentalen Vokalen auftreten können, zeigt das Jaku-

tische stets einen vierfachen Vokalwechsel, also auch: und , i und ï,

z. B. Alt. «das Nehmen» = Jak.. Alt. Käly «das Kommen» =
Jak. Käll.

Rückwirkender Labialeinfluss zeigt sich im Jakutischen wie im Ta-

rantschi-Dialekte: (Jak. und Tarantschi) «die Frau» = AT.

(Jak.), (.) = (Türk.) «das Schilf»; ÿrÿô (Jak.)

«gut» = âTKÿ (Uig.); es treten aber dialektisch im Jakutischen auch die

Formen und auf. Da alle alten türkischen Dialekte, das Alt-

türkische, das Uigurische, das Komanische und das Dschagataische nur

geringe Spuren von Labialattraktion zeigen, so können wir als sicher an-

nehmen, dass in den türkischen Dialekten die ausgedehnte Labialattraktiou

sich erst in der Folge entwickelt hat, also eine neuere Erscheinung ist,

dass also auch das Jakutische in den in ihr herrschenden Gesetzen der

Vokalharmonie mit einer späteren Entwicklung des türkischen Vokalismeu
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Übereinstimmt, so dass das Jakutische in dieser Beziehung dem Karakir-

gisischen und den Altai-Dialekten nahe steht.

Die Vokale der Stammsilben und Affixe des Jakutischen entsprechen

sehr häufig nicht den Vokalen derselben Stämme und Endungen in den

Türksprachen. Ich will selten auftretende Abweichungen übergehen, nur

auf die häufig auftretenden Übergänge hinweisen (vergl. § 115 meiner

Phonetik).

tritt häufig in der Stammsilbe an Stelle des türkischen a auf:

(Jak.) «nehmen» = (Türk.); (Jak.) «Mond» = ai (Türk.); (Jak.)

«steiles Ufer» = jap (Türk.); (Jak.) «Flügel» = (Türk.).

a, ä, 0
,
ö statt , i, y, im Auslaute- (Jak.) «sein Pferd» =

(Türk.), während «mein Pferd» im Jakutischen und Türkischen gleich

lauten; «sein Gras» = (Kkir.), aber in beiden Sprachen; Källä

(Jak.)=KäUi (Türk.) «er kam», aber (Jak.)=1 (Türk.) «ich kam».

i, iä statt ä in der Stammsilbe mäq (Jak.) «weit» = Käq (Türk.); Kiäcä

(Jak.) «Abend» = Kä4ä (Türk.); (Jak.) = müh (Türk.).

yo und statt 0 in der Stammsilbe; (Jak.) «das Feuer» =
(Türk.); (Jak.)= (Türk.) «sein»; yqa(Jak.) «rechts» statt (Türk.).

yö und ÿ statt ö und ö, (Jak.) «Brust» = (Türk.); (Jak.)

«Topf» = Köm (Türk.); (Jak.) «Schatten» — Kölärä (Türk.).

Seltener auftretende Vokalübergänge sind das Erscheinen eines labialen

Vokals statt eines dentalen, z. B. yu (Jak.) «der Stiel» = (Türk.);

(Jak.) «verloren gehen» = JIt (Türk.) und palataler Vokale an Stelle der

gutturalen oder umgekehrt, z. B. agbic (Jak.) «acht» = cäric (Alt.), ciäl

(Jak.) «die Mähne» =] (Türk.); solche Übergänge finden wir aber auch

vereinzelt in allen Türksprachen.

Alle diese Übergänge finden sich auch in den Affixen, z. B. statt

in Affixen zur Bildung des Causativs, ap (Jak.) =, yp (Türk.) oder

das Affix des nomen actionis perfecti (Jak.) = (AT.).

In solchen Wörtern, die offenbar aus dem Mongolischen stammen,

ist ein Wechsel der Vokale im Stamm- und Ableitungssilben viel seltener

zu beobachten, er wird hier fast ausschliesslich durch die im Jakutischen

herrschenden Gesetze der Vokalharmonie bedingt. So geht der mongolische

mittlere Vokal i stets in über, wenn das Wort mit gutturalen Vokalen

gesprochen wird, z. B. «klein, fein» <9^^ «in kleine Stücke zer-

schneiden», «feiner Schnee» «schielend»

In mongolischen Wörtern, in denen die Stammsilbe einen labialen Vokal

enthält, müssen alle Vokale der folgenden Silbe sich diesem Vokale an-

passen: töIöh «Flamme» 6ögö «fest» ^^3^, «neu, frisch»
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Die langen Vokale und die schweren Diphthonge, von denen die Diph-

thonge yo und iä die Längen ö und ä ersetzen ‘), sind ebenso wie die langen

Vokale und zuiu Theil die Diphthonge in den Türksprachen durch Ver-

schmelzung eines Consonanten mit einem Vokale, also aus Vokal--
sonant oder Consonaut-t-Vokal, oder durch Verschmelzung von zwei Vokalen

als- entstanden. Die Verschmelzung geht folgendermaassen

vor sich:

1)

a-t-g
!l
ay

||
ä

cag (Dsch. Uig.) «melken»
||
cay (Kir.)

||
(Jak.)

||
cä (Alt.)

6ag (Dsch.) «der Strick»
||
6ay (Kir.)

||
(Jak.)

||
(Alt.)

Tag (Dsch.) «der Berg» (Kir.)
||

(Jak.)
||

(Alt.)

jag (Dsch.) «das Fett»
||

iiay (Kir.)
||

(Jak.) jÿ (Alt.)

a-t-g-1-
II
ay

|| || ÿ

(Dsch.) «schwer»
||
ayp (Kir.)

||
(Jak.)

|| yp (Alt.)

(Dsch.) «die Leber»
||

(Kir.)
||

(Jak.)
||
nyp (Alt.)

--+--4-
(I
ay

||

(Dsch.) «der Wind»
||

(Kir.)
||

(Jak.)

a-1--
II

(Osm.) (Jak.)

a-bj-i-
II ||

ai

aajk (Alt.)
||

(Jak.)
||

(Türk.).

2) yo-
II
yo

11 ÿ

(Uig.)
Il
yopÿ (Jak.)

||
(Alt.)

Togpy (Dsch.)
||

(Jak.)
||

(Alt.)

a-f-g-
I!
ay

||
11

| ^

(Dsch.) «Mund» (Kir.)
||
yoc (Jak.)

||

03 (Kkir.)

ÿc (AK.)

o-bg-t-a i

0-^5-^-y
[

Il
ya

II
yo

11
Ö

y-»-a )

(Dsch.) «schwanger»
||
6ywa3,(.)

||
6yoc(Jak.)

||
(Alt.)

(Kir.) «Weghinderniss» . (Jak.)
||

(Alt.)

ogyl (Dsch.) «der Sohn»
||

(Jak.)
||

(Alt.)
||

(Kas.)

i
)
Mundarllich tritt in der zweiten Silbe statt yo und ö, ä statt yö auf, z. B.

«vergleichen» statt, statt Töpyö, Kypä statt, auch ä statt

iä, z. B. Käiicä statt Käiiciä.
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----
II f 11

yo

(Dsch.) «das Horn»
||

(Alt.)
||

(Jak.)--
II II

yo

ja6bipkaH «die Decke»
||
jypgaii (Alt.)

||
(Jak.)

a-4-ii-i-a
II
yo

(Osm.)
||

(Jak.)

a-f-j-
II
yo] (Kir) «lasst uns ausfüllen»

||
(Jak.).

3) iä

ä-i-r-t-ä
II
ä II

iäi

järäH (Dsch.) «Enkel» jäu (Alt.)
||
ciäu (Jak.)

äH-6-
II
ÿi

II
iä

() (Uig.) «lieben» (Osm.)
||
cyi (Kir.)

||
iäi (Jak.)

i-bj-i-ä
II

iä (iäi)

Tijä (Kas.) «belasten»
||

xiäi (Jak.)

6ijä (Kas.) «die Stute» 6iä (Jak.)
||
6ä (Alt.)

ä-f-r
II

iä

Tärpi (Dsch.) «bis»
||
Aiäpi (Jak.).

4) yö

ä-i-B-i-i
II
ÿi

II yö

(cäBip) statt cäßiT (Dsch.) «erfreuen»
||

(Kir.)
|| yöp (Jak.)

0-
II yö (öi)

II ÿô

örpäH (Dsch.) «lernen»
||
yipön (öipäii) (Kir.) yöpän (Jak.)-

11
yö

äAry (äTKy) (AT.) «gut»
||
yxyö (Jak.)

y-*-j-Hä (yjö) 11
yö

cyjöM (Kir.) «die Spanne»
||
cyöw (Jak.)

0-+--+-
II öy II

1

1

ôrÿp (Uig.) «die Heerde»
|| yöp (Jak.)

|| ÿp (Alt).
|| öp (Kir.).

Verschmelzung von Vokalen zu schweren Diphthongen unter Ausfall

eines Consonanten können wir auch in aus dem Mongolischen stammenden

jakutischen Wörtern beobachten: «der Sarg», yöcKä

«entstehen», 0^0^ KiäpKäi «prunken».

Viele lange Vokale jakutischer Wörter sind ähnlich entstanden:

xä (Jak.) «die Tasche» = kau (Türk.); äc (Jak.) «weiss» = (an)-again

(Alt.); cä (Jak.) «die Schusswaffe» = jai (Türk.); ilï (Jak.) «die Hand» =
äÜK (Uig.); (Jak.) «die Butter» = jag (jÿ); (Jak.) «trockener
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Mist» = (Türk.); (v) (Jak.) «mischen» = (Türk.); «das

Haar» = () (Türk.).

Aus allen hier angeführten Beispielen ersehen wir, dass die auf

schweren Vokal auslautenden Diphthongen und langen Vokale auf dem

Standpunkte einer späteren Entwickelung der entsprechenden türkischen

Laute stehen und in keiner Weise auf die Lautverhältnisse alter Türk-

dialekte hinweisen, geschweige dass sie auch nur Spuren einer Vorperiode

der uns bekannten Türksprachen in ihnen finden. Nun finden wir in einer

Reihe von jakutischen Stämmen die Diphthonge iä, yo, yö und die langen

Vokale in Stamm- und Ableitungssilben, wo auch die ältesten türkischen

Sprachen auch nicht eine Hindeutung auf lange Vokale zeigen, und der

jetzigen Türksprachen überall kurze Vokale bieten. Sind wir nun berechtigt

diese laugen Vokale des Jakutischen für ursprüngliche Längen anzusehen

und anzunehmen, dass diese Längen in den Türksprachen verloren ge-

gangen sind, dahingegen im Jakutischen sich erhalten haben? Ich erlaube

mir dies durchaus zu bezweifeln. Meine Gründe für diesen Zweifel sind

folgende: Es treten im Jakutischen kurze Vokale auf, wo im Türkischen ein

aus Verschmelzung entstandener langer Vokal auftritt, z. B. [Jak.] ^)

«bedeutend, gross» vergl. kän (Alt.) aus (AT.), aber (Jak.)

«das Blut», dagegen in allen Türksprachen; es ist doch nicht anzu-

nehraen, dass das ältere sich grade im Jakutischen verkürzte, wo man

hätte bestrebt sein müssen, die alten Längen zu erhalten, während überall

im Türkischen diese Länge verloren ging. Ist es nicht wahrscheinlicher an-

zunehmen, dass beide Stämme ihre Länge verloren hatten und mau sie später,

um beide gleichlautenden Stämme zu unterscheiden, das in «Blut»

dehnte. Das Bedürfniss, durch Dehnung des Vokals gleichlautende Stämme

zu unterscheiden, macht der Umstand wahrscheinlich, dass durch den Über-

gang von c, , II
c in Inlaute und durch den Abfall des c im Anlaute eine

Menge gleichlautender Wörter entstand, die leicht zu Missverständnissen

führen könnten. Ich habe bemerkt, dass während ich mit Malygin die

Lebensbeschreibung von Uwarowski las, er, der an Böhtlingk’s Schreib-

weise nicht gewöhnt war und auf die Länge-Bezeichnung nicht achtete,

den Text oft beim ersten Lesen nicht verstand, und erst dann, wenn

ich ihn auf das Läugezeichen aufmerksam gemacht hatte, den Sinn sofort

aufliasste.

1) findet sich nur bei Böhtlingk, nach Pekarski spricht man jetzt nur

xäu, z. B. ajaii , «bedeutender Weg» (eigentlich «Weg- Fürst»);

xäHHäx «von hohem Range». Malygin spricht ebenfalls.
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ac (v) (Jak.) «öffnen» = (Türk.)

ac (v) (Jak.) «stechen» = (Türk.) (iiracs.) (Jak.)

(Jak.) «das Haar» = (Türk.)

ac (Jak,) «die Speise» = (Türk.)

äc (v) (Jak.) «vorübergehen» = (Türk.)

Sc (v) (Jak.) «hungern» = (v) (Türk.)

äc (Jak.) «hungrig» — (Türk.)

äc (Jak.) «weiss» = agam (in- Türk.).

«

Hier haben wir acht gleichlautende Stämme, von denen vier Stämme

(zwei Nomina und zwei Verba) mit langem^ gesprochen werden, aber

vier Stämme (zwei Nomina und zwei Verba) mit kurzem Vokal. Dass eine

solche zur Bedeutungsdiff'erenzirung verwendete Dehnung nicht überall in

gleicher Strenge durchgeführt wurde, ist leicht verständlich, da sie nicht

absichtlich eingeführt worden ist und ausserdem in vielen Fällen auch später

lange Vokale wieder sich verkürzen konnten.

Hier noch einige Beispiele:

(v) (Jak.) « sch iessen» = (Türk.)

biT (v) (Jak.) «fortschicken» = , , (Türk.)

(Jak.) «der Hund» = , (Türk.).

cax (Jak.) «der Teufel» = jäK (Türk.)

cäx (Jak.) «der Koth» =, (Türk.)

cax (v) (Jak.) «Feuer auschlagen» = (Türk ).

(Jak.) «das Heu, Gras» = (Türk.)

yoT (Jak ) «das Feuer» = (Türk, Osm.).

Dass yo in yoT nicht wurzelhaft ist, geht daraus hervor, dass in Ab-

leitungen (v) «Feuer anmachen» und. (v) ein kurzes auftritt.

In derselben Weise wird bei yon «zehn» = (Türk.) in mehreren Fort-

bildungen oiiyc «der Zehnte»,, und bei «vier»,,, der Stammvokal yo (ÿô) verkürzt.

Viele jakutische Längen, wie (v) «bleiben», 6ip «eins», (v)

«sein» lassen sich absolut nicht erklären.

Für die spätere Entstehung der Längen im Jakutischen spricht auch

der Umstand, dass in allen Entlehnungen aus dem Russischen, in denen das

0 in der betonten Silbe steht, im Jakutischen yo auftritt, z. B. «der

Tisch» = russ., «die Stadt» = russ., während doch

dem Russischen lange Vokale vollständig fehlen.

3an. .-. .
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Der Diplithong iä tritt in den meisten Wörtern auf, die im Alttür-

kischen und Uigurischeu gewiss ein offenes e boten, z, B. 6iäp «geben» =
6ep (AT. Uig. Anatol.), 6iäc «fünf» = (AT. Uig. Dscb.), es tritt aber

auch iä statt ä auf.

Sehr auffallend ist die Länge des Vokals in manchen Affixen, z. B, in

dem lebenskräftigen Affixe zur Bildung von Verben aus Nominalstämmen .
Dieser Affix bat sowohl in allen türkischen, wie auch in allen mongo-

lischen und tungusischen Sprachen einen kurzen Vokal, nur im Jakutischen

erscheint es als , lä, ,· 15, wird aber im Causativiim und Reflexivum in

, läT, , Iöt und, län,, löu gekürzt, z. B. (v) «handeln»,,. Ich halte dieses für eine erst in der Folge im Jaku-

tischen entstandenen Länge. An eine VokalVerschmelzung kann hier gar-

nicht gedacht werden, denn wo eine solche Verschmelzung eines weiten

Vokals des Anlautes mit einem anderen weiten Vokale im Jakutischen

auftritt, entsteht jedesmal ein enger langer Vokal, z. B. «denken»

caiiä-t-ap =,- =,- =. Eine Er-

klärung dieser Verlängerung finden wir in dem Umstande, dass die meisten

auslautenden Vokale eines Verbalstammes im Jakutischen lang sind, z. B.

acä (Jak.) «essen» = ama (Türk.), äprii (Jak.) «sich umdrehen» oiiiyo

(Jak.) «spielen» = oino, oiea (Türk.), Töpyö (Jak.) «geboren werden» =
Töpy (Türk.), Tipiä (Jak.) «stützen» = Tipä (Türk.).

b) Die Konsonanten.

Im Jakutischen treten folgende Konsonanten auf:

gutturale: , x, , g;

dentale: , , , , ,;

labiale: ii, ;
sonore: 4 , , , , , , 1

;

schwache: j, j^), h.

Von diesen Konsonanten werden: 11
, g, ii, g, p, y im Anlaute nie ange-

wendet, während 4 und n im Anlaute nur in mongolischen Wörtern erscheinen.

Selten gebraucht das Jakutische im Anlaute die tönenden und . Ersteres

erscheint nur im Anlaute solcher Wörter, die als Apposita sich affixartig

an die vorhergehenden Wörter anschliessen: 1) die Postpositionen: räfifiä

von Kälin, =., =, riänä = Kiäuä, riäuHäpä =
idäHHäpä und 2) die Zeitwörter: (v), = und.

I) Vergl. Anmerkung I).
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Alle von Böhtliugk angeführten russischen Wörter auf r, wie,
ryopaf, sprechen meine Jakuten mit anlautcnd; tritt ebenfalls

im Anlaute im Verhältnisse zu selten auf und zwar hauptsächlich in mon-

golischen Stämmen, welche die Mongolen auch mit anlautend sprechen, wie

«grosses Wasser», mong., AT.; «lahm», «die

Vogelschlinge», «die Welle» = mong. In türki-

schen Wörtern erscheint es in Appositis: den Partikeln, , -,
auch dem Verbum sagen, welches hauptsächlich in der Form

appositiv sich an das vorhergehende Wort auschliesst. Das einzige türkische

Wort, das ausnahmsweise mit anlautet, ist «tief» (vergl. Osm.).
Der Anlaut und fehlt allen östlichen Turksprachen, in den West-

dialekten erscheinen einige Wörter mit aulautend, z. B. ÿp(Kas.) «vier»

und (Kas. Baschk.) «sagen». Nur in den türkischen Süddialekten ist im

Anlaute vorherrschend. In Bezug auf die Labialen steht das Jakutische den

Westdialekten nahe, da in diesen 6 der einzige im Anlaute auftretende

labiale Explosivlaut ist. In den westtürkischeu Dialekten tritt das dem

Jakutischen fehlende ii nur ganz ausnahmsweise auf, während es in den

türkischen Süddialekten öfter erscheint. In dieser Beziehung stimmt das

Jakutische mit dem Alttürkischen und mit dem Mongolischen überein.

Die Anwendung des x, im Anlaute entspricht nicht den Gutturalen

und der Türksprachen. Während in den Türkspracheu nur vor guttu-

ralen Vokalen steht und nur vor palatalen Vokalen, tritt x im Jakutischen

nur vor den weiten gutturalen Vokalen und auf, während vor den

weiten palatalen Vokalen ä und ö und vor allen engen Vokalen , i, y, ÿ

erscheint. Es scheint, als ob hier die alte mongolische Sprache einge-

wirkt hat, welche i als mittleren Vokal betrachtet und vor diesem Vokale

im Anlaute nur A3 auwendet. In der heutigen Aussprache des Mongolischen

ist die Aussprache von und fast nicht zu unterscheiden, ich wenigstens

hörte im Chalchamongolischen überall gleichmässig x.

Dieser Unterschied zwischen der Anwendung des x, im Jaku-

tischen und und im Türkischen zeigt deutlich, dass das Jakutische

ursprünglich unmöglich eine türkische Sprache gewesen sein kann. Denn

schon das Alttürkische zeigt bei Anwendung der Konsonanten und

^ (ebenso wie der uigurischeu as oder \)), ein unbedingtes Aupasseu an dem

Gesetze der Vokalharmouie, und zwar zu einer Zeit, als diese Gesetze noch

lange nicht so streng durchgeführt waren, wie dies im Altai -Teleutischeu,

in den Abakan-Dialekten, im Kirgisischen und Karakirgisischen der Fall

ist. Es ist daher unmöglich, dass im Jakutischen die Gesetze der Vokal-

harmonie sich so stark entwickeln konnten, ohne auch die Scheidung der

Gutturale in gleicher Weise zu beeindussen, wenn sie von denselben Grund-
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lagen ausgegangen Weären. Nur wenn die türkischen Vokalgesetze einem

fremden, nicht türkischen Sprachmateriale aiifgezwungen wurden, konnte

die Entwicklung der Gutturalen auf eine fremde, untürkische Bahn gerathen.

Im Auslaute jakutischer Wörter treten von den Explosivlauten nur

tonlose auf, also x, , , ii, grade wie im Altai-Teleutischen. Ich kann mir

dieses nur so erklären, dass eine ausschliesslich osttürkische Sprache wie

das Uigurische, die Altai- und Abakan Dialekte etc. den Türkisirungsprocess

veranlasst haben. Hierbei ist zu bemerken, dass im Jakutischen x auch

nach palatalen Vokalen auftreten kann, z. B. cypäx «das Herz», cypäxTäx

«getauft».

Treten durch Anfügung von vokalisch anlautendenden Affixen diese

Auslautskonsonanten in den Inlaut, so werden x zu i], zu r, ii zu 6, grade

wie in den osttürkischen Sprachen erweicht, während t, wie in den West-

dialekten, unverändert bleibt: ox «Pfeil» aber ogyn, «der Rest» —, an «Schmeichelei» —, aber äx «Name» — äxa, ,
«schiessen» —, «schicken» —. Tritt ein mit einem

Konsonanten anlautendes Affix an einen vokalisch auslautenden Stamm, so

ist der Anlaut der gutturalen und labialen Explosivlaute immer tönend: g, r,

6, z. B. aga-gbiii «deinen Vater»,- «unser A^ater»,-,-, Kälä-giti,-, aber bleibt tonlos aga-xa,-, canä-

{ catui-xa. Nur aus einem auf einen I-Diphthong auslautenden Stamm

tritt das tönende , z. B.: 0-, 0-{, 0-0, öi-ÿ-ÿx, öi-ÿ-ÿx,

0-0. In unzerleglaren Stämmen treten im Anlaute zwischen Vokalen

alle tönenden und tonlosen Explosivlaute auf; g auch vor Vokalen, die im

Anlaute ein fordern: «ich sperre auf», äxixäöin «ich lasse sagen»,

ogo «das Kind», «schwer», ixägäxäöiu «ich mache glauben»,

«die Fertigkeit», «der ältere Verwandte», «flüssig», yö6äx

«das Erhaschen im Springen», köxö «ein grosser Haken», Kögö «der Haken»,

«die Geschicklichkeit», «ich mähe nieder». Dieses Auf-

treten der Explosivlaute im Inlaute entspricht im Allgemeinen dem Er-

scheinen dieser Laute im Inlaute in den Westdialekten und im Mongolischen

und zeigt keine besondere Eigeuthümlichkeit.

Die wichtigsten Aufschlüsse für die Stellung des Jakutischen zum

Mongolischen und den Tiirksprachen giebt uns das Auftreten der vorder-

lingualen Spiranten c, , ii. Von diesen erscheint c im Anlaute in tür-

kischen und mongolischen Stämmen. In türkischen Stämmen entspricht es

der türkischen Konsonantenreihe j — 3 — à— c, im Mongolischen aber

hauptsächlich dem wurzelhaften mongolischen c nnd nur vereinzelt dem

mongolischen und ii.
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1) «zu Fiiss» (Jak.) = (Türk.) .)‘, yajay,, jajay;

cä «das Schiessgewehr» (Jak.) = (Türk.) Ja, jai, uai, , jai;

«die Wauge» (Jak.) = (Türk.) jaijak,, ^;
«erreicheu» (Jak.) = (Türk.) jir, /, , jrr;

«die Faust» (Jak.) = (Türk.)),,;
«der Stern» (Jak.) = (Türk.), .,,.

2 ) = ***(3^> = cäpäx =
câpï = <-*^^, cbuai = S*t^, §=|^=;

=
1
^, cäprä = ^0^^, = = 0*^^.

Während die westtürkischen Dialekte die allmähliche Entwicklungsreihe

j — p — 3 zeigen, finden wir in den Ostdialekten nur die Übergänge j
—

(nur einige Wörter des sojonischen Dialektes bieten j

—

— c, z. B.

«das Kissen» =], «der Stern» = ]). Das Jakutische

stellt also offenbar eine' weitg: fortgesetzte Stufe dieser Fortentwicklung

dar: j

—

— (ui)— c, dieses c entspricht akkustisch jetzt auch dem c der

mongolischen Wörter. Da nun dieses c der einzige c-Laut der jakutischen

Sprache im Anlaute türkischer Wörter darstellt, so müssen wir annehmen,

dass die Anlaute , ii des nichttürkischen Sprachmaterials im Jakutischen

nur zum Theil dem Einflüsse des türkischen Anlautes c erlegen sind, zum

grössten Theile aber ihren ursprünglichen Laut unverändert erhalten haben.

Dieses war nur dann möglich, wenn sie vor dem Eindringen des einzigen

türkischen c- Lautes schon in der jakutischen Sprache vorhanden gewesen

waren. Wenn in einer Sprache nur eine vorderlinguale Spirante vorhanden

ist, so werden alle fremden Laute dieser Klasse, die später eiudringen, sich

diesem einen Laute unterordnen. Man vergleiche im Abakan-Dialekte, wo

alle und ii im Anlaute mongolischer oder russischer Fremdwörter unbedingt

auf c anlauten: cakna «die Mütze» = russ., cac «die Stunde» =
russ., cäpif= mong., = mong.. Häufig hat sich im

Jakutischen die ältere mongolische Form neben der später eingedrungenen

türkischen erhalten, dann sind aber stets Bedeutungsdifferenzirungen einge-

treten: (aus dem Mong.) «das Glück», (aus dem Türk.) «der Weg»,

. (aus dem Mong.) «das bestimmte Jahr», (aus dem Türk.) «das Jahr».

Die russischen Fremdwörter des Jakutischen zeigen im Anlaute c, wenn sie

im Russischen mit c und m anlauten, z. B. «die Seide» =, ci-

läxTä «der Stutzer» =russ.. Lauten sie aber mit an, so wird der

Anlaut nicht geändert, also «die Stunde» = russ. , «die

Tasse»= russ.. Der letzte Umstand beweist uns, dass das Verschmelzen

aller Zischlaute zu c in türkischen Wörtern, die im Jakutischen auftreteu,

vor dem Plindringen dieser Wörter in das Jakutische stattgehabt haben muss.
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Im Auslaute erscheint im Jakutischen von allen vorderlingualen Spiranten

nur c, ganz wie in den Abakan-Dialekten. So dass die Verschmelzung der ver-

schiedenen Laute dieser Klasse im Auslaute sich folgendermaassen darstellt:

AT. Alt. Uig. Kir. Schor. Abak. Jak.

3 f

c / c
(

I 3 /

C C C

III III UI C C

III C c

Tritt dieses c durch Anfügung· eines vokalisch anlautenden Affixes in

den Inlaut, so geht es unbedingt in den Hauchlaut h iiber, der vollkommen

dem deutschen h entspricht. Dieser Übergang hat auch beim an- und aus-

lautenden c statt, wenn das vorhergehende Wort mit einem Vokal anlautet

und das mit dem c anlautende Wort mit ihm in einen näheren Zusammen-

hang tritt, oder wenn das nachfolgende Wort mit einem Vokale anlautet.

Also cäc «Frühling» (türk, jac, jas) cäcn-a = cälia «sein Frühling»,

«Mädchen» -+- = «seine Tochter», cäc «Lebensalter» (türk, jam)- = cähbi.M «mein Lebensalter», ac «öffnen» (türk, )-- =
«ich öffne», ära-cyox «ohne Namen» = ära-hyox. Böhtlingk behält

in seiner Transcription diese c bei, weil er meint, dass dieser Übergang

noch nicht allgemein durchgedrungen sei. Sowohl Herr Pekarski, wie

Malygin (Wiluisk) und Wassiljew behaupten, dass das inlautende c

zwischen Vokalen überall h gesprochen wurde ^). Trotzdem wenden sie,

wie alle Jakuten, die ihre Sprache mit russischen Buchstaben schreiben,

in diesem Falle überall c an, sprechen es aber stets h aus, und nicht nur,

wenn es durch Agglunation in den Inlaut getreten ist, sondern auch in

unzerlegbaren Stämmen, wenn es einem c (m, , ) entspricht, z. B.

(=), «das Ende» (=); selbst in aus dem Russischen ent-

lehnten Wörtern wird c zwischen Vokalen wie h gesprochen, z. B.

«der Brei» aus dem russ. , ycyop «die Verzierung» = russ..
werden und yhyop gesprochen. Trifft dieses inlautende h mit einem

Konsonanten zusammen, so geht es sofort wieder in c über, z. B. -
«ich schneide» wird gesprochen, aber «er schneidet

nicht» der Schrift gemäss ausgesprochen, ebenso =, aber

1) Eine Ausnahme bildet, wenn auf ein Wort, in dem c zwischen Vokalen

auftritt, ein besonderer Nachdruck gelegt wird, dann spricht man und nicht.
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«bei meiner Tochter». Ich schliesse mich ebenfalls in der Um-

schreibung von jakutischen Wörtern der bisherigen Schriftsprache an, da die

Einführung des h das Wortbild zerstören würde, während die Anwendung

des c für die richtige Aussprache keinerlei Schwierigkeit bietet. Dass die

Russen in den von ihnen herausgegebenen religiösen Büchern überall c

schreiben, beweist, dass dieses c im Inlaute zur Zeit der ersten Abfassung

religiöser Bücher im XVII. Jahrhundert noch überall c gesprochen wurde,

dies ersehen wir auch aus dem von Witsen veröffentlichten «Vater unser»

(vergl. Böhtlingk, Einleitung, XXXVII). Dass der Zusammenhang mit

einer früheren Lautperiode noch jetzt gefühlt wird, beweist uns, dass der

türkische Auslaut , der jetzt im Jakutischen und in den Abakan-Dialekten

als c erscheint, im Inlaute als (Abak.), (Jak.) auftritt, z. B, cac (Abak.),

ac (Jak.) «stechen» (=) die Form (Jak.), (Abak.)

bietet. Die Lautübergänge des c im Inlaute zwischen Vokalen bieten also

folgende Übergänge:

AT. Alt. Uig. Kir. Schor. Abak. Jak.

c \
/ 3

i
' 1

3 3 h
3 / \ 3 (

c 3 h .

3 h

Den Inlaut oft in der Gemination und i,i bieten meist nur aus

dem Mongolischen stammende Wörter, in türkischen Stämmen treten diese

Laute nur vereinzelt auf und gewiss in sehr früh aus dem Türkischen stam-

menden Wörtern, die mit auf , anlautenden Affixen gebildet sind, z. B.

«die Heugabel» = (Abak.), = (Alt.), =
(Alt.).

Was die in türkischen Wörtern auftretenden vorderlingualen Anlaute

c, , betrifft, so sind sie im Jakutischen vollkommen geschwunden.

Folgende Tabelle möge diesen Schwund veranschaulichen:

AT. üig.

Westdial.
Baschk. Schor. Abak. Jak.

C ö, h C C

III in III c —
c c
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Beispiele: (Türk.), ^^,, — (Jak.) «das Haar»;

(Türk.) cäH, äiii, 1, — (Jak.) an «du»;

(Türk.),,, 4,, — (Jak.) «stechen».

1) die mongolischen Anlaute , , im Jakutischen erscheinen und

die mit dem aus j entstandenen jetzt mit c anlautenden türkischen Stämme

sich ebenfalls erhalten haben, so müssen wir annehmen, dass dies ursprüng-

liche c (m, ) im Anlaute türkischer Wörter entweder schon geschwunden

war, als diese im Jakutischen sich einbürgerten, oder wenigstens einen von

dem c des Mongolischen akkustisch deutlich geschiedenen Laut (? h?) boten.

Ein, unvermittelter Abfall des c scheint mir undenkbar, er ist gewdss in

der Weise von sich gegangen, wie es die baschkirischen Dialekte noch heute

andeuten, d. h. indem das c in und dann in h überging und dann ganz

verschwand. Dass wir hier nicht an eine spätere Einwirkung burätischer

Dialekte, in denen h statt c im Anlaute erscheint, denken können, beweist

schon der Umstand, dass in diesen burätischen Dialekten alle anlautenden c

in h übergehen, während im Jakutischen grade die mongolischen Wörter an

diesem Schwinden des c keinen Antheil genommen haben. Viel eher ist es

möglich, dass die jakutischen Nachbaren durch ein Auftreten des h statt c

im An- und Inlaute auf die Fortbildung des Anlautes c in h im Burätischen

einen Einfluss ausgeübt haben.

Wir sehen also, dass die jakutische Sprache in Betreff der vorder-

lingualen Spiranten nicht nur einer sehr späten Entwdcklungsperiode der

türkischen Lautverschiebung entspricht, sondern, dass sie die letzte Stufe

dieser Fortentwicklung bietet, zu der noch keine andere Türksprache

gelangt ist.

Ich bin der Ansicht, dass zwischen allen den türkischen Dialekten, die

eine Afficirung und Verschmelzung der A^orderliugualen und eine Fortent-

wicklung in einer bestimmten Richtung zeigen, ein Zusammenhang besteht,

und dass diese Dialekte in frühester Zeit einen gesonderten Zw’eig des

grossen Türkenstammes bildeten, der in der Folge durch den Einfluss der

politischen Verhältnisse zersprengt wurde und mit anderen Dialekten sich

vermischte. Zu diesem Sprachzweige gehörten meiner Ansicht nach die

Sprachen der Komanen und Lutzker Karaimen (die statt und c statt ui

bieten), der Mischär, Irtischtataren und Barabiner (Übergang von zu ),

der Baschkiren (Übergang von c zu und h, zu c, j zu 5), der Kirgisen

und Nogaier (Übergang von in zu c, zu m und j zu ii), der Abakantataren,

Sojonen und Karagassen (Übergang von , lu zu c und j zu ) und die Sprache

desjenigen Türkstammes, der die Jakuten türkisirt hat. Dass einzelne Theile

dieses Sprachzweigcs jetzt zu den Westdialekten, andere aber zu den Ost-
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dialekten zu rechnen sind, beweist uns, dass die Zusammengehörigkeit dieser

Theile einer sehr frühen Periode angehört hat, und dass ein grosser Theil

derselben lange vor dem VII. Jahrhundert nach Westen gedrängt war. Die

im Osten zurückgebliebenen Theile mussten einem Türkstamme angehören,

der östlich von den Jenissei-Kirgisen und nördlich von den Türk am Orchon,

also am Baikalsee seine Wohnsitze hatte, und er wurde durch das Vor-

dringen der Mongolen theils nach Nordosten, jenseits des Baikal gedrängt,

theils zum Jenissei zurückgeworfen, wo er sich mit den am Abakan

zurückgebliebenen Kirgisen und den Bewohnern des Sajanischen Gebirges

vermischte.

Von Doppelkonsonanten treten im Auslaute nur , und 1 auf;

auffallend ist, dass in und das bei Antritt eines vokalisch anlautendeu

Affixes in erweicht wird, z. B. «hinsetzen», «die

Beute» «seine Beute», bei 1t hingegen geht das in ii über:

«fortbringen»; dieser Umstand hat Böhtliugk veranlasst, zuerst

deu Auslaut dieser Wörter und 1 zu schreiben 0·

Die im Jakutischen im Inlaute auftretenden Doppelkousonauteu sind:

1) KK, KT, , KC, ;
XX, XT, xn, XC, .

Alle diese Konsonanten -Verbindungen, die durch den Antritt tonloser

Geräuschlaute an gutturale entstanden sind, finden wir auch im Altai-Teleu-

tischen (wo nur statt x das hinterlinguale auftritt). Sie erscheinen sowohl

in unzerlegbaren Stämmen, wie auch durch Antritt eines mit einem Konso-

nanten anlautenden Affixes an einen auf einen Guttural auslautendeu Stamm.

Dabei wird x(k)-i-tt und ()-+- zu xt (kt) und (), z. .
«ziemlich unbedeutend» (aus--), «von einem Messer»

(aus-). Ebenso wie im Altai-Teleutischen entstehen xt, xt und

KT, KC aus §-4-T, -4- und -,- bei Ausfall eines Vokals, z. B.

«Umfallen» bildet, ogyc «schlagen», von «sich ver-

söhnen», «zusammenstossen» TiKCäöin.

Wie im Altai-Teleutischen erstarren die sonoren Konsonanten ii und

, 1, wenn sie an x und gefügt werden, oder wenn durch deu Ausfall eines

Vokals g, mit ihnen Zusammentreffen zu xt, kt, z.· B. «Pfeile» (von

ox-4-), «sich erinnern»,, «loslassen»,
KÿlÿK «der Schatten» KylÿKiâp (von 1-*-).

Die Doppelkonsonanten kk entstehen durch Assimilation des gutturalen

4) Nach Pekarski wird überall, statt, ge-

sprochen; eben.so ist 11 statt lii in vielen Orten im Gebrauch: illä6in statt iliiä6iii.

Pekarski giebt diese Gemination durch Ij wieder.

3.1. .-4'iij. . 3
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Anlautes eines lebenskräftigen Affixes, wenn es an einen auf auslautenden

Stamm tritt, z. B. das Dativ-Affix :- wird zu «dem Pferde»,- zu jKKä «der Milch»; die Prouominalaffixe der zweiten Person des

Singulars und Plurals: -- = «dein Pferd»,- =
«euere Pferde»,- = ÿKKÿu «deine Milch»,-= «euere

Milch». Diese Assimilationen sind allen türkischen Dialekten fremd,

2) , , , , , ;
, , , , .

Alle diese Doppelkonsonanten treten wie im Altai-Teleutischen in unzer-

legbaren Stämmen, wie auch durch den Zusammentritt der betreffenden Kon-

sonanten in Folge des Agglutinationsprocesses auf, wobei ebenfalls-
und -+-, CH-TT zu , und werden, z. B, yn-i-TTän= ynTän «von der

Habe», cÿc-HTTân = cÿcrân «von der Stirn».

Beim Antritt der sonoren Konsonanten , 1, an die Geräuschlaute n,

6, c erstarren , 1 zu , aber zu ii, z. B, yn-t-läp = ÿnrâp,- zu

KyöcTäp «Töpfe»,- = «vermögend»,- = «be-

haart», «der Stiel» = «mein Stiel», ynnap «meinem Stielle». Das

den Stamm auslautende assimilirt sich mit dem Anlaute 6, einem lebens-

kräftigen Affixe, zu , z. B. «schiessen» (=--) «abge-

schosseu», «liegen» (=--) «er liegt nicht», «Pferd»

«unser Pferd» (=-),-- wird zu

«ich habe geschossen».

3) TT.

Dieser Doppelkonsonant tritt in unzerlegbaren Stämmen und durch

Agglutination hervorgerufen auf, es entsteht aus- und t-ht, z.B.-
= «vom Pferde»,- «ich habe geschossen» =.
Wie im Altai-Teleutischen erstarren n, , 1, wenn sie an den Auslaut

treten, zu , z. B.- zu,- zu, Im Anlaute eines

Affixes kommt tt nur im Affixe des Ablativs vor und ist gewiss aus den

türkischen - entstanden, wo das ii eigentlich nicht zur Endung gehört,

sondern den Auslaut des Pronominalstammes bildete,

4) .
Dieser Doppelkonsonant wäre eigentlich zu schreiben, da bei der

Aussprache nur der Verschluss des länger anhält, als beim ; ich folge

hier der Orthographie Böhtlingk’s, tritt in unzerlegbaren Stämmen auf,

z. B. «der Herr», «klein». Bei der Agglutination entsteht es

aus --, z. B.- = «der sich mit Hunden abgiebt»; aus

-+-, z. B.-=; aus -, z. ,-- = «der

Koch»; aus --, z. . =.
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5) , §, .
Diese tüDeude Doppelkonsouanteu kommeu nur in wenigen unzerleg-

baren Stämmen vor. Sie erscheinen auch in den westlichen und südlichen

Türksprachen.

6) i{H, ipi, , iiii, dd, mm, , , Md, .
Von diesen sonoren Konsonantenverbinduugen treten, wie in vielen

Türkdialekten, , im und mh in unzerlegbaren Stämmen auf. Wie in den

Abakandialekten entsteht durch Agglutination ipi aus -+- und aus --
und --1, z. B. aus; =--, =

-4-, TiiiHäp = -läp; ebenso wird- zu , z. .| =
-t-, =-. Abweichend von allen Türkdialekten

assimilirt sich mit dem vorhergehenden zu , z. B. «ich erfror»=-1- und -t-r wie auch - zu , z. B. = -t-ra,

Kyqilä = -t-rä. Die Gemination fehlt den Türksprachen gänzlich.

entsteht, wie in den Abakandialekten, aus u-t-u, -4- und n-t-1,

z. B. =-, KyHuäp =-. Abweichend von den Türk-

dialekten ist die Assimilation hh-t zu im, z. B. =-; ebenso

die Assimilation -, 1-t-u, p-t-n zu hu, z. B. =-, =-, = -t-a, =-, iauä (. nach . iddä) =
iÜH-i-ä.

dd = iid, da beide palatalisirt gesprochen werden. Herr Pekarski

schreibt statt dd in seinem Wörterbuche iij, dieser den türkischen Sprachen

fehlende Doppelkonsonant entspricht einem türkischen, (), z. . caddap «er

sticht» = türk, oder; cbiddaa «ausruhen» = (türk.)-t-au.

MH entsteht, wie in den Abakandialekten, aus m-hh,- und -1,
z. B. =-, = -f-lîH. Abweichend von den Türk-

sprachen assimilirt sich- zu mu, z. B. «ich grub» = 0-+-;
MM entsteht aus- und -, z. B. kömmöt von- und köh4-6öt,

xoMMOT von-; Md fehlt den Türksprachen und entspricht einem

türkischen , z. B. = türk,,.- assimilirt sich zu einem den türkischen Sprachen durchaus

fremden , z. B. ciliMijä = -rä, =-.
entsteht aus -, z. . aus.
und treten, wie in den westlichen und südlichen Türksprachen,

in unzerlegbaren Stämmen auf, oder es entsteht aus- oder 1-f-l, z. B.

«die Winde» =-+-, Kyölläp «die Seen» =1-. Dem
Türkischen fremd sind die Assimilationen -, -, -+- zu und 1-*-,

1- und -*-1 zu 11, z. . =-, ciällä =-; =-, =-; das des part, praes. assimilirt sich mit
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und 1 der Pliiraleuduug =-+-, «sie fliegen» =
EüTöp-Hlöp, während in der Bedeutung «der Vogel» den Plural (wie

im Altaischen p-t-1) bildet.

Wir seheu somit, dass die sonoren Doppelkousonanteu zum Theil aus

Assimilationen entstanden sind, die eine weitere Fortentwicklung des Assi-

luilatiousprocesses zeigen, als die am meisten in dieser Beziehung fortge-

schrittenen Türkdialekte darbieten.

Was die Doppelkonsouanten betrifft, die durch das Antreten von

Geräuschlauten an sonore Konsonanten entstanden sind, sowohl in unzer-

legbaren Stämmen, wie auch durch Agglutination veranlasst, so treten im

Jakutischen fast dieselben Doppelkonsonauten auf, wie in den Turksprachen,

ich halte es deshalb für überflüssig, hier auf diese Konsonanteu-Verbin-

dungen näher einzugehen. Was den Antritt sonorer Konsonanten an Ge-

räuschlaute betrifft, so ist der Gebrauch dieser Doppelkonsonauten ein

viel beschränkterer als in den Türksprachen. In unzerlegbaren Stämmen

erschienen im Jakutischen nur rii, rp, , rl, 6p.

2. Die Morphologie.

a) Bildung der Stämme durch amorphe Affixe.

Wenden wir uns jetzt den morphologischen Erscheinungen der jaku-

tischen Sprache zu, so sehen wir, wenn wir das Sprachmaterial dieser

Sprache näher betrachten, dass von den unzerlegbaren Nominal- und Verbal-

stämmen die einsilbigen vorherrschend türkisch sind. Bei den zweisilbigen

sind die Stämme unbekannter Herkunft und die mongolischen Stämme schon

in der Überzahl, während bei den drei- und mehrsilbigen Stämmen die echt

türkischen Stämme ganz in den Hintergrund treten. Eine genauere Unter-

suchung der von Böhtlingk zusammengestellten erstarrten oder nicht lebens-

kräftigen Bilduugsaffixe an Nominalstämmen zeigt uns, dass der grösste Theil

der zur Bildung von Nomina verwendeten Affixe nicht türkisch genannt

werden kann. Als mongolisch sind folgenge Affixe dieser Art zu bezeichnen :

ga, , pga,;, Mijbi,,;
ai, Käi, xai,, gai,, ;,;
, {, {,,;,,,,,,,;
, ÿp,,,;
, , ,.
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Diese Affixe ersclieiuen aber nicht nur bei mongolisclien, sondern

auch bei echt türkischen Stämmen. Hier möge eine Reihe von Belegen

folgen; ärälrä «die Mannigfaltigkeit» von äriu () «verschiedenartig» ==

türk, öryn, öqyii; von öc «Rache» = türk, , öc; «roth»

von (v) «roth werden» = türk,; «klein» von türk.,. Da in diesem Worte das ursprüngliche erhalten ist, muss

dieses Wort zu einer Zeit in das Jakutische eingedrungen sein, als der

Übergang— c im Inlaute noch nicht herrschend war; «bleich»

von türk,, kyap «bleich werden»; ciäq «Fleisch fressende Thiere» von

ciä (v) = türk, jä (v) «essen»; «das Geheimniss» von (v) =' (Osm.); «ruhig» von (v) = türk, (v);-
xaii «schwer» von = türk, ayp; «gross» von = türk,;

«die Erinnerung» von «gedenken» = türk, ();
«nicht voll» von türk, «halb»; apagac «gelb» von türk,; yga «rechts» von türk, oq, ; ipiqä «Eiter» von türk, äpiq;

«Mädchen» von = (AT.), (.); Käpäräi «nicht dies,

nicht das» von KäpräK (AT.); «schlecht» von, (Uig.)

«demüthig»; ojÿp «der Wald» von oi (Türk.) «Wald»; «der Kessel»

von (Türk.) «hiueinlegen» und viele andere. Ich glaube nicht, dass diese

jakutischen Wörter durch Agglutination gebildet sind, ich hin vielmehr der

Ansicht, dass sie zu einer Zeit in das Jakutische eingedrungen sind, als

diese Sprache noch vorherrschend mongolisch war, und dass sie sich an das

mongolische Sprachmaterial anlehnend in das fremde Gewand kleideten,

d. h. dass es reine Analogiebildungen sind.

Echt türkische Bildungsaffixe giebt es viel weniger:

bü’a, ijä, yjä, yja = türk,;
, , , ;
, iä, , yö = türk, , (ÿ, ), z. . yxyö «gut» = (AT.)

6äliä «das Zeichen» = türk. 6älry etc.;

K, , ax, äK;, 1, , . Dieses im Türkischen lebenskräftige Affix ist im

Jakutischen nur selten anzutreffen, z. B. «die Speise» — türk,; aus ihm hat sich aber im Jakutischen ein lebenskräftiges Adverhia

bildendes Affix , gebildet, vielleicht durch Anlehnung an das alt-

türkische Adverhia bildende Affix rh. n,,;
jax, jäK = türk,;
u, au, gau, raii. Dieses letzte Affix ist das lebenskräftige türkische

Affix des Participii perfecti, z. B. «übelriechen», «übel-

riechend», ölöpyc «streiten, kämpfen», ölöpcyräii «der Raufbold».
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c, , yc, ÿc = türk. , .
Die lebenskräftigen Nomina bildenden Affixe, die an Nominalstämme

treten, die Bohtlingk § 382— 387 aufzälilt, sind alle nicht rein türkisch,

von diesen ist nur zu bemerken, dass

1) das Affix Tagbi, xogy, läri,, das Adjektiva des Ortes bildet und

im Türkischen aus dem Lokativ , Tä-t- entstanden ist. Dieses Affix

ist schon in das Mongolische übergegangen und wahrscheinlich durch Ver-

mittlung des Mongolischen in das Jakutische, dies schliesse ich aus dem

Umstande, dass im Jakutischen das Lokativ , xä fehlt;

2) das Adjektiva bildende, läx,, löx scheint mir eine im Jaku-

tischen entstandene Neubildung aus dem Verba bildenden -- zu sein,

darauf lässt der weite lange Vokal ä schliessen, der unmöglich dem ,
des Alttürkischen und , des Uigurischen entsprechen kann; da

dieses Affix in den südlichen und westlichen Türksprachen zu , , , lÿ

gekürzt ist und im Altaischeu , lÿ lautet; den Lautübergängen im Jaku-

tischen entsprechend, hätten diese Affixe, wenn sie auf türkischem Boden

entstanden wären,, liä etc. oder , lï lauten müssen;

3) die Adjektiva bildende Endung, Mcäx, mcox, mcöx ist ebenfalls

auf jakutischem Boden entstanden. Dieses Affix lautet im Türkischen cak,

cäK (, 3äK) und tritt häufig an das Nomen deverbale auf m, das dem

Jakutischen fehlt, z. B. (Osm.) «ein Freund vom Nehmen» von-; jÿpÿfticâK «ein Freund vom Gehen». Durch falsche Trennung

haben nun die Jakuten das zum Verbalstamme gehörende zur Endung

gezogen und so entstand ein jakutisches Affix, welches statt cak auch

au Nominalstämme gefügt wird, z. B. äxiMCäx «Fleisch liebend»= Alt. äxcäK,

uajbiMcax «Thee liebend» = Alt.;
4) das an Nominalstämme gehängte Affix , ,, , welches

dem türkischen , und dem mongolischen 0^ entspricht, scheint auf

jakutischem Boden selbständig diese Form angenommen zu haben. Der

Anlaut c für deutet auf eine spätere Entstehung hin. Böhtlingk meint,

dass vielleicht das x von einem mongolischen Plural auf x hindeute, dagegen

spricht auf jeden Fall der auf türkischem Boden entstandene Anlaut c.

Wenn der Auslaut nicht durch ein Affix einer uns unbekannter Sprache

veranlasst ist, so wäre vielleicht das x auf ein verstümmeltes Pronominal-

Affix der dritten Person zurückzuführen. Eine grosse Anzahl von Bei-

spielen findet sich bei Böhtlingk (§ 387), aus denen die Bedeutung dieses

Affixes klar zu ersehen ist.

Von den Verbalstämme bildenden an Nominalstämme gefügten amorphen

Affixen, die Böhtlingk (§ 490—509) auführt, ist auch ein grosser Theil

als mongolisch oder wenigstens als durch mongolischen Einfluss entstandene
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zu bezeichnen. Ich will hier nur anführen cä, ciä, cyö, , , ,
, und , die übrigen sind als auf jakutischem Gebiete entstandene

zu bezeichnen. Es ist besonders als eine rein jakutische Eigenthüm-

lichkeit zu bezeichnen, dass von den abgeleiteten Verbalstämmen bei

weitem der grösste Theil einen langen Vokal oder einen Diphthong im

Auslaute bietet.

Eine grosse Anzahl von unbedingt türkischen Nominal- und Verbal-

stäramen giebt uns den unbedingten Beweis, dass die türkischen Elemente

zu verschiedenen Zeiten in das Jakutische eingedrungen sein müssen. Wir

finden nämlich sehr viele Türkstämme, die in verschiedener lautlicher Form

im Jakutischen erscheinen und zwischen denen der Jakute absolut keinen

Zusammenhang fühlt. Eine Erscheinung, die wir auch in anderen Misch-

sprachen häufig antreffeu. Ich erinnere nur an das französische chose und

cause, die beide vom lateinischen causa herrühren, ferner an das franzö-

sische eher und charité (= lat. carus und caritas). Ich will mich begnügen,

einige dieser türkischen Stämme hier aufzuführen :

«nehmen»
[|
§ «bringen».

Der erste Stamm ist das türkische , der zweite ist aus -i-Käl

entstanden. Der erste Stamm, der den Vokalübergang
(|

zeigt, muss

sehr früh in das Jakutische eingedrungen sein. Wäre der zweite Stamm eine

auf jakutischem Gebiete sich entwickelt habende Verschmelzung, so würde

aus -1-Käl entweder iräl oder entstanden sein, wie wir aus dem

türkischen äKKäl (Alt.) und (Abak.) schliessen können, die aus -4-Käl

entstanden sind. Der Anlaut im jakutischen § beweist aber, dass

dieser Verbalstamm aus einen dem Abakandialekte sehr nahe stehenden

türkischen Dialekte in dieser Form in einer viel späteren Zeit im Jaku-

tischen aufgenommen ist. Heute fühlt der Jakute, wie ich mich überzeugt

habe, durchaus keinen Zusammenhang zwischen beiden Stämmen.

«anzeigen»
||
är «sagen».

ist offenbar sehr früh im Jakutischen aufgenommen, dies beweist

nicht nur der Übergang
|| , sondern auch der Umstand, dass der tür-

kische Vokalstamm ai in dieser Form nur in den ältesten türkischen Dia-

lekten, dem Alttürkischen und dem Uigurischen erscheint. In späterer Zeit

wurde statt ai in allen Türksprachen in derselben Bedeutung das Causa-

tivum verwendet und dieses erscheint in den Wolgadialekten in der

späteren Entwicklungsform äir, der das jakutische är am Nächsten steht.

Beide Stämme haben zahlreiche Fortbildungen; von wird z. B. gebildet

bijäx «die Vorschrift», «vorschreiben», (v) «fragen» d. h. «sich

sagen lassen» (ganz dem uigurischen| entsprechend), «die Frage»
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etc., während von âx das Causativum «sagen lassen», das Reflexivura, das Passivum äxilin «gesagt werden» gebildet werden.

Käxäc (Käxiä) «hüten»
||

«erwarten»
||

«warten».

Die älteste Form dieses Zeitwortes finden wir im uigurischen KyAäc,

welches «bewachen» und «erwarten» bedeutet, aus dieser Form ist oiTenbar

durch Vermittelung von Käxäc auch Käxiä entstanden. Durch Metathesis

finden wir dieses Wort auch im Kudatku Bilik und im Teleutischen in der

Form Kyaäx «erwarten». Dass das teleutische Kyaäx Nichts mit «Augen»

zu thun hat, beweist das sagaische Köaäx «zeigen». Die neueste türkische

Form dieses Zeitwortes ist aber das in sehr vielen Dialekten auftretende

«bewahren, behüten». Im Jakutischen ist gewiss in der Folge auf-

genommen worden, während das teleutische Kyaäx mit Anlehnung an Köcyn

«sichtbar werden» in die Form übergegangen ist. Einen Zusammen-

hang zwischen diesen drei Zeitwörtern fühlen die Jakuten in keiner Weise.

Da das türkische gewiss durch Zusammenziehung aus entstanden

ist, hat es im Jakutischen einen langen Vokal und bietet Kÿx. Für das

Alter von Käxiä spricht auch die Fortbildung Käxäöil «der Wäcliter», die

offenbar ein mongolisches Bildungsaffix bietet; Kÿx bildet das Passivum

Kÿxÿlÿn «erwartet werden».

(v) «befreien», (v)
||

«frei, umsonst».

und sind aus dem türkischen, entlehnt, die

aus- und ---- gebildet sind. Für das Alter der Aufnahme

spricht der Übergang
||

i7i nnd der Umstand, dass der Stamm

() im Jakutischen fehlt, denn nur ein nicht türkisch sprechendes Volk

konnte so durchsichtige Fortbildungen ohne den Stamm erhalten; das

jakutische Wort «frei, ledig» ist das türkische also ein Dativ

von , der im Türkischen in adverbialer Bedeutung gebraucht wird,

z. B. «ich hin umsonst gekommen». In dieser Bedeutung

ist es auch wahrscheinlich zuerst im Jakutischen aufgenommen worden und

erst in der Folge hat es als selbständiges Adjektivum den fehlenden Stamm

ersetzt, der jetzt selbst einen Dativ -go und ein Adverbium

gebildet; es scheint mir unmöglich anzunehmen, dass ein der-

artiges Verkennen einer so deutlichen Kasusform bei einem türkisch spre-

chenden Volke möglich war, oder dass ein türkisch sprechendes Volk einen

Dativ hätte erhalten können, während der Stamm verloren ging. Ich bin

daher der Ansiclit, dass, wenn es auch später als aufgeuommen

wurde, dies doch noch zu einer Zeit geschah, wo die Jakuten noch nicht

vollständig türkisirt waren. Einen ähnlichen Fall bietet das türkische jäpgä

(Alt.), welches aus dem mongolischen entlehnt ist, aber ursjirünglich
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eine aus dem Türkischen in das Mongolische übergegangene Dativform

jäp-i-rä ist. Im Altaidialekte treten dann eine Reihe von Fortbildungen

dieser ursprünglichen Dativform auf: jäpgälä (v), jäpgäläi, jäpi)äläui (v),

jäpjäuü (v), jäp^äuäm (v).

6äi (v) «binden» «der Strick».

Das Zeitwort 6äi entspricht (AT.), na (v) (Uig.) «binden» und muss

daher sehr früh von den Jakuten aufgenommen sein, da es keiner späteren

Türksprache bekannt ist. Nachdem der Verbalstamm in den Türksprachen

verloren gegangen war, wurde das von 6a-i-k(g) gebildete Nomen 6ag (nak)

als Stamm betrachtet und von ihm (v) «binden» abgeleitet. In den

südlichen und mittelasiatischen Türkdialekten leben 6ag und (v) in

unveränderter Form fort, während im Kirgisischen sich 6ag in 6ay und

(v) in (v) verändert hat. In den Wolgadialekten ist eine weitere

Differenzirung 6ay
||
6äilä eingetreten, im Altai-Teleutischen ny . Das

jakutische hat sich offenbar aus der sehr späten Form 6ay entwickelt.

Wie ich mich überzeugt, fühlt der Jakute nicht den geringsten Zusammenhang

zwischen 6äi und. Beide Formen zeigen weitere Fortbildungen: 6ä-

jbiH (v) «sich anbinden»,] (v) «angebunden werden»; (v)

«einen Strick anbinden», (v), «mit einem Stricke». Auf-

fallend ist, dass dem früheren Zeitworte 6a (v) im Jakutis_chen der Diph-

thong äi entspricht, dies könnte darauf hindeuten, dass 6äi nicht aus 6a,

sondern aus dem Nomen 6ag entstanden ist, indem, wie im Kirgisischen,

die Vokalisation g i eintrat; die spätere Dehnung des ä macht diesen

Process noch wahrscheinlicher.

(v) «aiisruhen», (v)
||

(v) «athmen», «der Athem»

Der Doppelkonsonant beweist, dass der Stamm des zuerst ge-

nannten Zeitwortes im Türkischen auf auslautet, also dem Stamme

«Ruhe» entsprechen muss. Der Lautübergang c
||

deutet auf ein sehr

hohes Alter. Ganz untürkisch ist dabei die Bildung ()---- und

()---, da das Verba bildende Affix nur an Stämmen, nicht

an Ableitungen gefügt wird; türkisch müssten und unbe-

dingt und lauten. Alles dies deutet darauf hin, dass dieses

Wort sehr früh in das Jakutische aufgenommeu ist, und zwar zu einer Zeit,

als diese Sprache noch nicht türkisirt war. Der Verbal- und Nominal-

stamm entspricht dem türkischen (v), welches «athmen», «Athem

schöpfen», «ausruhen» bedeutet und dem osttürkischen «Athem, Seele».

Vom (v) ist auch das türkische, «ruhig» gebildet. Dass der

Stamm zur Zeit der türkischen Periode in das Jakutische eingedrungeu

ist, beweist die grosse Zahl von Forthildmigen, die sich im Jakutischen
3aii. .-. .

/J
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finden; (v),, (),) (). Dass die Länge in

keine ursprüngliche ist, sondern erst später entstanden sein muss,

beweist der Umstand, dass das unbedingt viel ältere Wort (v) keine

Länge bietet.

(v) «aufladen»
|j

«Ständer zum Aufhängeu» «Bergüber-

gaug»
II

(v) «übrig bleiben»
||

«der Rest».

Alle diese Wörter, die drei verschiedene VokalÜbergänge
(| ||

zeigen, stammen von dem türkischen Stamme (v) «überragen, nach

etwas nacbbleibcn, über etwas herüberlegen, ein Thier belasten» und

müssen daher zu ganz verschiedene Zeiten in das Jakutische eingedrungen

sein; die Länge in stammt vielleicht daher, dass man es fälschlich mit

«Sattel» in Zusammenhang brachte und als eine Verschmelzung des

zweisilbigen Stammes hielt, es hat mehrere Fortbildungen in der Zeit nach

der Türkisirung der Jakuten erfahren:,, (v). Das

Wort ist später entlehnt, es entspricht dem teleutischen,
ebenso wie, das mit dem tel. «Bergüberhang» übereinstimmt;

ist gewiss früher in der Form aus dem alttürkischen 4^'^^

entlehnt, dies beweist auch der Umstand, dass bei Zahlbestimmungen sich

die alttürk, oii = 15, = 33 noch heute im

Jakutischen erhalten haben: yon 6iäc, . Durch rück-

wirkenden Labialeinfluss ist daun aus das jetzt gebräuchliche

(vergl.,) übergegangen, aber es ist fraglich, ob in der Folge

als jakutischer Stamm von entstanden, oder ob der Übergang

II
durch lautliche Anlehnung an veranlasst ist.

(v) «von Kräften kommen»
[|
apai «schwach werden»,

(v) ist offenbar, wie der Vokalübergang
||

zeigt, schon in früher

Zeit aus dem in älteren türkischen Dialekten erscheinenden ap (v) entlehnt,

während apai mit dem auch in Ostdialekten weit verbreiteten (v)

«schwach werden», «mager» in Zusammenhang steht.

«rein»
II äp «das Beste, Höchste»,

bipäc «rein» ist gewiss aus bipagac entstanden, entspricht dem tür-

kischen, apbig. Der Vokalübergang
||

und die durchaus uutür-

kische Adjektiveudung ac () beweisen, dass dieses türkische Wort sehr

früh in das Jakutische gedrungen war, während äp in seiner Bedeutung dem

türkischen apy (Kas.), apÿ (Alt.) sehr nahe steht, also gewiss aus einer

Sprache eingedrungen war, in der der auslautende Konsonant k, g schon

mit dem vorhergeheuden Vokale verschmolzen war. Die Verlängerung des

Vokals ist vielleicht durch den Abfall des Endvokals zu erklären.
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«der Knopf»
||

«verknüpfeu».

Beide Wörter starameo unbedingt von dem türkischen Zeitworte (),
(v) «verknüpfen». Der Vokalübergang

||
i deutet auf die frühere Auf-

nahme des Wortes, in türkischen Dialekten ist mir nur die Form, (Tel.) = -«- bekannt, es mag aber auch eine ältere Form

bestanden haben. Sehr auffallend ist, dass (v) aus dem türkischen

Nomen = -»- entstanden ist (vergl. das 6äi und Gesagte) und

jetzt eine Reihe von Fortbildungen zeigt:, (v), TyMÿKTâii (v),

(v).

ogo «das Kind»
||

«der Sohn».

Beide Nomina sind offenbar aus dem türkischen (, ) ent-

stammt. ogo entspricht ganz der Bedeutung des alttürkischen wo

«der Sohn» und «die Tochter» bedeutet. Ebenso ge-

braucht der Jakute ogo «Sohn, Knabe» und ogo «Tochter, Mädchen».

Einen sprachlichen Zusammenhang zwischen ogo und fühlt der Jakute

durchaus nicht, dies beweist schon das eben angeführte ,
(v) «roth werden»

||
«roth»

||
(v) «roth sein»

«roth».

Das jakutische (v) entspricht offenbar dem türkischen (v).

Der Konsonantenübergang
||

beweist, dass (v) sehr früh in das

Jakutische eingedrungen ist, dafür spricht auch die ganz untürkische

Adjektivform; es hat viele Fortbildungen entwickelt, die alle auf

den Stamm zurückgehen:,, (v),. Ganz ohne sprachlichen Zusammenhang mit dieser Wortgruppe

hat sich auch eine zweite mit (v) «roth sein» in nahem Zusammenhang

stehende Wortgruppe «roth», in späterer Zeit im Jaku-

tischen entwickelt. Im Türkischen aber besteht bis jetzt ein einziger Stamm

«erglühen, roth werden», von dem das Adjektivum «roth» ge

bildet ist, und aus diesem ist durch Analogie mit anderen Adjektivenbil-

dungen (z. B. ak-agap) durch das Affix ap der Verbalstamm, -. etc. abgeleitet worden. Während also im Jakutischen die Fortbildung

(v) als der älteste Représentant der Wortgruppe auftritt, ist auf dem

türkischen Sprachgebiete (v) etc. als eine spätere Stufe der Ent-

wicklung des Stammes (v) zu betrachten.

(v) «kämpfen» «gemeinschaftlich halten».

Der Jakute fühlt durchaus keinen Zusammenhang zwischen diesen

beiden Wörtern, die offenbar von dem türkischen Stamme (v) «halten»

entstanden sind, ist offenbar aus -t-yc-i-yii «sich mit einem
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anderen fassen» entstanden, es ist aber offenbar in dieser znsammengezogenen

Form selbstständig und getrennt in das Jakutische eiugedriiugen und zwar

in der Bedeutung «kämpfen, sich mit Jemand lierumschlageu». Der Stamm

(v) «halten, festlialten, bauen» mit allen seinen Fortbildungen,,, , (), (),,, (),, (v), (v),, (), (),-
(), muss ganz unabhängig in späterer Zeit dem Jakutischen

zu eigen geworden sein als (v), in der Bedeutung «kämpfen» schon

lange im Jakutischen sich gebildet hatte, denn es ist undenkbar, dass eine

einzelne Verbalform sich von einer so ausgedehnten Wortfamilie in späterer

Zeit sich hätte absondern können. Da aber (v) in der Bedeutung

«kämpfen» aufgeuommen war, so verlor (v) diese Bedeutung, die dem

türkischen (v) seit alter Zeit iunewohnt.

Ich hoffe, dass die hier aufgeführten Beispiele vollkommen genügen,

um darzuthuu, dass das Jakutische nicht eine Mischsprache darstellt, die

in der Weise entstand, dass in eine ursprünglich türkische Sprache mit

der Zeit eine Überzahl fremder Elemente eindrangeu, wie z. B. das

Englische, sondern dass wir es mit einer Sprache zu thun haben, die

ursprünglich nicht türkisch war, sondern durch fortwährendes Eindringen

türkischer Elemente erst im Laufe der Zeit zu einer türkischen wurde.

Ebenso wie die ursprünglich keltische Sprache die Bewohner Frankreichs

erst durch fortgesetztes Eindringen lateinischer Elemente endlich zu einer

lateinischen Tochtersprache, dem Französischen, sich gestaltete.

Jeder eine Türksprache Beherrschende, der das Jakutische erlernt,

wird trotz der vielen türkischen Elemente, die sich im Jakutischen finden,

zuerst sich in eine ganz fremde Welt versetzt fühlen. Dieses Gefühl verlässt

ihn nicht, bis er sich in den Massen fremden Sprachmaterials zurecht zu

finden verstanden hat. Er stösst stets auf unbekannten Sprachstoflf, für dessen

Entstehung ihm die Agglutination keinen Anhalt bietet. Selbst bekannte

türkische Stämme haben Bedeutungen, die von den türkischen Hauptbe-

deutungen abweichen, wie yoc [=, (Türk.) «Mund»] «die Lippe»,

da die Bedeutung «Mund» einem untürkischen Worte ayax innewohnt, ebenso

heisst cÿc «die Stirn» [=jyc (Türk.) «Gesicht»], während (=mong.) «Gesicht» bedeutet. Andere Wörter nehmen Bedeutungen an, die in

jeder Türksprache, in der ein Gefühl für die Sprachbildung innewohnt, un-

möglich sind; ich erinnere an (v) (aus -4--- gebildet), also

eigentlich «zu Pferde steigen». Dieses kann im Türkischen wohl für «ab-

reisen» angewendet werden, wenn man die Reise zu Pferde unternimmt. Die

Jakuten gebrauchen aber auch (v) in letzterer Bedeutung, wenn man

das Haus in einem Boote verlassen hat, ebenso «fallen» in Tycäp
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«es regnet»; ÿërÿlÿ «nur einige Zeit schreiend». Mit einem

Worte viele semasiologische Eigenthümlichkeiten der jakutischen Sprache

sind für den Türken ein fremdes Gebiet. Der Sprachbildung fehlt eben jene

agglutinirende Anreihung der sich zu Stämmen vereinigenden Silbenreiheu,

die die türkische Sprachbildung beherrscht und den türkischen Sprachbau

so durchsichtig macht.

Mit einem Schlage verändert sich aber das Bild, sobald wir das Gebiet

der amorphen, erstarrten Bildungen verlassen und uns den lebenskräftigen

Bildungs- und Biegungsaföxen zuwenden. Hier treten wir auf echt tür-

kisches Gebiet. In durchsichtigen Reihen fügen sich die lebenskräftigen

Bildungs- und Biegungsaffixe an die erstarrten fremden Stämme und bauen

aus ihnen von echt türkischem Geiste durchdrungen das Satzgefüge auf.

Wenn wir uns jetzt diesen rein türkischen Elementen der jakutischen

Sprache, d. h. den Biegungsaffixen zuwenden, so muss unser Bestreben

hauptsächlich darauf gerichtet sein, nachzuweiseu, aus welcher Eutwicklungs-

pcriode der türkischen Biegungsaffixe die im Jakutischen verwendeten

Affixe stammen. Diese Untersuchung wird uns den besten Fingerzeug geben,

ob wir es mit einer Sprache zu thun haben, die sich in frühester Zeit von

den übrigen Turksprachen losgelöst hat, oder ob dies erst in späterer Zeit

geschehen ist.

3. Das Nomen und seine Biegung.

Die OeUimtionsafßxe.

Im Jakutischen tritt der reine Nominalstamm wie in allen ural-

altaischen Sprachen zugleich als Casus auf, den Böhtlingk so treffend als

Casus indefinitus bezeichnet hat. Dieser Casus indefiuitus tritt als Subjekt

des Satzes, als Attribut, als Prädikat und als Vertreter anderer Casus auf. Im

Jakutischen vertritt er auch den Genitiv, da das Genitiv-Verhältuiss dadurch

fixirt wird, dass das den Genitiv regierende Wort mit dem Pronominalaffixe

der dritten Person versehen wird, also indem man statt «des Menschen

Buch» stets sagt «Mensch Buch-seiu» ( Kinlrä-Tä). Böhtlingk meint,

dies deute vielleicht darauf hin, dass die Jakuten sich früher von den

übrigen Türken getrennt hätten, che der Genitiv sich bei ihnen gebildet

hätte. Die Orchoninschriften beweisen uns, dass schon im VII. und VIII.

Jahrhundert das Genitivaffix ii[ bei den Türken im Gebrauche war, dass

aber diese Türken sehr oft, sogar vorherrschend das Genitivverhältniss in

derselben Weise ausdrückten, wie es die Jakuten ausschliesslich thun. Und
so ist es bis auf den heutigen Tag geblieben, besonders in den östlichen

Türkdialekteu, im Altai und am Abakau, hier ist bis zum heutigen Tage



30 W. RADLOFF,

die Auslassung des Genitivaffixes vorherrschend; der Altajer sagt viel öfter

() ÿjÿ «das Haus (meines) Vaters» als ÿjÿ. Besonders wenn

ein Ding als allen Individuen gehörig bezeichnet wird, wo wir im Deutschen

ein zusammengesetztes Wort anweuden, wie z. B. «des Bären Fell» = «das

Bärenfell». In diesem Falle wird im Altaischen ausschliesslich ajy xäpiai

gesagt. Da in den Türksprachen trotz der angeführten Genitivendung auch

stets au das regierende Wort das Prouominalaffix angefügt wird, so ist die

Genitiveudung eigentlich als ein unnützer Pleonasmus zu betrachten. Ich

bin daher der Ansicht, dass das Fehlen der Genitivenduug durchaus nicht

darauf hinweist, dass die Jakuten sich früh von den Türken getrennt haben.

Die Genitivendung kann bei ihnen einfach als unnützer Ballast ausser Ge-

brauch gekommen sein und konnte dies sowohl in früherer wie in späterer

Zeit geschehen.

1) Der Akkusativ.

Das Jakutische bietet zwei Akkusativaffixe:

a) der Accusativus definitus.

Das Affix des Accusativus definitus bietet zwei Formen: und ,
von denen au vokalisch auslautende Nominalstämme gefügt wird, aber

au konsonantisch auslautende Stämme:

aga-, 6iä-ni, ogo-ny, 00-;
-, äx-i, og-y, Kÿôl-ÿ;

stimmt mit dem Akkusativaffixe der heutigen türkischen Nord-

dialekte überein, mit demselben Affixe der heutigen Süddialekte. Da nun

im Alttürkischeu und im alten Uigurischen ausschliesslich das Akkusativ-

aflix big, auftritt und das Affix , i nur den Pronomen eigenthümlich

ist, so entsprechen die Akkusativaffixe des Jakutischen den türkischen Affixen

einer Epoche der Sprachbildung, die nach dem X. Jahrhundert eintrat (das

10G9 geschriebene Kudatku Bilik bietet noch die ältere und neuere Foi'm).

h) der Accusativus indefinitus.

Der Accusativus indefinitus wird durch die Anfügung der Affixe xa

(xo, xä, xö) gebildet.

Dieser Casus fehlt den türkischen Sprachen gänzlich, wir müssen ihn

also für eine spätere jakutische Bildung erklären, meiner Ansicht nach ist

er aus den Partikel xa, xä (xä, xä) entstanden, das eine gewisse Unbe-

stimmtheit bezeichnet, z. B.- heisst im Altaischeu: «es ist

irgend ein Mensch gekommen»,- «ich habe irgend einen

Menschen gesehen». Im Jakutischen ist diese Partikel in der Form , ,
, 0 zum Bieguugsaffixe geworden.
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2) Der Dativ.

Das Dativaffix ist xa, , ga, ra, , je nach dem Auslaute des

Stammes, au den es gefügt wird. Ganz in dieser Weise tritt das Dativaffix

ga, rä, ka, in den heutigen nordtürkischen Sprachen auf. Das Alttür-

kische kannte nur das Affix Kä), dessen Anlaut nicht durch

den Auslaut des Stammes beeiufinsst wurde. Dieser Umstand weist darauf

hin, dass das jakutische Affix nicht aus dem Alttürkischeu aufgenommen ist.

3) Der Ablativ.

Das Ablativaffix ist,. Dem Alttürkischeu und Altuigurischen

war dieses Affix fremd, da hier das Affix , den Lokativ und Ablativ

bezeichnete. Das spätere Uigurische und die mittelasiatische Dialekte bieten

das Affix,, welches im Kudatku Bilik vereinzelt noch an den Ge-

nitiv gefügt wird statt. Die heutigen Süd- und West-

dialekte bieten das Affix, und im Altai-Teleutischen,. Das

jakutische Affix stimmt also mit dem in den neuesten Dialekten auge-

wendete Affixe überein. Das verdoppelte tt im Anlaute kann durch eine

Verschmelzung mit dem Auslaute des Pronomens ii-+-t entstanden sein. Die

alte Endung hat sich im Jakutischen wie in allen neueren Türksprachen

in einigen Adverbien erhalten.

4) Der Instrumental.

Das allgemein angewendete Instrumeutalaffix ist iiaii,, seltener,

besonders bei Eigennamen, wird auch die Endung verwendet, z. B.

Öpönyiiäläii,,. Die letzte Endung ist die ältere, sie

entspricht dem mittelasiatischen län in öipläii. Die erste Endung ist gewiss

viel späterer Herkunft, sie ist offenbar aus Öipläii entstanden. Die Altai-

imd Abakaudialekte bieten diese Postposition in der Form, und

nag, das Kirgisische in der Form Miiiäu, jiäu. Das alte türkische lustru-

mentalaffix , in hat sich im Jakutischen wie auch in deu übrigen heutigen

Türksprachen nur in einigen Adverbien erhalten. Das Jakutische zeigt

noch Spuren dieses Affixes in deu vollen Noininalformen «der Winter»

neben, «der Herbst» neben, cajbui «der Sommer» neben cai;

eigentlich bedeuten diese Wörter «zur Winterzeit, zur Herbstzeit, zur

Sommerzeit». In deu Norddialekten tritt,, jajbin noch als

Adverbien auf, das Altaische aber bildet die Fortbildungen,
jajbiqrbi.

5) Der Casus adverbialis.

Das Affix des Casus adverbialis ist , , lï, lÿ (nicht mit kurzem

Vokal, wie Böhtlingk angiebt). Ich halte diesen Casus für eine Verbal-

form, durch- gebildet; in den westlichen Türksprachen tritt dies Affix
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in der Form , läi auf, ebenfalls aus- entstanden; (Kas.) «wie

ein Mensch» in derselben Weise, nur mit etwas veränderter Bedeutung, tritt

das Gerundialaffix (=-) auf, und zwar wird dasselbe an Nomina

und Zahlwörter gehängt, in denen die Verbalform auf garnicht existirt

(z. B, «ungefähr fünf»). In der dschagataischen Schriftsprache

erscheint sie in der Form] (z. B. Im Kirgisischen treifen wir

das Affix in der Form,, im Altaischen , «wie ein Mensch,

in Art eines Menschen». Das Affix , scheint aber aus dem alttürkischen

Tär, uig. TäK entstanden zu sein. Der Bedeutung nach scheint das -jaku-

tische dem türkischen , 4ä (aus gebildet) näher zu stehen, so

gebraucht mau «auf jakutisch» ganz wie das osmanische xypKuä.

Der jakutische Casus auf wird häufig grade wie der osmanische Casus

auf 4ä als Nomen angesehen und mit Dekliuations - Endungen versehen,

desshalb will ihn Pekarski nicht als Casus anerkennen und führt ihn in

seinem Wörterbuche Selbständig auf.

6) Der Casus comitativus.

Das Affix des Casus comitativus ist (etc.). Es ist offenbar eine sehr

späte Bildung. Ich glaube, dass er als alter Instrumentalcasus des Adjektiv-

affixes,§ aufzufasseu ist, dass also aus entstanden

ist. Vielleicht ist diese Bildung durch Anlehnung an das in mongolischer

Ursprache vorhandene entstanden, welches im Burätischen , lä

lautet. Mit dem dschagataischen kann er nicht zusammengestellt

werden, da dies als eine Nebenform von zu betrachten ist und in seiner

Bedeutung mit diesem ganz übereinstimmt. Dieser Casus fehlt allen Turk-

sprachen und ist als eine auf jakutischem Boden entstandene Neubildung

aufzufassen.

7) Der Casus comperativus.

Das diesen Casus bildende Affix lautet Tägap. Dieses Affix ist den

türkischen Sprachen ebenfalls fremd, scheint aber nicht auf jakutischem

Boden entstanden zu sein. In den türkischen Sprachen wird es durch den

Ablativ ersetzt, ich glauhe daher, dass er aus diesem Casus entstanden ist.

Wie im Alttürkischen sich aus dem Dativ ka-i-apy ein Casus gapy «nach

der Bichtung hin» gebildet hat, so könnte auch in anderen Dialekten später

eine Zusammenziehung von-- oder Taii-+-gapy sich gebildet haben

und dann in, Tägap übergegangen sein. Diese Zusammensetzung hätte

in der Folge den Ablativ in dem Falle ersetzt, wm er als Casus compera-

tivus im Cebrauch ist.

Zwei der türkischen Sprache eigentbümliche Casus sind im Jakutischen

verloren gegangen, haben aber Spuren ilii’er früheren Existenz zurückge-
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lassen, dies ist der Casus aus , auf den ich später beim Pronomen zurück-

kommen werde, und der Lokativus auf , , der sich nur noch in der

Fortbildung Tä-1- als lebenskräftiges Adjektiva bildendes Affix erhalten

hat: Kyöllägi «im See befindlich», iiiärägi «im Hause befindlich». Beim

Pronomen hat er sich in der Form na erhalten, z. B. iiiäTiiiä «in seinem

Hause», «zur Zeit» von-+- = türk, (=
Abak.) von---.

4. Das Pronomen.

Alle jakutischen Pronomina sind rein türkischen Ursprungs, zeigen

aber eigenthümliche Neubildungen, die nur in der Folge auf jakutischem

Boden entstanden sein können.

Die Pronomen personale:

Sing. 1. Person Plur.

2. » äH äciri ()
3. » Kiiiiläp.

In allen Türksprachen haben die erste und zweite Person des Per-

sonalpronomens einen gleichen Vokal Mäu und cäii [, ceii (Kir.), , du

(Kas.)], ausserdem zeigt das alttürkische dass der Anlaut der ersten

Person ursprünglich 6 war und noch heute lautet dieses Pronomen in den

Süddialekten 6äH. Da das jakutische schon den neueren Anlaut bietet,

so muss man auch annehmen, dass der Vokalübergang ä i in späterer Zeit

vor sich gegangen ist, dafür spricht auch der ursprüngliche Laut ä in äH

(= cäH). Die ersten beiden Personen des Plurals haben in allen Türk-

sprachen den Vokal i (mit Ausnahme des Altaischen, welches die Neu-

bildung bietet). Die erste Person lautet überall (), die zweite

(cic, cmläp, ciläp, cipäp). Der Vokal i in und jak. hat gewiss

auch den Vokalwechsel i
||
ä in veranlasst. Der Vokal von äciri (ihr)

deutet keineswegs darauf hin, dass es aus einer älteren Form cäc entstanden

ist, denn im Alttürkischen finden wir schon die Form rPn Ich glaube

vielmehr, dass hier umgekehrt ein Vokalwechsel i
||
ä stattgefunden hat,

der durch den Vokal ä des Pronomens äH (cän) hervorgerufen ist, dies

beweist auch die Nebenform iciri. Die nur im Jakutischen auftretenden

volleren Formen, äciri (iciri) sind meiner Ansicht nach Neubil-

dungen aus6 (6) «der Unsrige», () «der Eurige»,

die in einigen Dialekten fast wie Personalpronomina verwendet werden,

z. B. im Kirgisischen sagt man: diaiKinä «er ist zu uns (eigentlich:

in unser Haus) gekommen». Da keine Türksprache auch nur eine Spur
3an. .-. . 5
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des Pronomens der dritten Person zeigt, so halte ich dieses Pro-

nomen für eine auf jakutischem Boden entstandene Neubildung aus

«Mensch», das mit der Pronominalendung versehen wurde, also in der

Form (gespr.) «das dem Menschen Gehörige», das viel-

leicht zuerst in zusammengezogen und dann in verkürzt wurde.

Vielleicht ist aber auf «irgend wem gehörig» zurückzuführen.

Was die Deklination der Personalpronomina betrifft, so wird nur der

Akkusativ der Pronomina, äciri, , regelmässig gebildet,

er lautet nämlich:, äcirini,, idniläpi; der Akkusativ von

und än wird unregelmässig gebildet und lautet;

Mij-iri-H, äj--iri-n,

diese unregelmässige Formen sind jedenfalls aus Mânini und cäniKi (grade

wie, äciri) entstanden. Die Endung ii ist hier nach Analogie des

Akkusativs der Possessiv-Affixe,, gebildet.

Der Dativ wird gebildet, indem iri-t-xä in iäxä übergeht, also luijiäxä

(wiäxä), äjiäxä, 6iciäxä, äciäxä (iciäxä), Hiuiäxä.

Für die Entstehung von aus spricht auch der Umstand, dass

der Dativ von auch Kiciäxä lautet.

Der Ablativ und Instrumental werden aus den Stämmen:

jiri -+- TTäii— Häii

äjiri -- TTäii— iiäii

TTäii— nän

äciri -+- TTäir— näu

(iciri -i-TTäe— nän)

-4- TTäii — Häii.

Der Casus comitativus und comparativus werden aus den Akkusa-

tiven gebildet:

MijiriH -4- 11ÎII— Hägäp

äjiriii -4-HÎH·— Hägäp6 -I- Hill— Hägäp

äciriii -+- IIÎH— Hägäp

()-»- Hin— Hägäp

-+- lïH — Tägäp.

Die Pronomina demonstrativa weisen einen Casus indefiuitus und

einen Deklinationsstamm auf ii auf und fügen an diesen Stamm die Casus-

endungen nach Analogie des persönlichen Fürwortes, wie folgende Über-

sicht zeigt:
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H- — — — — — Hägap

- — — — — — Hägap

— iäxä — Täii — äii— HÏII — Hägäp

— iäxä — Tän — äii— 11ÎH iiägäp

-^ — — — — Hÿii — Högop

-+- — — — — iiÿii — Högop.

Ausserdem bilden sie eiuen Lokativ auf ua;,,,,,.
Von deu InterrogativpiOuomeu werden «wer?» und «was?»

regelmässig’ wie die Nominalstämme dekliuirt, bildet auch einen Akku-

sativ und einen Dativ Togo.

Das verloren gegangene fragende Pronomen xaii bildet nur die Casus

«wohin?» «woher?» xaiiiia «wo?» xaiiaii «auf welchem

Wege?» = türk, (), kaja und.
Die oben aufgestellte Tabelle zeigt deutlich, dass die Demonstrativ-

pronominalstämme durch Analogie aus den Pronominalstamm entstanden

sind. Ja diese Analogie hat noch stärkeren Einfluss ausgeübt als in allen

Türksprachen, in denen das sich an unpassend den entsprechenden

weiten dentalen Vokal bietet, also die Form angenommen bat. Die

mit c anlautenden Formen , , sind aus dem uigurischeu om

iiy etc. entstanden und entsprechen vollkommen den neuesten Bildungen,

z. B. Kirg. CO, , , Kas., . Die Pronomen und

sind der türkischen Sprache fremd, sowie das Pronomen interrogativuni, das gewiss aus dem mongolischen entstanden ist, es ist

mir nur in den Dialekten der Schwarzwaldtataren in der Form jy (jÿ) auf-

gestossen. Spuren des im Jakutischen verlorenen Casus auf bieten die

Adverbia (=türk.) «so viel», (= türk,) «damals».

Ebenso sind die Adverbien, aus -4-, -- ent-

standen; = türk, (, ); () (aus

kai-f-Tär)= türk,,, kaicî; (=-), (=).
Das Adverbium entspricht dem uigurischen, ist also ein altes Wort.

Wir sehen somit, dass alle Pronominalbildungen mit Ausnahme weniger

aus dem Pronomen entstandenen Adverbien durchaus keinen alterthüm-

lichen Charakter haben, sondern sich an die neuesten Stufen der türkischen

Sprachbildung anschliessen und sogar noch weitere Fortbildungen zeigen,

die in der Folge auf jakutischem Boden entstanden sein müssen.
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Die Praedicativ- und Possessivaffixe.

Die im Jakutischen gebräuchlichen Praedicativaffixe des Personal-

pronomens der ersten und zweiten Person sind :

Sing. 1. Person

» 2. » gbiii §
Z. . «ich hin ein Kind», «du bist ein Vater», «wir

sind jung», möItöxkjt «ihr seid schwach».

Die Possessivaffixe fallen im Jakutischen zum Theil mit den Praedi-

cativaffixen zusammen, nur in der ersten Person des Singulars lautet das

Possessivaffix und in der zweiten Person g:

«mein Vater», agag «dein Vater»;

«unser Vater», «euer Vater».

In den Türksprachen können wir die Entstehung dieser Praedicativ-

affixe genau verfolgen. Im Uigurischen und Alttürkischen existiren noch

keine Praedicativaffixe und die selbständigen Formen des Pronomen perso-

nale werden einfach als Appositum noch einmal wiederholt: Mäu Mäu,

Mäu Käläp Mäu, cäH cäB, cäa Käläp cäH, 6ic Käläp 6ic, 6ic , cic

cic, cic Käläp cic. In der Folge verlor in der zweiten Periode das

Pronomen personale seinen ihm eigenthümlichen weiten Vokal und erhielt

überall einen engen ^, und der enge Vokal wurde in den Westdialekten

den Gesetzen der Vokalharmonie gemäss dem Vokale des Wortes, an das

es
.
gehängt wird, uuterordoet: Mäu, , ,. In den östlichen Dialekten tritt eine weitere Veränderung ein,

indem das u der zweiten Person in einen Nasal übergeht, also statt

und im Plural oder. In den Süddialekten endlich

fallen die Praedicativaffixe mit den Possessivaffixen zusammen.

Wir sehen somit, dass das Jakutische den letzten Stufen der Ent-

wicklung der Praedicativaffixe in den türkischen Sprachen nahe steht. Das

Erscheinen des Gutturals in der zweiten Person erkläre ich mir durch den

Einfluss des oder g () im Affixe der zweiten Person des Praedicativ-

affixes:,, und des Possessivaffixes:.
Das Possessivaffix der dritten Person lautet im Casus indefinitus

nach mit Konsonanten und nach mit Vokalen auslautenden Stämmen,

also «sein Vater», ijäTä «seine Mutter», ogoTO «sein Kind», -
«sein Pferd», - «sein Hund», - «sein Stiel»; es entspricht ebenso

dem türkischen , () in äp-i,-,-. Dass der Vokalwechsel

II
eine spätere Fortbildung ist, beweist, dass im Akkusative das jaku-

tische Affix in i)iu, übergeht, z. B. -, og-yu, -,-. In
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den nördlichen Türksprachen lautet dieser Akkusativ ebenfalls , ,
Z. . im Kii’gisischen -, og-, -, aga-. Böhtlingk hält den

Akkusativ (türk,,) für die ursprüngliche Form eines verloren

gegangenen Personalpronomens der dritten Person, da es im Jakutischen in

dieser Form auch als Affix der dritten Person des Imperativs «er möge

fliehen!» «er möge gehen!»- «er möge nehmen!» erscheint.

Diese Annahme hat viel Wahrscheinlichkeit für sich, da im Türkischen seit

älterer Zeit ein Nominalstamm «Gestalt, Mensch» sich vorfindet. Die

jakutischen Affixe , stehen den meisten jetzigen Türksprachen in der

That sehr nahe. Die ältesten Dialekte zeigen aber eine bedeutende Ab-

weichung, wie ich schon ausführlich («Alttürkische Inschriften», Neue Folge,

pag. 74) auseiuandergesetzt habe. Böhtlingk wird zu dieser Annahme

hauptsächlich dadurch veranlasst, dass der Akkusativ des mit dem Personal-

affixe der dritten Person versehenen jakutischen Nomens als Casus indefiuitus

auftritt, wenn er einen Genitiv ersetzt. Dass man also «seines Vaters Haus»,

«seiner Mutter Haus» im Jakutischen nicht durch aga- iiiärä und ijärä

uiäTä, sondern durch agaTbiu piärä, ijäriH piäTä wiedergiebt. Im Türkischen

muss in diesem Falle das Genitivaffix angeweudet werden: ÿji.

Dieser Umstand hat Jastremski veranlasst, in diesem () eine ver-

lorene Genitivform zu sehen. Dass Böhtlingk’s Ansicht die richtige ist,

beweist uns der Umstand (vergl. «Alttürkische Inschriften», pag, 81— 83),

dass im Alttürkischen der Akkusativ des Pronominalaffixes der ersten Person

mit dem Casus iudefinitus des Personalpronomens oder vielmehr mit dem

Pracdicativaffixe übereinstimmen, also «meinen Vater» bedeutet.

Ich will hier die mit Praedicativaffixeu versehenen Nomina und die

Akkusative der entsprechenden Possessivaffixe zusammenstellen, da hier-

durch die Entstehung der Affixe am Besten veranschaulicht wird:

Jakutisch. Türkisch.

Pronomen.

Praedicativ-

affixe.

Possessivaffixe.

1

Pronomen.

Praedicativ-

affixe.

Possessivaffixe.

Casus in-

definitus.
Akkusativ.

Casus iu-

definitus.
Akkusativ.

Mäu M

äii gblH gblll cäH

_ 1 () 1
bl

\ 16
äciri gblT gblT gblTblFI 1}
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Aus dieser Übersicht ist deutlich zu ersehen, wie sich die jakutischen

Affixe erst in der Folge aus den türkischen entwickelt haben, und die Akku-

sative des Possessivaffixes durch Analogie erst auf jakutischem Boden die

gleichmässige Endung angenommen haben.

Die Dative des Possessivaffixes bieten eine den entsprechenden tür-

kischen Affixen nicht entsprechende Endung:

aga-M - - aga--
aga-i{ aga-gap - --
aga- aga-- aga- aga--.

Die im Jakutischen auftretende dem Possessivaffixe eigeuthümliche

Dativendung ap, gap giebt uns einen neuen Beweis, dass neue Casusaffixe

sich hauptsächlich beim Pronomen bilden. Die Bildung des Affixes ist ganz

auf jakutischem Boden vor sich gegangen. Wie uns die in den Alttürkischen

Inschriften auftretenden Wörter HYAYA^. HYtFY)·. rirm
beweisen, hat sich aus dem Dativ im Alttürkischeu ka, Kä durch Anfügung

der Partikel py ein Casus directivus auf gapy, räpy gebildet; derselbe Casus

findet sich auch bei mit dem' Possessivaffix der dritten Person versehenen

Wörtern «nach ihrem Laude hin»,

«nach ihrem Wasser hin». Durch Einwirkung dieser Casus bildete sich vom

Pronomen eine Dativform alttürkisch agap, 4Y
Kudatku Bilik sehen wir schon eine weitere Verbreitung dieser Bildung,

denn es treten hier neben der Form agap auch vereinzelt die Formen

statt und cagap statt auf. Dass diese Dativformen sich

in anderen Dialekten noch lauge erhalten haben muss, beweisen uns die

kirgisischen Dative, cagau, ogau,, denn dies sind offenbar Fort-

bildungen von (), cagap (cagap), agap (ogap), ().
Diese Casusform hatte sich gewiss auch bei dem Possessivaffixe der dritten

Person in der Türksprache erhalten, die auf das Jakutische den grössten

Einfluss ausgeübt haben, indem die Jakuten die Dative-, ijäriräp,- bildeten.

Vom Dativ des Prouomiualaffixes der dritten Person a-gap ging die

Dativform auf p auf die erste und zweite Person über:

türkisch (ältere Form) - jakutisch

» (neuere Form)- » -
» (ältere Form) axa-gga

» (neuere Form)- » aga-gap.

In der Folge übertrugen sich diese Dativformen des Affixes der dritten

Person- auch auf die Plurale der Prouomiualaffixe:,
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agagbiTbirap. Für die Bildung der übrigen Casus wurden zwei verschiedene

Deklinationsstämme gebildet;

1) Stämme auf zur Bildung des Ablativs, Instrumentalis und des

Lokativs:
Ablativ. Lokativ. Instrumentalis.

aga-6bn--TTau H-iia -buaii

-gbi-i-TTaii -j-iia -t-naii-- -r-iia -Hiiaii.

2) Stämme zur Bildung des Casus adverbialis, Comitativus und Com-

parativus:

aga-6biii -4- -4-HbIH -i-Hägap

-gbiH -+-1 -+- H-iiägap

-Tblll -f-IIbi -t-IlblH H-iiägap

Eine solche Theilung der Deklinationsstämme ist aber nur eine schein-

bare, indem in den auf auslautenden Stämmen das u mit den Anlauts-

konsonanten des Affixes verschmolzen ist. Ich glaube, dass die Doppelkon-

sonanteu tt des Ablativs grade aus dieser Verschmelzung -4- entstanden

ist, wie ja auch die Lokativendung na offenbar, wie das Türkische beweist,

aus entstanden ist.

Diese Vergleichung des Jakutischen mit den Türksprachen liefert uns

einen sicheren Beweis, dass nur wenige Anklänge an alttürkische Formen

sich in dieser Sprache finden und dass, wo dies der Fall ist, solche Anklänge

auch in den noch jetzt gesprochenen Türksprachen auftreten.

5. Das Zahlwort.

Die im Jakutischen auftretenden Kardinalzahlen sind:

1 6îp = Alt. iiip 7 cäTTä = Alt. jäTTi

2 » äKKi 8 )1 cäric

3 ÿc » 9 Togyc » Togyc

4 » 10 »

5 6iäc » iiäm () 20 cÿp6â )> jipMä

6 » 30 »

100 cÿc = Alt. jÿc.

Die einzigen Abweichungen der jakutischen Kardinalzahlen von den

türkischen sind die Längen in 6ïp und cÿc, die Diphthonge in,
6iäc, yoii, der Auslaut in und der Vokalwechsel ä ||

in. Die
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Übrigen Zahlen werden im Jakutischen ebenso zusammengesetzt, wie im

Altai-Teleutischen ;

yoH = Alt, Töpxöii

6iäc yoH = » 6ämöu

yoii = »

cäTTä OH = » jäTTän

agbic yoH = » cäKcäH

Togyc yoH = » Tokcau;

, (Türk.) 1000 ist im Jakutischen als Zahlwort verloren gegangen,

kommt aber in der Form «100 Rubel» oder äl6äx «sehr viel» vor. Die

Zusammensetzung der Zehner und Einer geschieht wie in den neueren Türk-

sprachen auf die alte Zcählmethode deutet nur der Umstand hin, dass zwischen

den Zehnern und Einern oft das Wort eingeschoben wird, so dass man

cyp6ä 6ïp (= AT. järapwi ) und cÿp6c4 6îp, yoii

agbic (= AT. ) und agbic sagen kann.

Die Ordinalzahlen werden durch das Affix ic gebildet, welches dem

Affixe des Alttürkischen und Uigurischen entspricht:, ÿcÿc, öpÿc,,,,,,. Auf ein höheres Alter deuten die

Monatsnamen: = ai, = ai, =-
ai, =: ai, = ai, = ai.

Zur Bildung abgeleiteter Zahlen werden folgende Affixe verwendet:

, (= türk, ), (= türk, agy, ay, ÿ), (fehlt im Türkischen),

lî (das Affix des Casus adverbialis), (aus -+-, fehlt im Türkischen).

Die Ableitungen «zum ersten Male», «zum zweiten

Male» etc. sind alte Instrumental- Casus von, etc.

6. Das Verbum.
a) Genera verbi.

Aus den Verbalstämmen werden durch lebenskräftige Affixe abgeleitete

Zeitwörter (Genera verbi) gebildet, die jakutischen Affixe stimmen mit den

türkischen überein:

das Reflexivum II = türk. 11

das Passivum = ))

das Causativum ap = )) yp (ap)

] = » ()
T = » T

bIT = )) .., gbbS (bic, gbic)

das Reciprocum c = » .
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Das Affix des Passiv ist aus dem türkischen Passivaffix und

Pteflexivaffix ii (also aus -) gebildet.

Der Gebrauch der lutensiva ist im Jakutischen häufiger und mannig-

faltiger, als in den Türksprachen. Von den von Böhtlingk (§ 485) aufge-

führten Affixen kommen mehrere wohl auch vereinzelt in türkischen Dia-

lekten vor. Am häufigsten werden in den Wolgadialekten lutensiva ange-

wendet und werden diese Verba durch die Endung () nach Kon-

sonanten und nach Vokalen gebildet, z. B. «oft nehmen»,

«manchmal nehmen», «häufig schiessen» von (v); (v)

«oft hinschauen» von (v). Ausserdem werden auch beide Affixe ver-

bunden und zwar in beliebiger Reihenfolge, z. B. äiTKälämiip (v)

«sehr häufig sprechen» von äii (v) oder z. B. (v)

«sehr häufig hinschauen». Diesem aus dem Affixe des Nomen agentis ky

Kÿ ^)-4- in verschiedenen Dialekten ,, gebildeten

Affixe entspricht das jakutische Affix. Dieses Affix beweist, dass es

nicht auf jakutischem Boden entstanden ist, da es sonst hätte lauten

müssen, sondern aus dem türkischen, übernommen ist.

Das jakutische Properativa bildende Affix (,) (Böht-

liiigk, § 489) ist aus dem türkischen Nomen actionis bildenden Affixe- gebildet; es ist also eine unbedingt spatere Bildung, da das Affix

Aiak in der ältesten Sprache nicht augeweudet wird.

b) Die Biegrung· des Zeitwortes.

Gerundialbüdungen

.

Jedes jakutische Verbum kann drei Geruudialforraeu bilden:

1)D as Gerundium der Verbindung.

Wird durch das Affix aii (nach Konsonanten, I-Diphthongen und

Triphthougen an, nach schweren Längen weiter Vokale und nach den auf

weiten Vokalen auslautenden Diphthongen ii); -, Käl-äii, caiiâ-, ciä-u.

Dieses Gerundium bietet keine negative Form.

In den türkischen Dialekten wird dieses Gerundium auf und

gebildet, au welches im Alttürkischeu noch das Affix au gehängt wird, z. B.

Kälinän. Das Gerundium auf n bildet ebenfalls keine entsprechende negative

Form, wohl aber wird im Schordialekte das negative Gerundium auf

und in den Abakandialekteu auf 6in gebildet: -, Käl-6än;-, Käl-6iii.

Das jakutische Affix an steht mit dem türkischen Affixe gag, rän

in keinem Zusammenhänge, ich glaube vielmehr, dass es das mongolische

Gerundium p ist, welches aus der mongolischen Periode im Jakutischen

zurückgeblieben ist.

3au. 1.-. . ^
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2) Das Geriiiidiiim der Verschmelzung.

Es drückt ein Ineinandergreifen zweier Handlungen aus und wird im

Jakutischen auf a gebildet, mit einem weiten ^’ fliesst es zu einer

engen Länge zusammen, z, B. Käl-ä .)- -, aber caiiä-r-a = camVi,

ciä-Hä = CÏ,- =. Dieses Gerundium wurde in den

ältesten Dialekten (AT. und Uig.) auf y gebildet, und nur bei einigen Zeit-

wörtern auf a. In der Folge gewann das Affix a die Überband. Jetzt bilden

alle Norddialekte ausschliesslich dieses Gerundium auf a, so dass statt den

alten Formen -y, 6äp-y, Käl-y jetzt in allen türkischen Dialekten wie im

Jakutischen die neuen Formen -, 6äp-ä, Käl-ä entsprechen. Im Teleu-

tiseben wird a-+-a = ai, also von (v), ira Kasaniseben a-t-a =
oder Ï, ama-t-a =, aral.

Das negative Gerundium der Vei’scbmelzung lautete im Jakutischen

zuerst biAiaJa, das s})äter in >], und überging, z. B. .-,, [>]; dieses Affix ist ursprünglich aus -i-j-i-a

gebildet.

3) Das Gerundium der nächsten Vergangenheit.

Dieses Gerundium wird im Jakutischen auf är gebildet, z. B. -,
Käl-äT, canä-T. Diese Endung ist wohl aus dem mongolischen Affix pö
entstanden, denn das türkische Affix, welches die entsprechende türkische

Gerundialform bildet: , räu würde im Jakutischen dem Lautweclisel

II
c entsprechend zu einem Affixe äc, äc geworden sein.

Es scheint mir höchst interessant, dass grade zwei sehr gebräuchliche

Verhalformen, die unter 1) und 3) angeführten Gerundia aus dem Mongo-

lischen im Jakutischen nachgehliehen sind. Ich kann mir dies nur so erklären,

dass diese \'erbalformen in früherer Zeit keine Bersonalendungen annahmen

und daher ihr Verbleiben keine Hindernisse für die Türkisirung bildeten.

4) Das Supinum,

Das Jakutische bildet ein Supinum durch Anfügung des Affixes äpi.i,

z. B. -, Käl-äpi, canä- und die Negativforra durch das Affix, z. B. 6bic-biMäpi.i, Käl-iwäpi,-. Die Negativform des Supi-

nums beweist uns, dass dieses Affix durch Zusammensetzung mit dem

Gerundium der Verschmelzung auf und einem Hilfsverbura entstanden ist.

Da das Affix auf einen leichten Vokal endigt, ist vielleicht der zweite Theil

des Affixes durch ein mit dem alten Gerundium auf oder ÿ endigenden

Gerundium des Hilfszeitwortes äp entstanden, also:

= -+- äpy> = biMFuja -t- âpÿ.

Dass sich das alte Gerundium auf y, ÿ in einzelnen Türkdialekten

recht lange erhalten hat, beweisen uns die Süddialektc, die noch heute die
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Zusammensetzungen (=--), (=-+-) bieteu

und jakutische Adverbien, z. ., das das alte türkische Gerundium- ist.

b) Das Verbum ilnltum.

a) Der Imperativus.

Singular 1 . Person- Türk. 6bi4aji.iM

2. » »

3. » - » -
Plural 1 . Person- » 6bi4ajbik

2. » -{ »

3. » - » -.
Das Negativum:

Singular 1 . Person- Türk. -MajbiM

2. » - » -
3. » - » -

Plural 1 . Person- » -Majbik

2. » - » -{
3. » - » -.

Ich habe die von Böhtlingk zum Imperativus futuri zugezählteii

ersteu rersouen und liier beim Imperativus aufgeführt,

weil in ihnen absolut kein Futurbegriff liegt, heisst «ich soll jetzt

schneiden» und «lasst uns jetzt schneiden!» hat mit dem

Nomen agentis futuri Nichts zu thuu, sondern entspricht dem türkischen

6bi4ajbik. Die Negativformen und deuten darauf hin,

dass auch- und aus dem Gerundium der Verschmelzung

durch Anfügung der Possessivaffixe entstanden sind, also aus dem tür-

kischen 6bi4a-bjbiM und -jbik.

Da die alte türkische Form der ersten Person des Plural

und lautete, so entstammen die entsprechenden jakutische Formen

nicht aus der älteren, sondern aus der neueren türkischen Eutvvicklungs-

periode. Die Form ist offenbar aus- entstanden und das

teleutische beweist, dass ihr ursprünglich nicht der Pluralbegriff

innewohiite. Über das Affix habe ich schon oben bei fier Herleituug

des Possessivaffixes der dritten Person gesprochen. Im Alttürkischen lautet

das Affix -, im Uigurischeu kommen die Formen -,- und -
vor. Auffallend ist, dass die dritte. Person des Plurals die Endung

statt (fehlerhaft bei Böhtlingk) bietet.
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b) Der liiii)erativus Îuturi.

Diese Verbalform hat sich iiieiuer Ansicht nach auf jakiitischeiu Boden

gebildet, denn sie fehlt allen Türksprachen, Nach meiner Untersuchung

mit Malygiu lautet sie folgeiidermaasseu:

Singular 1. Person-
2. » -
3. -

Plural 1. Person-
2. » -
3. » -

Neg.-
» -
»-
»-
»-
» -.

Die Entstehung des Affixes und hat Böhtlingk richtig

erklärt, sie sind offenbar eine Verschmelzung des Gerundiums auf mit

dem Imperativ eines Hilfsverbi auf p, also äp (6äp, ), sind also aus

a-i-äp (üäp, Köp) und a-bäpii{ (öäpiij, Kopÿii) entstanden. Die dritte Person

ist durch Anschluss des Imperativ-Affixes () au das Participii

futiiri entstanden. Die Affixe der ersten Personen sind durch Ilinzufügung

der Praedicativaffixe der ersten Person, an die dritte Person (unter

Ausfall des auslauteudeu u), also aus-- und-
aus--.

Indica tiviis praesenüs.

Singular 1. Person-
2. » übic-agbiii

3. » -
Plural 1. Person-

2. » -
3 . » -

Neg.-
»-
» -
»-
»-
» -.

Von den von Böhtlingk angegebenen Gründen, dass diese Form sich

aus dem Participium praeseiitis auf ap unter Ausfall des p gebildet hat,

ist als entscheidend auzusehen, dass die negative Form aus dem negativen

Participium praeseiitis gebildet ist. Denn alle diejenige Verbalformen, die

aus dem Gerundium auf entstanden sind, bieten eine Negativform, die

mit i.iM beginnend an den Stamm gehängt werden (vergl. den Potentalis).

Die nordtürkischen Formen, die aus dem Participium praeseiitis gebildet

werden, sind keine echten Futura, sondern können auch das Praesens ver-

treten. Das altaische-] entspricht etwa dem englischen I am

taking, hingegen dem englischen I take.
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Siug. 1. Pers.-
2. » -
3 . » -

Plur. 1. Pers.-
2. » -
3. » -

Ocr Indicativus perfecti.

Neg.-
» -
» ----

Türk,-
» -
» -
» -()
» -()
» -.

In der von Böbtlingk aufgestellteu Tabelle sind die am Ende der

dritten Person pluralis zu streicben. Der Indicativus perfecti ist meiner

Ansicht nach im Türkiseben aus dem Hilfsverbum, also aus--
gebildet. Das Affix () etc. ist aber schon in früherer Zeit entstanden

und tritt in der verkürzten Form schon im Alttürkisclieu auf. Die Endung

der ersten Person pluralis , statt balte ich für eine spätere

durch Anlehnung au den Imperativ auf ajbik entstandene Form,

Ocr Fotentialis.

Singular 1. Person-]
2. » -]
3. » -äpai

Plural 1. Person 6bic-äja6biT

2. » -âjagbiT

3, » -]

Neg. 6bic-biMäja6biii

» 6bic-biMüjagbiu

»-
)} 6bic-biMäja6biT

» 6bic-biMäjagbiT

» bIC-äjaap.

Der Potentialis fehlt allen türkischen Dialekten und ist eine voll-

ständig auf jakutischem Boden entstandene neuere Form, Die Bedeutung

des Potentialis macht es schon wahrscheinlich, dass sich zuerst die negative

Form entwickelt hat, denn die negative Form wird augewendet, wenn mau

will oder voraussetzt, dass eine Sache geschehe, z. B. äii 6äjäii äx!

äriMäpäi «du sprich! er soll ja reden, möge er doch reden (du rede, sonst

wird er nicht sprechen)!» aber äii 6äjäi{ äx! äxäpäi «du sprich! er soll

ja nicht reden, möge er doch nicht reden!» Bei der Bildung der dritten

Person trat das Hilfszeitwort äp und die Interjektion ai an die ursprüng-

liche Form des negativen Gerundium auf a und es verschmolzen biMajan-

äp-ai zu biMäp-ai, im Plural aja-^-äp-^-ap zu ajapap = äjaap,
Die Bildung der übrigen Personen ist so vor sich gegangen, es wurden

zuerst an das Gerundium negativum--ja die Praedicativaffixe ge-
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hliiigt uud die so eutstaiideiieu Formeu durch Analogie au in, gedehnt. Von diesem 6bici.iwäja6biii etc. bildete

sich daun durch Analogie die bejahende Form, indem die Endung äja6biu etc.

an den Stamm des Zeitwortes gefürgt wurde.

Oer Conditionalis.

Singular 1. Person-
2. » -
3. -

Plural 1. Person-
2. » -
3. » -

Neg.-
»-
» -
»-
»-
» -.

Dies ist die einzige Vcrbalform, die auf ein hohes Alter hinweist. Das

zur Bildung des Conditioual verwendete Affix entspricht nämlich dem

sich im Alttürkischeu schon theilweise zu einem Conditioual isolirt habenden

Participialaffixe cap. Im Altuigurischen bildet dieses cap noch eine Parti-

cipialform. Im Kudatku Bilik ist dieses cap zu ca verkürzt uud bat Condi-

tioualbedeutung, vermag aber noch keine Personalendungeu auzuuehmen.

Der Konsonantenwechsel c
||

weist darauf hin, dass dies Affix sehr früh

in das Jakutische übergegaugeu sein muss uud ist dies gewiss zuerst als

erstarrte Conditioualform gesehen. Als später die türkischen Biegungs-

formeu die Oberhand gewannen, wurden die Praedicativaftixe an den Coii-

ditional auf gefügt, so dass sie die Aufnahme der neueren türkischen

Conditioualform uuuöthig machten.

JJas Pcrfcctivum.

Die Bedeutung des Pcrfectivs ist: «im Staude sein etwas auszuführeii».

Dieses Perfectiviim bildet nur die bejabeude Form:

Singular 1. Person-
2. » -
3. » -7

Plural 1. Person-
2. » -
3. » -.

Im Alttürkischen und im Altuigurischen wird ein Nomen agentis auf

gehildet. Im Kudatku Bilik tritt hingegen neben diesem alten Nomen

agentis ein neueres Nomen agentis auf, das aus dem Nomen actionis auf
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gy diircli Hinzufügiing des Affixes gebildet wird: «ist einer, der

etwas nimmt, nehmen kann, nehmen will». In den neueren türkisclieu West-

dialektcn lautet cs-, im Kirgisischen-, diesem letzteren ent-

spricht auch das jakutische-,-, es hat aber nicht mehr die

Bedeutung eines Nomen actionis, sondern tritt durch Anschluss der Praedi-

cativaffixe als echtes Verbum finitum auf, bildet also gleichsam eine weitere

Fortentwicklung der neuesten Entwicklungsstufe der türkischen Sprach-

bildung.

Eine Nebenform, etc. ist offenbar aus dem

türkischen>-- etc. entstanden.

e) Die Partieipia.

Participia nenne ich diejenige Nomina verbi, welche als Adjektiva und

Siibstantiva gebraucht werden und als Adjektiva eine passive und aktive

Bedeutung haben können. Als Substantiva können sie mit Possessivaffixen

versehen gewisse Funktionen des Verbi finiti ersetzen.

a) das Participium praesentis.

Das Participium praesentis wird in bejahender Form auf ap, äp, op, Öp

gebildet, in negativer Form auf, , , , da dieses Participium

im Alttürkischen und Uigurischen yp, yp lautete und in den neueren Nord-

dialekten aber auf ap, äp, so fällt die jakutische Form mit der der neueren

Norddialekte zusammen. Die negative Form lautet seit alters her .,,
in den heutigen Ostdialekten aber,:

1) adjektivisch: «ein Pfeil, der abgeschossen wird»,

«ein Mensch, der abschiesst»;

2) substantivisch: «ich werde auf keinen Fall

schiessen», «er hat den Wunsch zu schneiden»,

«er dachte nicht, dass er schneiden kann»;

3) als Verbum finitum: «ich habe früher immer

geschossen».

b) das Participium perfecti.

Das Participium perfecti wird im Jakutischen auf , ,,
gebildet. Dieses Participium wird in den ältesten türkischen Dialekten auf

gebildet, und wird heute noch in den Süd- und Westdialekten in der-

selben Form angewendet. In den Ostdialekten ist es vollkommen durch das

Affix kan, Käii verdrängt worden. Es wird verwendet:

1) als Adjektivum in aktiver und passiver Bedeutung: Tôpÿô-
«das Land, wo ich geboren bin», «der abgeschossene Pfeil»,

«der Mensch, der geschossen hat»;
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2) als Substantivum: «erdachte nicht, dass

er geschossen hat», iiäp6aja «ich

bereue niclit, dass icli gestern spazieren gegangen bin»;

3) als Verbum finitum: 6äräcä «er ist gestern

gegangen».

c) das Participiiira fnturi.

Das Participiiira futiiri wird ira Jakutischen durch die Affixe, iäx,

lieg,, etc. gebildet. Die negative Form beweist uns, dass

dieses Affix aus dem Gerundium auf a gebildet ist. In den Altai-Dialekten

und in den Nordsprachen finden wir kein Affix, mit dem dieses Affix in

Zusammenhang gebracht werden könnte, wohl aber bilden die neueren Süd-

dialckte ein Affix änäK, das eine ähnliche Bedeutung hat und auch aus dem

Gerundium auf a-+-uak, äV-uäK gebildet ist: Osm. rälänäK «einer, der

kommen wird», «einer, der nehmen wird». Wir sehen also, dass das

jakutische Affix eine weitere Fortbildung der osmanischen Participialbildung

ist, in den Norddialekten kommt nur im Abakau dieses Affix in der Form

, vor, wird also hier au den Stamm gefügt:

1) «ein Pfeil zum Schiessen» [= axauak ok (Osm.),

ok (Abak.)], «ein Mensch, der schicssen wird»;

2) als Substantivum: «ich will schneiden»,. 6aija.iiäx «er wünscht zu schiesseu».

3) als Verbum finitum an Stelle des Futurum:

Singular 1 . Person,
2. » ,
3. » ,

Plural,,.
Die verkürzten Formen,, sind wohl Neubil-

dungen und müssen schon als echte Formen des Verbi liniti betrachtet

werden.

d) das Participium praeteriti.

Dieses Participiurn wird in bejahender Form auf , in der vernei-

nenden Form auf gebildet. Es ist aus dem türkischen Participium auf

, entstanden, welches schon im Alttürkischeu sehr häufig auftritt:

',,^,, âmÎTMiUÿu,, ebenso im Uigu-

rischen und noch heute in den Süddialekten ist dieses Affix in

der Form , noch allgemein im Gebrauch. Im Jakutischen hat es

einen eingeschräiditeren Wirkungskreis, indem es in der bejahenden Form,

wie es scheint, nicht als Adjektivum auftritt, wohl aber in der negativen

Form; darum erklärt sich auch, dass zahlreiche Adjektiva mit der Endung
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sich isoliren konnten, z. B. «verehrt» (= AT. von

«abschicken» (=AT.m in negativer Form erscheint dieses Participiiim

auch attributiv als Adjektivum:

1) als Substantivuni: äji>i «er ärgerte sich über

Alles, was er sagte», «siehe, wie ich es (immer) mache!»

2) als Vertreter des Verbum finiti mit Possessivaffixen:

«er ist wohl aus einem anderen See hineingekommen», yon

«ich bin nun sechzehn Jahre alt».

Die verneinende Form:

1) als Adjektivum mit aktiver und passiver Bedeutung;1,
6äjäTä «sein nie krank gewesenes Selbst», Köpyipiäx «ein

Mann in einer noch nicht gesehenen Gestalt»;

2) als Substantivum: «er zeigt, dass

dies nicht sein Gewerbe ist»;

3) als Verbum finitum: «nicht einer von uns

wurde krank», «wir fanden unsere Renn-

thiere nicht».

Die Nomina verbi.

1) Das Nomen actionis.

Das Nomen actionis wird im Jakutischen auf , î, ÿ, ÿ gebildet. Im

Alttürkischeu und Uigurischeu und später noch in Mittelasien lautete dieses

Affix gy, rÿ. In allen Norddialekten lautet es heute ÿ, ÿ. Das jakutische

Affix ist somit aus dem Affix der neueren Norddialekte entstanden, indem

der lange enge labiale Vokal in einen langen engen Vokal überging, der in

vier Abtönungen sich den Vokalen des Verbalstammes anpasst. Es ist ein

echtes Nomen, das den Verbalbegriff als Abstraktum ausdrückt: «das

Schiesseu», Käli «das Kommen», «das Gehen», «das Gefrieren»,

Kôpÿ «das Schauen». Bei vielen Zeitwörtern hat es neben dem abstrakten

Begriffe noch einen konkreten Begriff, z. B. «das Schneiden» und

«der Zuschnitt», «das Zudecken» und «der Deckel»,

«das Stechen» und «die Eispicke», ajbi «das Schaffen» und ajlTi «Gott,

das schaffende Princip», «das Verkaufen» und «die Waare» etc.

Dies hat auch bei den entsprechenden Formen in den türkischen Dialekten

statt, z. B. jasÿ (Kas.) «das Schreiben», jasy «die Schrift»; amÿ «das

Herübergehen», amÿ «der Bergpass». In praedicativer Bedeutung anstatt

des Verbum finiti wird das Nomen actionis im Jakutischen nicht verwendet.

2) Das Nomen agentis.

Das Nomen agentis wird aus dem Gerundium auf a durch Anfügung

des Affixes , , , gebildet. Eine entsprechende Form bieten
3an. .-. . 7
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nur die Altaidialekte, die ein Nomeu auf bilden, in den übrigen

Norddialekten erscheint das Affix , in den Süddialekten, welches

vielleicht aus dem Genmdium auf -+- gebildet ist. Im Jakutischen ist

es zur Bildung des Perfektivs verwendet worden. Jakutische Beispiele:

«der Schneidende», «der Kommende», «der Hal-

tende», «der ein Kind Wartende», «der Entstehende».

Manchmal treten diese Nomina agentis als Appellativa auf, z. B.-
«der Floh», «der Arzt». Eine Nebenform von ist das

auch als Affix des Nomen agentis auftretende,,, 5.
Ein dieser Nebenform entsprechende Affix findet sich nirgends in den tür-

kischen Sprachen, es muss also auf jakutischem Boden entstanden sein.

Die unveränderte Beibehaltung des in diesem jakutischen Affixe

ist sehr auffallend, da das türkische bei seiner Aufnahme in das Jaku-

tische stets dem Lautwechsel
||

c erleidet (vergl. das Affix des Per-

fektivs Türk,
II
Jak.). Ich kann mir diese Erscheinung nur

so erklären, dass das Affix des Nomen agentis schon während der mongo-

lischen Epoche der jakutischen Sprachentwicklung aus dem Türkischen

entlehnt worden ist.

Diese kurze Übersicht der Verbalformen bildenden Affixe zeigt uns,

dass mit Ausnahme des Conditionalaffixes kein einziges Affix unbedingt

auf alte türkische Bildungsaffixe zurückzuführen ist. Ausserdem zeigt sie,

dass alle diese Bildungs- und Biegungsaffixe unbedingt türkischen Ursprungs

sind, und dass nur zwei Geruudialformeu(auf au und ) unzweifelhaft aus der

älteren Periode der Sprache d. h. aus dem Mongolischen sich erhalten haben.

Das Verbum suhstantivum.

Einen deutlichen Beweis für die stufenweise Türkisirung des Jakuti-

schen giebt uns das defective Verbum substantivum, das jetzt im Jakutischen

drei Verbalstämme bietet, die drei Stufen der Entwicklung eines und des-

selben Verbalstammes aufweisen: die Stamme äp, ä, i.

Der in der älteren Periode der Türksprachen im Alttürkischen und

Uigurischen auftretende und dort alle Verbalformen bildende Stamm äp

bildet noch heute im Jakutisclien das Participium praesentis äpäp, das

Participium praeteriti äpAäx, das Gerundium auf ii: äpäii, das Gerundium

auf ä: äpä und das Supiuum äpäpi. Ausserdem tritt der Imperativ äp als

Hilfsverbum zur Bildung des Imperativs auf: Käläii äp! Käläu äpAin! Kälän

äpAiiiäp !

Der jetzt in vielen türkischen Nord- und auch Süddialekten zu ä ge-

kürzte Stamm bildet im Jakutischen folgende Formen: den Indicativus per-
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fecti , , äxä,,, äTÜIäp; das Participium perfecti auf

: und die negative Form des Conditiouals ädäxäp.

Der zu i verengte Stamm, der jetzt in Mittelasien und den Süd-

dialekten erscheint, bildet nur die Nebenform des Participii perfecti ,
z. B. ännix ÿcÿ «er soll gesagt haben».

Ich hoffe durch diese ausführliche Besprechungen der dem Jakutischen

eigenthümlichen Spracherscheinungen das Verhältniss der jakutischen Sprache

zu den Türksprachen genau fixirt zu haben. Wir müssen das Jakutische, wie

es jetzt im Munde des Volkes lebt, als eine türkische Sprache bezeichnen.

Durch die strenge Durchführung der Vokalharmonie hat die jakutische

Sprache es verstanden, das in ihr abgelagerte massenhafte Fremdmaterial in

ein echt türkisches Gewand zu kleiden. Die Ungleichheit des fremden

Sprachstoffes forderte aber noch andere Mittel der Anknüpfung, und so ent-

stand ein der jakutischen Sprache eigenthümliches Assimilationsbestreben

der bei der Agglutination zusammenstossendeii Konsonanten, von denen wir

wohl Anfänge in den neuesten Entwickelungsstufen der Turksprachen finden,

das aber in dieser Durchführung nicht nur den türkischen Sprachen, sondern

auch allen uraltaischen Sprachen fremd ist und stark an den Agglutinalions-

process der dravidischen Sprachen erinnert. Wir sehen ferner im Jakutischen

eine ganze Reihe von türkischen Stämmen auftreten, die sehr verschie-

denen Stufen der türkischen Sprachentwicklung angehören. Die aus den

ältesten Türksprachen stammenden Wörter sind zum grössten Theile lautlich

so verändert, dass wir deutlich erkennen, dass hier untürkische Einflüsse

eingewirkt haben, d. h. dass sie in einer Umgebung sich eingebürgert haben,

welche sie als Fremdwörter behandeln und fremden Lautgesetzen unter-

ordnen musste. Die zahlreichen Analogiebildungen nach mongolischem Muster

machen es wahrscheinlich, dass zur Zeit des Eindringens der alttürkischen

Wörter die Vorstufe der jakutischen Sprache eine vorherrschend mongo-

lische war, eine Mischsprache aus unbekannten Elementen, die durch noch

früheres Eindringen mongolischer Elemente zu einer mongolischen Sprache

geworden war. Das Eindringen türkischer Elemente hat aber gewiss nicht

zu einer Zeit stattgefunden und ist nicht von einem Türkdialekte ausge-

gangen, sondern im Laufe vielleicht von Jahrhunderten von verschiedenen

Dialekten, so dass die Vorsprache des Jakutischen schon gewiss mit tür-

kischen Elementen übersättigt war, als zuletzt eine grosse, gewiss einheit-

liche Sprachwelle diese Mischsprache überflutete und die fremden Elemente

sprachlich sich unterjochte. Da dieser letzte Türkisirungsprocess auf einem

Gebiete sich vollzog, das durch weite Waldstrecken von den Sprachen tür-
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kisclier Staioiiigeuossen getrenut war und jeder Zusammenhang mit den

übrigen Türksprachen fehlte, so musste die Sprache der Jakuten Jenes

eigeuihümliche, ich möchte sagen nacht ürkische Gepräge annehmen, wie ich

dies in den vorliegenden Betrachtungen darzulegen versucht habe.

Das Studium des Jakutischen ist für den Turkologen von äusserster

Wichtigkeit, wie ich mich au jedem Tage mehr und mehr überzeuge. Es

giebt uns zahlreiche Aufklärungen über den Gang der türkischen Sprach-

entwicklung überhaupt, und ich werde mich bemühen dieses Studium zu

erleichtern, indem ich die Veröffentlichung des reichhaltigen Wörterbuchs

von E. Pekarski nach Möglichkeit fördere und die Veröffentlichung um-

fangreicher Proben der jakutischen Volkslitteratur veranlasse.

Wir begehen aber einen grossen Irrthum, wenn wir die jakutische

Sprache als eine alterthümliche Türksprache betrachten, als eine Sprache,

die sich früh von ihren Schwestersprachen getrennt hat und uns Aufschluss

über die ersten Entwicklungsstufen der türkischen Laute geben könnte. Wir

dürfen nicht annehmen, dass die im Jakutischen auftretenden langen Vokale

und Diphthonge uns darüber Aufklärung geben können, wie diese Vokale

in vortüikischer Zeit gelautet haben könnten. Das wäre ein ebenso vergeb-

liches Unternehmen, als wenn wir aus den Lautverhältnissen der latei-

nischen Tochtersprachen, des Französischen, Italienischen und Spanischen

Schlüsse ziehen wollten, welche Vokale die lateinischen Stämme in der

vorrömischen Zeit enthalten haben. So wird doch Niemand einfallen, aus

dem Auftreten des uo im italienischen huono und des ie im französischen

viens, ital. viene darauf zu schliessen, dass die lateinischen Stämme hon in

bonus und ven im lateinischen venire ursprünglich bohun, viben (oder bogun

und vigen) gelautet haben müssen. Ähnliche Folgerungen sind aber aus dem

Vergleiche jakutischer und türkischer Wortstämme gezogen worden.

Nachdem ich somit versucht habe aus dem Vergleich der jakutischen

Sprache mit der türkischen mir ein Urtheil über die Entstehung und Ent-

wicklung dieser Sprache zu bilden, will ich untersuchen, ob die geschicht-

lichen Verhältnisse, unter denen dieses Volk sich gebildet hat, den Annah-

men entsprechen, die wir aus den Eigenthümlichkeiten ihrer Sprache ge-

folgert haben.

Zusammenhängende historische Nachrichten über die Vorzeit der

Jakuten fehlen uns. Die Russen lernten die Jakuten im Jahre 1620 kennen,

und zwar in dem Gebiete, das sie bis jetzt noch be\\mhnen, d. h. östlich und

nördlich vom mittleren Laufe der Wiluja und am Laufe der Lena, und zwar

fanden sie dieselben nicht als Nachbaren der Buräten (Mongolen), sondern

durch einen breiten von Tungusen bewohnten Landstrich von diesen ge-

trennt. Die der «Sibirischen Geschichte» von Fisclier beigegebene Karte
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giebt die Wohnsitze der Buräteu westlich vom Baikal au, die der Tungiiseu

au der Oberen Lena und Wiluja, bis zum Flussgebiete der Olegma, wäh-

rend die Wohnsitze der Jakiiteu an der Lena von der Mündung der Olegma

an beginnen.

Die Jakuten müssen aber vor dem XVII. Jahrhundert viel weiter nach

Südwesten gewohnt haben, ihre Sagen weisen darauf hin, dass sie früher

ihre Sitze am Baikal hatten, und für die Wahrheit dieser Überlieferungen

spricht der Umstand, dass noch heute im Jakutischen «das Meer» ajaga

heisst, Uwarowski nennt in seiner Lebensbeschreibung das Eismeer

6ajaga.ü und das Ochotskische Meer ]5, während das unbedingt

von den Mongolen stammende Wort «grosses Wasser» bedeutet und

als Epitheton zu ajaga in der Form |§ in Märchen auftritt.

Den Namen Jakuten erhielten sie von den Russen, die diesen Namen in der

Form Joka oder Jaka von den Tungusen und in der Pluralform bei den

Buräten in der Form JaKyr vernommen hatten. Selbst nannten sich die

Jakuten, wie sie sich noch heute nennen,, welches den türkischen

Lautgesetzen gemäss einem türkischen Jaka entsprechen muss. Dieses Wort

soll nach der Aussage der Jakuten ein Synonym von «Mensch» sein, und

sie sollen sich früher genannt haben. Jetzt wird

mehr als Appelativum gebraucht, und zwar in der Bedeutung «kühner, ge-

wandter Mensch». Im Märchen reden die bösen Geister, wie mir Pekarski,

Malygin und Wassiljev mittheilen, den sie bekämpfenden Helden

ypägxai oder -ÿ «du zweifüssiger,

Thränen in den Augen habender Sacha Uräugehai» an, während sie' selbst

als cogOTOX xapaxTäx «ein einziges Bein und eiserne Augen,

die nicht weinen können, habend» bezeichnet werden. Dies deutet darauf

hin, dass der ursprüngliche Volksnarae der Jakuten Uräugehai ist, und das

eigentlich «Grenz-Urängchaier» bedeutete (caxa = türk, jaka,

wenn auch heute im Jakutischen caxa «Jakute» und caga «Grenze» ge-

schieden sind). Mit dem Worte Urjangchai bezeichnen heute die Mongolen

alle Türkenstämme des Nordens, die nicht Mohammedaner sind, d. h. die

Altaier, die Abakantataren, die Sojonen und die Karagassen, aber kein

einziges dieser Völker nennt sich selbst so, oder kennt überhaupt dieses Wort.

Raschid-eddin führt in seiner Übersicht der Mongolenstämme in der

zweiten Abtheilung als Zweige derjenigen echten Mongolenstämme, die im

Ergeue-kon waren und von dort fortgezogen sind, als ersten die

»JLsXibjjl an, was durch OjbiH ypaqxai zu umschreiben wäre. Es tritt aber

nach Beresiu die Variante auf, die dem jakutischen ojyp

«Wald» entsprechen würde.

In der Folge giebt er Nachrichten über die einzelnen Stämme, und
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zwar iu der Reihenfolge: Bargut-Chori, Tulas, Tiimat, Balagatschin, Kere-

mutschin, Urasut, Telengut Kestemi, Wald - Urjaugkit

Kurkan und Ssakajit. Von diesen Stämmen sind sicher türkisch: die Telengut

(Teleuten), die Kestemi (die ) und die Ssakajit (die Sagaier).

Über die Wald-Urjangchaier sagt Raschid-eddin^) Folgendes:

«Dieses Volk steht nicht im Zusammenhang mit den übrigen Urjang-

chaieru, da ihre Jurten iu den Wäldern waren, daher erhielt es diesen Namen.

Sie hatten keine Zelte (Filzjurten), ihre Kleidung bestand aus Thierhäuten uud

sic hielten keine Rinder und Schafe. Anstatt der Schafe uud Rinder hielten sie

Bcrgochsen, Bergschafe und Bergziegen (j^^ = moug. jak. =
sie machten sie zahm, molken ihre Milch und verzehrten sie . . .

Während des Übersiedeins belasteten sie die Bcrgochsen, verliessen aber

nie ihre Wälder. Wo sie anhielteu, machten sie Hütten und Rindenjurten) aus Birkenrinde (Jy ). Sie bohren die Birken an uud

tranken den Birkensaft wie Wasser. Sie waren der Meinung, dass es kein

besseres Leben als das Ihrige gäbe ... Da iu ihrem Lande viele Berge uud

Wälder sind und reichlich Schnee fällt, so jagen sie im Winter eifrig auf

dem gefrorneu Schnee; zu diesem Zwecke machen sie Holzbretter, die sie

diL (Tel. «der Schlittenlauf» und «der Schneeschuh») nennen und

stellen sich auf diese, befestigen sie mit Riemen und nehmen einen Stab

in die Hand und stemmen diesen Stab gegen die Erde, indem sie auf der

Oberfläche des Schnees gleiten, wie man sich in einem Kahne auf dem

Wasser fortstösst, und so jagen sie über Steppen und Ebenen bergab uud

bergauf, gleichsam als ob sie auf Bergochsen und anderen Thieren ritten.

Die erlegte Jagdbeute aber legen sie auf andere Schlittenläufe, die sie nach

sich ziehen . . . Wenn ein unerfahrener Mensch auf Schneeschuhen läuft, so

gleiten dieselben auseinander, besonders auf Bergabhängeu und beim

schnellen Laufen. Wer aber zu laufen versteht, kommt schnell vorwärts . .

.

Jetzt kennt man diese Schneeschuhe vielerorts in Turkestan uud der Mon-

golei. Besonders im Gebiete Bargudschin Tukum, bei den Chori, den Kir-

gisen, den Urasut, Teleuten uud Tumat werden sie augewendet»,

«Der hier erwähnte Volkstamm verblieb bei dieser Lebensweise und

lebte immer im; aber im glücklichen Zeitalter des Tschingis-Chan

und seines hohen Geschlechtes dienten diese Gebiete audei'en mongolischen

1) Nacli, . , .-... . 1858 . 90 ff. . 141 = .
. 1861 . 114 ff. U. 186.(. . . .. . V VI).

Der persische Text ist im Anhänge in von Saleman nachgeprüfter Lesung nochmals

abgedruckt.
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Stämmen zum Aufenthalt, die sich mit den übrigen Mongolen vermischten.

Zur jetzigen Zeit sind rings um dieses Waldgebiet die Jurten des Stammes

Snldas».

Zuletzt erwähnt Raschid-eddin, dass zur Zeit Tschingis - Chans ein

Stammgenosse dieses Volkes [vergl. , (üig.) «der Arzt»]

Befehlshaber über tausend Mann des linken Flügels war und in der Folge

mit seiner Mannschaft den verbotenen Hain
.
von Burchuu Chaldun zu be-

wachen hatte.

Ich will hier erwähnen, dass die von Raschid-eddin gleich nach den'

Urjangkit genannten Cjlsjyi offênbar mit den)() der

Orchoniuschriften (K. 4 und 14) identisch sind, die zwischen den Kirgisen

und dreissig Tataren( gewiss = die Mongolen) erwähnt werden.

Die Wald-Urjangkit sind, wie aus der Beschreibung Raschid-eddins

klar hervorgeht, ein nordöstlich vom Baikal lebendes Reunthiere züchtendes

Jägervolk, weder türkischer noch mongolischer Herkunft, das zum Theil

sich mit den Mongolen vermischte, aber wohl sehr früh, vielleicht schon im

VHI. Jahrhundert, mit den Türken in Berührung kam. Denn damals lebten

die Tokuz-Oguz an der Togla und die Figuren weiter nach Norden, gewiss

an der Selenga und am Südufer des Baikalsees, während die Kirgisen im

Flussgebiete des oberen Jenissei und nordöstlich vom Sojonischen Gebirge ihre

Wohnsitze hatten. Der mongolischem Einfluss erlegene Theil der Urjangkit

wird in der ersten Abtheilung des vierten Kapitels bei Raschid-eddin

noch einmal unter den türkisch - mongolischen Stämmen aufgeführt: «Der

Stamm der Urjangkit aus dem Geschlecht der oben erwähnten

Kyjan und Nukuz ist eine andere Abtheilung, die man Wald-Urjangkit nennt,

er ist aber getrennt und verschieden von diesen. Sie sind nah bei einander

im Gebiete Bargudschin Tukum, da wo die Geschlechter Chori, Bargut und

Tumat wohnen, ihre Zweige und Abtheilungen sind echte Mongolen, wie im

Vorherstehenden auseinandergesetzt ist».

Unter dem Gebiete Bargudschin-Tukum ist offenbar das Gebiet östlich

vom Baikalsee gemeint, der von Osten den aus dem See Bargu fliessendeu

Bargudschin-Fluss aufuimmt, also gewiss auch das Flussgebiet des oberen

Witim, eines linken Nebenflusses der Lena. Der Name des Stammes Bargut

steht gewiss mit dem vorhererwähnten Flussnamen im Zusammenhang. Der

Stamm der Chori ist gewiss ein burätischer Stamm, von dem ein Theil, die

Chorinschen Buräten, noch jetzt östlich vom Baikal lebt. Ein grosser Theil

der Chori muss sich mit den Urjangkit vermischt haben, denn, wie uns Tro-

scanski mittheilt*), finden sich die Abtheilungen() Xopo in den

\), . 1902.
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Uhissen^ und des Jakutischen Kreises und in den Kreisen

von Wilnisk und Werchojansk. Nach Chudjakov ist der Name
dei’ Vorfahren der Jakuten. Über die Sitten der mougolisirten Urjangkit

verbreitet Raschid-eddin sich nicht, er berichtet nur den Aberglauben

der Urjangkit in Betreff des Gewitters und macht zum Schlüsse die Be-

merkung, dass in jenen Gegenden viel dergleichen Aberglaube bestehe, dass

bei ihnen unzählige berühmte Schamanen leben, die ihnen dergleichen

Reden mittheilen, besonders in den äusscrsten Gebieten, die man Bargu und

Bai’gudschin - Tukum nenne, dort seien am meisten Schamanen. Hierauf

zählt Raschid-eddin eine Reihe von Männern dieser Urjangkit auf, die

unter Tschingis-Chan und seinen Nachfolgern bedeutende Stellungen ein-

nahmen.

Offenbar sind die Urjangkit des Raschid-eddin dasselbe Volk,

welches sich später noch nannte, d. li. die Vorfahren der Jakuten

in der Periode der Sprachentwicklung, die ich die mongolische benennen

möchte. Da nun ein Theil der Choro in den alten Wohnsitzen als reine

Mongolen zurückblieb, so sind wir berechtigt anzuuehmen, das ein Theil der

westlich vom Baikalsee wohnenden türkischen Stämme Teleuten, Atsch-

Kestim, Kirgisen etc. durch das Vordringen der Mongolen nach Nordosten,

d. h. nördlich vom Baikalsee gedrängt wurde, zu den Quellen der Lena

auswauderte, sich mit den Uranchaiern vermischte und im Laufe der

Jahre des Volk der Jakuten bildete. Es ist wahrscheinlich, dass sie von

hieraus aus eigenen Antriebe weiter nach Nordosten zogen, um für ihre

Heerden geeignetere Weideplätze zu finden, da die Gegenden nördlich vom

Baikal nur für Jagdvölker einen passenden Aufenthaltsort bieten konnten.

In der Folge setzte sich hier das Jagdvolk der Tungusen fest, das die Russen

am Anfänge des XVII. Jahrhunderts hier antrafen. Ein anderer Theil der

westlich vom Baikalsee wohnenden Türkstämme wurde von den Mongolen

nach Westen gedrängt und dies sind die Renuthierzucht treibenden Kara-

gassen, die zwischen den Flüssen Oka, Uda, Birjusa und Kau noch heute

nomadisiren und ein Theil der Sojonen, die sprachlich den Jakuten am

Nächsten stehen.

Für die Richtigkeit unserer Auffassung von der Entstehung des Jaku-

tenvolkes aus einer Mischung von Türken, Mongolen und anderen V''ölkern

spricht auch der physische Typus der Jakuten. N. L. Hecker, der anthro-

pologische Studien bei den Jakuten vorgenommeu, resümirt seine Unter-

suchungen in folgender Weise Q;

I) Zur Charakteristik des physischen Typus der Jakuten. . -.
. .... . T. VI,. 1., 1896 .
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1) Die Jakuten bilden keine anthropologische Einheit, sondern er-

scheinen jetzt als das Produkt einer langen Vermischung zweier oder einiger

verwandten Stämme. Dies beweisen die grossen Schwankungen der Längen

und Breitenmaasse des Gesichts und des Kopfes.

2) Diese Verschiedenheit führt zum Vorherrschen zweier Typen, die

sich von einander nicht nur im Wüchse, sondern auch in der Kopfform unter-

scheiden, indem bei ihnen nicht so sehr die Breiten- als die Läugenmaasse

der Gesichter auseinandergehen. Früher waren diese Typen gewiss viel

schärfen von einander unterschieden, jetzt bestehen zwischen ihnen nicht

viel von einander geschiedene Übergangsstufeu. In Abstraktion zeigen sie

folgendes Bild: der eine Typus zeigt einen hohen Wuchs, einen laugen

Kopf, ein langes Gesicht und lauge Nase, der andere einen kleinen Wuchs,

einen grossen breiten Kopf und ein kurzes und daher sehr breites und flaches

Gesicht und ebensolche Nase.

3) Diese beiden Typen zeigen alle charakteristischen Eigenschaften

der turko-mongolischen Gesichtsbildung, ihres Schädels, Skelets, wie man

sich aus dem Vergleiche mit den bei den Buräteu, Torguteu und Kirgisen

ausgeführten Messungen überzeugen kann, ebenso wie aus einer flüchtigen

Durchsicht der von uns zusammengestellten anthroporaetrischeu Karten, aus

denen man ersieht, dass unsere Jakuten sich in den meisten Fällen durch

eine dunkle Färbung der Haut des Gesichtes und der unbedeckten Theile

des Körpers auszeichnen, ebenso wie durch schwarzen, dunklen, glatten und

schlichten Haarwuchs, dunkelbraune Augen, deren breite Wimpern stark

oder leicht in den äusseren Winkeln nach oben gezogen sind (un peu

relevés des coins) und in der Überzahl einen deutlich hervortretenden

Nasenrücken, einen spärlichen Bartwuchs und schwache Behaarung des

Körpers zeigen.

4) Die weite Verbreitung desjenigen Typus der Jakuten, der sich

durch hohen Wuchs und lange Gesichter auszeichnet, lässt sich nicht durch

eine Mischung mit russischem Blute erklären, da er im gleichen Maasse in

den Gegenden auftritt, die nah oder fern von den Vermischungszentren

gelegen sind; er findet sich sogar bedeutend seltener im Chaturiiiski Nasleg

des Namski Ulus, der nicht mit Unrecht als der am" meisten russificirte

Ulus gilt. Überhaupt scheint der anthropologische Einfluss der Russen sehr

problematisch. Aus dem Vergleiche der Amginschen Bauern mit unseren

Jakuten sieht man vielmehr eine umgekehrte Einwirkung, dies ist auch

erklärlich, wenn man die geringe Zahl der Russen und die Menge der hier

wohnenden Eingeborenen in Betracht zieht. Was den Einfluss der Tungusen

auf den physischen Typus der Jakuten betrifft, so fehlen mir darüber

jegliche Daten und wir enthalten uns daher jeder aprioren Meinungsäus-
3an. .-. . 3
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seruug. Wir wollen nur bemerken, dass der niedrige Wuchs nicht unbe-

dingtes Merkmal des tuugusischeu Stammes ist, wie mau dies allgemein

aunimmt, ich habe Tungusen von sehr hohem Wüchse angetroffen, anderer-

seits findet sich der niedrige Wuchs (150— 160 cm.) nicht selten bei den

Bnräteu, Mongolen und Kirgisen.

5) ln Bezug auf den Lebens-Exponenten zeigen sich unsere Jakuten

als ein Geschlecht von physischer Ausdauer und grosser Lebensfähigkeit.

In diesem kurzen Übersichte hat Hecker deutlich die Unterschiede

der türkischen und mongolischen Baceueigenthümlichkeiteu charakterisirt.

Wenn man bei den Türkstämmen Sibiriens und der Kirgiseusteppe auch

oft echt mongolische Physiognomien autrifft, so sind diese doch nur als Aus-

nahmen zu betrachten, lauge Gesichter und hervortretende, etwas gekrümmte

Nasen sind bei weitem vorherrschend, so dass wir in ihnen grade den tür-

kischen Typus erkennen können. Hecker’s Untersuchungen bezeugen un-

widerleglich, dass die Jakuten auch körperlich sich als ein Mischvolk

zeigen, und zwar aus denselben Elementen, auf die die sprachlichen

Erscheinungen so deutlich hiuweiseu.
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Änliaogf.

A.

In Nachfülgemleiii will ich einige Sagen auffülircn, die sich auf die

Einwanderung der Jakuten in das Elusssystem der Lena beziehen. Die erste

dieser Sagen ist mir im Original und russischer Übersetzung vonE. Pekarski

übergeben, die übrigen Sagen sind nach der Erzählung von Jakuten von

verschiedenen Reisenden aufgezeichnet und liegen uns leider nicht im

Originaltexte vor. Diese Volkstraditionen mögen das Bild ergänzen, welches

ich in Obigem über die Vorgeschichte der Jakuten zusammengestellt habe.

I.

iliriuä Käncänä.

20 1893 (sic).

Bypjar Xajapaqaii Ü 6äpx Käpciä Mäjiläx,

öcöc, ojoxTöx, , , äloäx -, - :«
ciprä yuyräi äxä». äjäläx iionyii

KäpräTTäpin cy6äläcän, Killäpäii Kÿpÿllâp

äpäpi, cyöcyläpin ÿpân. icän, öpycy, . ÿôpâx -
cyTäpäii Kä6icuiTTäpä.: «töcö äMä ,» . Kölyjä : «» .

ciprä Tojomiopo- cogOTogyn--
TOjOH.

Käläpin 6ïprâ

ogo — Älliäi iä. icän,- , äMiä öctöcöh, Mälä

dp ; ^ -. : —!» . , Käläp-
1) Gebildet aus dem Eigennamen Chajarang und der russischen Endung -;

Xajapag-aii = Xajapag. Pekarski.



60 W. lUDLOFF,

6âi-Tojoi}i{(). OiiFio cbilijan Älliäi

ojox. ;
— ,; oxnyryja, . Älliäi -: « iKTägä ,». ] ;

Älliäirä. xojyx Älliäi] 6ipji,äpä,
ïpäpä ogoxo ,«» öp ÿôcKâu xöpöiinyx, ïmiix cyö-

cÿlâpâ Ö16ÖKKÖ 6äpKä iä[I . Älliäi

6äpKä ycän 6ajan, Kiiiiläpxäii

icnixxäp. *) üpÿcKâ «»
iä Kölyjä 6äpx, äl6äx-,. cipäpä agbijax, ÿôcKân cipäpä: ,,
xïp, , xaÿax äcä. yxyö cipäp

icxän agbijax cogyc , räiyä -
injiräp . öp -

äcäläpiii äcäläpä xaja äxxäx -, yöcKäxäxxäpin äjbi Käncäxäp xocöno ,
6äjäläpiii äxxäx . ojÿny 6äpKä, , -. Ojÿii xojyryn icixxäx-

xäpinä: « ,--,- !»
xyojap, ränjä ojyiiiiän : «,» , ixägäjälläp.: « 6iläp» , -

;«» . ]-
«» ojÿii . \: « -!» 6äjäläpin, «» , .
: TojoH,] Tojon,--, IJöcyräi ajbi, 6äjEläpä]) , xaj- ypälläp-
xojoH xijE; — , --,, .

1) D. h. = der Sohn des Darchan (russ.-), Pekarski.
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0])0: ., «»;«» agwjax.
äp-ojox, «» ;

ojogy , — ojogy,

— ; —
ölöpöH . ojoxTöx —, räiijä öllöxTöpyiia copogo ojox. ränjä :
ÿâlâpâ —
ajagap -
Ccälläp. räiijä ,

rüHjä ;
ÿpÿäp ÿpKÿpÿjâ-ÿpuÿpÿjâ;« ajbi,

6iäpä !»..
Ojÿiia ;

Källägiiiä, ogo, , cÿ6cÿ,-, ,

—

,
—

äjäläx — pÿHÿp Käpicärä.
iiijiräp copyjapbiii ,,

6äjbi ., ,, cipr.ä Käoicälläp, xojyr

6äjäläpä ; —«»;
T6rÿl, —, —.;,.

—
agbijax, —-, ;

— , räiijä, ,
6Ejäläpä , 6äjäläpä

KÿcTËx .
EprijEu,, ,
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äprijäri Käläp. ränjä ÿlâlillâpin — agbijax

iiijiräp, cajbin , ,-
— cÿôcÿlâpâ ölöp, agbijop. ] :« pÿcÿMMÿTÿrrâH, , , -

gaca Tÿlâx, äpä äl6äx ,, äpäp!». -
iijycTaii cÿ6â, ojÿay Maiija 6iäpälläp: «, ojÿiiHâ!» . ojÿn ojÿnnÿp, räiijä«» ÿpajap. «Öpyc;

ranjä, -,
nycyHHäx (: ),

Käläii Togo » ,« ]’ xojyT

6äjäTä !» -..̂ ,
äpä. Apai, ,

— iiÿcÿHHâpiii: , -, Tÿlâx, , ÿaaxaj
— Kipäii. KäiicäTän goii

)), ililäpiiiäii cäpäicän KäiicäiiiiiTi äMä xo-)> goii; 6äjäläpä ÿlâlîp--, 6äpT ylälilx, . Cajbin Käläii

[) . — äMäxciHä äräp:

— « goH : ilgäii. : Käiiägäc

TojoTTop.]1 —-; ]:
al6äx . Ogoiijop! -

!».
ogoHjop äTäp:

—«,! iliriiiä aj--, Ajbi Tojoii. räiijä, äTTäxxä, ÿlâlïp» .
6äjälapiH KäiicäTTäXTäpiiiä — -

icTälläp «-» . «»
Kiiiiläpi. :
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«i,iä,» 6rräp «iiä,», — «». -, .
öpÿöÿ''räp

;
; , ciprä. cäpäjän:« -

?», : «,!» ,
äpä ,

räHjä , räHj’ä, räiijä; « !» . — «4ä,!» . cajum. : «
ÿra cogypÿ — !». -]; .

jr_ ,- ,,
yiäläp . iciräp].

cy6äläcälläp. cÿ6âTiH; «
Käöiciäxxä». -

yiä ].
piägä TijäH, . —, ölö,

öäjäläpiH :
— «,! äjbi öIöh!».

—

«-» , ,-. :
—« —: ölöllöp!».- 6üjüTü: .. -, rüiijü ^

- ijülüpirüp. aMcajaii

— Minjirüc, .
tîJüh.., - Kypyvyjap,
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ôyjryfljaxxa — iiiä Cbipaja ~
KüCTÿ6yTÿn: aijap ,. räiijä- Kipän

aujau ajaä-ÿÿpÿiÿ: piäläpä-
ryjaii . - ;. xojoHuopo- -, räiijä ()- ]-. - . :
cipränäH - 6bijacbijaH öllögö . -

bijäii: . - öl-]]-; « Tôpÿpâ-ÿôcKÿpâ -. - ogo ;- 6äjäläpä».
Kbiajan, ,

äTäp — .
6äjäläpin , -, — , —

yöCKäH. apgä<: , räHjä-, ; -. , Märä [Mäqä] ,
— ., , töcö , -

— . Xojogoc ,, — -. Äh Äpäcä OjÿH, ,
— . Ajû-, «) , agbijax cogyc -. XojyT, räiijä, AjO räiijä,: «-» iä — .,, Jägbira[], ÖlyöKyMägä

— ,,-. -
., i’ijäHHäp «

äjbi äl6äx. -
yjäTin -

pägä, 6l6ÿrâlâ6iTTâp.

ÿâpâiiâii — «ÿnÿrâi» — .- -
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xoojoopo, - ^ öp.
äcäläpiii TôpÿrTâpâ ])]

:

1) ÔKcÿcÿ.

2) MäjäpäM Cÿiiiiÿ.

3) MäjäpäM .
4) XopoxoiïOH.
5) ].
6)] Öpöc Kÿôl.
7) Kiiiiäiiä.
8) Tÿôprÿrÿl Xajapai}; ,:
9) OMOgoi Älliäi. :
1) Äpäcä Ojÿii. idiiiänä.
2) Togocop . : Ajo, Eäi-aga.

Älliäi :

1) Aäxci, ': ..
2) . Kiiiiäiiä Märä [Mäipä].

3) Bäpräii. Kiniänä.
4)^ Xojogoc. idiiiäiiä Bopogoii.: -aga aiMagap, -.

Übersetzung*.

Kurze Erzählung von dem Zustande der Jakuten vor dem Ein-

treffen der Russen.

(Aufgezeichnet den 20 Januar 1893).

Bei den Buräteu lebte Omogoi, der Sohn des Kajaraug, (ein Mann)

von grosser Klugheit und schwerem, eigenwilligem Sinne, der hatte drei

Frauen, vier S6lme, zwei Tächter und viele Scliwiegertächter. I)a er sich

mit seinem Stamme verfeindet und veruneinigt hatte, kam ihm der Ge-

danke: «In einem fernen Laude einen passenden Wohnort zu finden wäre

eine gute Sache». Als er darauf mit seinen ihm gleichgesinnten Stamni-

und Hausgenossen Rath gehalten und sic überredet hatte, enttloheii sie,

3aii. lIcT.-'I'u.i. . (j
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ohne zu wissen, wohin sie ihren Weg lenkten, und trieben ihr Vieh mit

sich fort. Als sie so fortgezogen und auf den grossen Fluss (die Lena) ge-

stosseu waren, gingen sie stromabwärts. Bei dieser Gelegenheit verloren

sie ihre Lehrschriften. Dann sprachen sie: «wir sind (jetzt) weit genug

fortgezogen, das ist ein treffliches Land» und Hessen sich nieder. Den

kleinen See, der sich dort befand, nannten sie Ssaissary. Als sie dort lebten,

war ihr Anführer und Häuptling ganz allein Omogoi-Bäi-Tojon (Omogoi,

der reiche Herr).

Zur Zeit als Omogoi sich von seinem Stamme trennte, war sein Bruder,

ein kleiner Knabe mit Namen Älliäi genannt, zurückgeblieben. Als dieser

Mensch herangewachsen, war sein Sinn und Charakter gleich dem des

Omogoi, auch er verfeindete sich mit seinem Stamme und zog ganz allein

ohne ein bestimmtes Ziel von dannen. Nachdem er weit fortgezogen war,

stiess er auf alte Feuerstellen eines Volkes. Da dachte er: «hier ist früher

einmal ein^ vorbeigezogen, auch ich will hinziehen» und zog weiter.

Auf seinem Wege stiess er auf den grossen Fluss (die Lena) und kam von

dort zum Omogoi-Bäi-Tojon. Dort lebend beschloss Älliäi, eine der beiden

Töchter des Omogoi auszuwählen und sie zur Frau zu nehmen. Darauf ver-

steckte er sich und schaute zu, wie diese beiden Töchter ihr Wasser Hessen;

dabei beobachtete er, dass die jüngere Tochter ihr Wasser mit Schaum Hess,

die ältere aber ohne Schaum. Von Antlitz war die Jüngere hässlich, die

Altere -aber schön. Da überlegte Älliäi bei sich folgendermaassen: «Die

ihr Wasser mit Schaum Hess, wird eine kinderreiche Frau sein, die Ältere

aber wird kinderlos sein». Dies bedenkend erbat er von Omogoi die jüngere

Tochter, und dieser gab sie ihm zur Frau. Später geschah es wie Älliäi

gedacht hatte, die Eine gebar Kinder, die Andere aber blieb kinderlos.

Lange Jahre lebten sie in der Fibene von Ssaissary sehr glücklich, da

die von ihnen erzeugten Kinder und das gezüchtete Vieh nicht starb. Omogoi

lind Älliäi alle beide wurden sehr reich und ihre Nachkommen wurden die

Häupter des Volkes.

Der Häuptling des damaligen Volkes Tygyn, der Sohn des Darkau,

lebte am Flusse und in der Ebene des kleinen See’s Ssaissary in

grossem Reichthum, mit vielen Kindern, Söhnen und Töchtern, und mit

einer kleinen Anzahl von Verwandten. Damals waren nur wenige Leute in

anderen Gegenden sesshaft und die Landstreckeu, wo jetzt das Volk ange-

siedelt lebt, waren Jagdplätze, wo man Zobel, Füchse, Eichhörnchen, Renu-

thiere und auch Bären jagte. Da sie von den Jägern hörten, dass treffliche

Landstrecken vorhanden waren, so vertheilte sich ein kleiner Theil des

Volkes lind Hess sich (dort) nieder; darnach lebten die armen Leute damals

davon, dass sie sich mit der Jagd beschäfligten. Indem sie auf diese Weise
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Jiîiiite langer -falirc sicli vcrmelireiid gciebt hatten, vcrgassen sic, von

welchen Völkern sich ihre Urväter getrennt hatten und hergekoininen waren;

durch die stete Zunahme (der Bevölkerung) veränderte sich die Ausdrucks-

weise ihrer Umgangssprache und sie vergassen, mit welchem Volksnainen

sie sich selbst bezeichnet hatten. Damals verehrte man sehr die Schaniimen

und fürchtete sich vor ihnen, ganz in der Weise, wie man jetzt die Geistlich-

keit, die Priester ehrt. Die Schamanen sangen zur Belehrung des damaligmi

Volkes: «Ihr Schaaren des Ssach-Geistes, helfet! rettet! bringet Nutzen!

zeigt uns Sonne und Mond!» Dabei sprachen sie schamanisirend zu den

Leuten: «der Ssach genannte Geist bringt Allen Nutzen und Rettung» und

alle damaligen Leute glaubten dies. Daher wurde in der Rede sehr oft die

Redensart angewendet: «der Ssach weiss es», wie man jetzt sagt: «Gott weiss

es». Damals glaubten Alle an den Geist, den die Schamanen «Ssach» nannten

und ehrten ihn. Im guten Sinne meinten sie von sich selbst: wir sind das

Volk des Ssach und deshalb soll der Name unseres Volkes «Ssacha» sein

und so nannten sie sich offenbar in Folge dessen, dass sie ihren früher. n

Volksnamen vergessen hatten.

Demungeachtet hatten die damaligen Ssacha (Jakuten) gewiss Kenntniss

von Gott, was daraus zu ersehen ist, dass sie häufig den Är-Tojon, den

Ajÿ-Tojon, die Kün-Kübäi-Chotun und den Dschössügäi-ajy anriefen, indem

sie aufrecht standen und ihren eigenen Anschauungen gemäss sie andehten,

indem sie nach Osten sich wendend beteten und sich bis zur Erde ver-

neigten (genau wie man jetzt den Himmelsherrn, Jesus Christus, die Mutter

Gottes und den heiligen Nikolaus anfleht).

Die damaligen Jakuten nannten Blutsverwandten «Dschuortu». Dieses

(Wort) ist jetzt in \^ergessenheit gerathen, an seiner Stelle wendet man das

russische Wort «Brat» an, das «Dschuortu» kennen nur wenige Leute,

oder sie legen ihm eine andere Bedeutung bei. Damals traten die Bluts-

verwandten d. h. die Dschuortular nicht in eheliche Verbindung als Mann

und Frau, indem sie meinten, dass dies eine Sünde sei. Aus fremdem Gc-

schlechte nahm der Reiche sich drei Frauen für theuren Brautpreis (Kalym),

der mittelmässig Reiche zwei Frauen, der Arme eine Frau. Wer stark war,

tödtete den Mann einer schönen Frau und heirathete sie mit ihrem Reich-

thume. Die lUelweiberei entstand aus dem Wunsche, viele Kinder zu haben,

damit, wenn eine Frau gestorben wäre, andere übrigblieben, und so war

es nöthig, dass Frauen da waren, damit (das Geschlecht) nicht aussterbe.

Ferner war bei den damaligen Leuten ein solcher Gebrauch: Wenn Vater

und Mutter sehr bejahrt und kindisch geworden waren, so stopfte man

ihnen Pferdedärme in den Mund, so dass sie keinen Laut von sich geben

konnten und hielt dann mit ihnen alle Begräbnissfeierlichkeiten ab. Dann
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galt bei den dainaligcn Jakuten als die beste Speise die \Yassennaus,

daniacli die Nachgeburt der Kühe uud Pferde. Dabei zogen sie schöne

Kleider an, wälzten sich über dieselbe und sprachen den Segen; «Dschös-

sügäi-ajy hat es uns gegeben, er wird es auch ferner uns geben». Dadurch

wird der Zuwachs an Pferden und Kühen nicht sterben, so sollen sie

gemeint haben.

Auch die Leute, die nicht Schamanen waren, verstanden den Segen zu

sprechen; so sprachen sie den Segen, wenn die neue Schwiegertochter ein-

traf und sich verneigte, wenn ein Kind geboren wurde, wenn der Yhyach (das

Kumissfest) gefeiert wurd, in Betreff des Viehes, bei Jagdunternehmungen,

wenn man sich vor dem Gewitter fürchtete.

Den jetzigen Einrichtungen entsprechend traten an Stelle der Ulus-

Iläui)ter die allerreichsten Leute, an Stelle der Nasleg-Ältesten die durch

Kraft Hervorragenden; wenn man ihnen feindlich gegenübertrat, oder wenn

man ihren Freunden eine Beleidigung zufügte, so tödteten sie (den Schul-

digen) anstatt ihn zu richten, oder nahmen ihm mit Gewalt das ab, was ihnen

erwünscht schien. Der starke Mensch, wenn er arm war, hörte des eigenen

Y^ortheils halber auf die reichen Leute und führte ihre Aufträge aus; der

kraftlose, schwache Mensch lebte beständig in Angst uud Furcht, uud nur

dann, wenn es ihm ans Leben ging, wagte eres kaum den Kampf mit dem

Reichen und Starken aufzunehmen.

Die damaligen Reichen bestiegen drei weisse Pferde, zogen eine weisse

Dacha an, hielten eine weisse Stange in der Hand und trieben neun Pferde

an eine entfernte Stelle, (von wo) sie sie später selbst nicht zurück nahmen. Dies

wurde (von ihnen) «Opferdarhriugen» genannt. Die sehr Reichen thaten

dies dreimal, die mittelmässig Reichen zweimal, die nur wenig Reichen

einmal. Sie wurden dadurch berühmt, wie jetzt Leute, die viele Auszeichnungen

erhalten haben, gerühmt werden. Diesen suchten es auch Arme nachzuthun,

indem sie um zu prahlen Opfer darbrachten, so dass ihr Vieh zu Ende ging

und sie an den Bettelstab geriethen.

Zuerst, als sie auf den Ssaissary stiessen, gab es bei ihnen wenige

Silberarbeiter und Schmiede, etwa nicht mehr als zwei oder drei, und diese

Künstler vermehrten sich nicht. Als nun das Volk zugenommen hatte,

reichten (die gearbeiteten Gegenstände) für Manche nicht aus, bei Anderen

aber, wenn sie auch solche (Gegenstände) hatten, zerbrachen sie;

daher machten sie sich selbst ihren Bedürfnissen gemäss Beile, Sensen und

andere Werkzeuge aus Horn, Knochen und Stein, wie es ihren Kräften nach

möglich war. Die allerstärksten und gewandtesten Leute von ihnen zogen

fünf Kös zu Fuss durch das Land, erlegten vierzig Hasen, nahmen diese

und noch dazu den Bogen und zehn Schussfallen für Hasen auf die Schulter
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und kamen in einem Tage zu ihren Wohuliäusern zurück. Was ihre Ar-

beiten betraf, so beschäftigten sie sich mit dem Heumähen, obgleich sie

nur Wenig bedurften, denn die damaligen Winter und Sommer scheinen

gleich lang gewesen zu sein; in manchen Jahren waren die Winter länger,

so dass ihr Heu zu Ende ging und das Vieh starb, oder bis auf das letzte

Stück fiel.

Ein sehr berühmter Schaman sagte voraussehend: «Es wird ein zahl-

reiches Volk kommen, welches ein von den unseren verschiedenes Äussere

hat, ein Volk mit tiefliegenden Augen, hervortreteuder Nase, mit behaartem

Untertheile des Gesichtes und mit kurzer, kaum für den Körper aus-

reichender Kleidung, daun tritt unvermeidliches Elend und nicht abwend-

bares Unglück ein». Da versammelte sich dort alles Volk und hielt Rath;

die Reichen flehten den Schamanen an und. boten ihm eine Belohnung dafür an,

dass er jenes Volk nicht herbeiführen sollte und sprachen: «Treibe sie durch

Beschwörungen zurück!» Dem gemäss schamanisirte der Schaman einige

Nächte und Tage ohne Aufhören, darauf sprach er: «ich konnte sie nicht

überwältigen» und brach ab. «Ich konnte nicht die Unterthanen des Ssach

und die bösen Geister dazu bringen, durch Hineinschütten von Sand das

Fliessen des Wassers des Flusses aufzuhalten. Nachdem sie den Fluss bis

zur Hälfte mit Sand ziigeschüttet hatten, erschien ein Üör (dies ist der

Geist der Seele eines verstorbenen Menschen) in der Gestalt eines furchtbar

starken, schrecklichen Menschen, ganz wie das vorher erschaute Volk, der

Alles wieder auseinauderwarf. Deshalb wird in der Folge ein unabwendbares

Unglück eintrefifen». So sagend weinte er bekümmert und brach ab. Das

damalige Volk vergass dies und lebte in alter Weise noch viele, viele Jahre.

Unter den Jakuten lebte Niemand, der so einsichtsvoll und reich war

als Tygyn, daher hatte er auch die allergrösste Jurte. Einstmals erschienen,

man wusste nicht woher sie gekommen, zwei Menschen, ihr Äusseres bot

folgenden Anblick: die Augen dieser Leute waren tiefliegend und blau, ihre

Nasen hervorstehend und scharf, ihre Gesichter behaart, ihre Haare kurz ge-

schoren, ihre Kleidung eng wie bei den Algen. Es waren Leute, die die

Umgangssprache nicht verstanden, durch Bewegungen der Hände sich

verständlich machten und das Gesprochene erriethen. Es hielten sich diese

Leute einige Tage auf. Nach eigenem A^erständnisse halfen sie (den Leuten)

bei der Arbeit und waren sehr arbeitsam und von gutem Charakter. Im

Sommer waren sie gekommen und blieben noch den Winter über. Im Betreff

ihrer sagte die Frau des Tygyn: «die Leute, die uns aufgesucht haben, sind, wie

es scheint, Schrecken erregend, wenn ich ihnen im Becher Kumys reiche,

so zittern meine Glieder und ich verschütte ihn. Dies bedeutet: künftig

werden die Nachkommen dieser Leute über die jakutischen Stämme Häupter
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1111(1 J len en sein. Wenn ich sie genau betrachte, so sind ihre Oherarnic und

Scheidicl behaart, daraus schliesse ich, dass sie zu einem zahlreichen Volke

gehören, Alter, lass diese Leute unbedingt tödten!»

Ihr ervviederte Tygyn, der Alte:

«Lass ab. Alte! bevor man von ihnen nichts Böses gesehen hat, würde es
ff

eine Sünde sein sie zu tödten und der weisse Herrgott( ajbi xojou)

würde uns bestrafen. Ausserdem muss man sagen, dass der Nutzen von

ihrer Arbeit gross ist», so sagte Tygyn und stimmte ihr nicht bei.

Da diese beiden neuen Ankömmlinge, wenn sie unter sich redeten,

oft «.,» (russ.: «besser, besser») sagten und die Jakuten dies

vernahmen, so benannten sie jene «Nutscha». Da die neuen Ankömmlinge

aber bei den Reden der Ssacha die Worte nä (laufe nur) oder nä

(sie sind nun fortgelaufen) hörten, so nannten sie die Ssacha «Jakuten»

().
Jene neuen Ankömmlinge verweilten bei ihnen zwei Jahre, ohne (für

ihre Arbeit) irgend Etwas anzunehmen, daher gefielen sie ihnen sehr. Einst-

mals im Erühlinge erbaten sie sich zwei Ochsenheäute. Tygyn gab ihnen

diese. Sie nahmen dieselben, breiteten sie an derErde aus und es schien, als

ob sie um ein so grosses Stück Land baten. Da er meinte, dass sie irgend Etwas

anstcllen wollten, so sagte Tygyn um zu sehen, was sie machen wollten:

«nehmt es nur!» Diese beiden Ochsenhäute zerschnitten die beiden Russen

in Riemen wie Fäden, dass sie nur nicht abrissen, umspannten mit diesen

Riemenfäden ein Landstück, darauf schlugen sie viele Pflöcke als Grenz-

zeichen ein und schienen zu sagen: «diese mögen stehen bleiben!» — «Es

möge so sein!» sagten die Jakuten, obne darauf ihre Aufmerksamkeit zu

wenden. Darauf verschwanden die beiden Russen diesen Frühling und

Sommer. Als einige Leute dies bemerkt hatten, sagten sie zum Tygyn:

«Nun sind die beiden Russen zu Wasser nach Süden abgefahren. Das ist

ein merkwürdiges Volk». Darauf vergassen sie das bald, und die von den

Russen als Zeichen eingeschlagenen Pflöcke nahmen die Jakuten nicht

fort, da sie ihre Bedeutung nicht verstanden, daher blieben diese Pflöcke

stehen.

Im dritten Jahre, als die Gräser und Bäume zu grünen begannen,

zeigten sich in der Frühe viele hohe und niedrige Gebäude, wie man sie

früher nicht gesehen hatte, aus horizontal liegenden Balken gezimmert,

welche das Feld anfüllten. Auf dem Felde, wo man früher die Pflöcke ein-

geschlagen hatte, befanden sich ausserhalb und innerhalb der Häuser wie

(Mücken zahlreiche Leute, die den früher gekommenen und fortgezogenen

Russen glichen. Als die Jakuten dies gesehen hatten, erschraken sie, sam-

melten sich und liielten Rath. Da fanden sie folgenden Rath und s))rachen:
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«diese neu angekoinmciieu Menschen muss man tödten». Darauf sich ver-

sammelnd, begannen sie aus der Ferne aus jakutischen Bogen zu schiessen,

ohne sich den mit Gebäuden bedeckten Plätzen zu nähern, schützten sie

sich hinter den in der Nähe befindlichen Hügeln. Ihre Pfeile trafen die

Häuser und fielen nieder, aber kein einziger Busse kam dabei um. Was die

Jakuten betraf, so starben sie jedesmal, wenn ein lauter Knall, wie wenn

ein Mensch seinen Wind lässt, gehört wurde. Darüber drückten sie sich

gegenseitig ihre Verwunderung aus: «das ist merkwürdig, jedesmal, wenn

die Bussen ihre Winde lassen, so sterben wir».

Damals hatte Tygyn einen Sohn, der hiess Tschälbas, der war sehr

stark und klug. Er sagte:

«So viel ich gesehen habe, kommt nach jedem Knalle Etwas wie eine

Beere, dringt durch den Menschen hindurch und davon stirbt er».

Tschälbas fing diese Beeren mit seiner Mütze auf und schlug sie

zurück, daher starb er auch nicht. Da die Jakuten nicht im Stande waren

anzugreifen, belagerten sie mehrere Tage (diesen Ort). Die Bussen streuten

nun vor ihren Häusern sehr schmackhafte Süssigkeiten und weisse und blaue

Perlen aus und die jakutischen Kinder sammelten sie auf und brachten sie

ihren Vätern und Müttern. Als sie dieselben gekostet und angeschaut

hatten, fanden sie die Süssigkeiten sehr schmackhaft und die Perlen sehr

schön. Da versammelten sich viele unbedachte, thörichte und dumme er-

wachsene Leute, die auch hingiugen und (solche Dinge) aiifsuchten. (Die

Bussen) aber Hessen von oben lange Lärchenstämme herabfallen und zer-

schmetterten das dort versammelte Volk und tödteten es.

Darüber war Tschälbas sehr erregt und beunruhigt, nahm seinen

Bogen und begab sich zu der als Schutz dienenden Bergspitze; als auf dem

Bande des hohen Gebäudes ein Mensch mit einem rotheu Gesichte zu sehen war,

schoss er ab, und der Pfeil traf mitten in das eine Auge desselben und so starb

der Augesehendste unter den Bussen. Darauf lief Tschälbas hin und um
die Häuser der Bussen umzustürzen, stemmte er sich gegen sie mit der

Schulter, da fingen die Häuser an zu schwanken und drohten zusammenzu-

brechen. Da ergriffen sie den Tschälbas und banden ihn mit eisernen

Stricken (Ketten). Er aber zerriss sie und warf sie ab. Darauf Hess der

Anführer der Bussen den Tschälbas festhalteu, brachte seine Schamtheile

zur Nase des Tschälbas und Hess ihn riechen. Da wieherte Tschälbas wie

ein Pferd und starb. Das heisst er starb, weil er nicht den Ekel und Abscheu

ertragen konnte. Als man den Kopf des gestorbenen Tschälbas abschnitt

und nachsah, wog er anderthalb Pud. Alle damaligen Jakuten, als sie vom

Tode des Tschälbas gehört hatten, waren tief gerührt und weinten und

jammerten. Denn man wusste nicht, ob noch ein dem Tschälbas ähnlicher
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Mensch geboren werden würde. Leider blieben keine Kinder des Tschälbas

nacli, und da keine Kinder von ihm nachblieben, so muss aucli der Wiiclis

der Jakuten immer melir abnehmen.

Da die Jakuten niclit melir zu kämpfen vermochten und den Russen

nicht widerstehen konnten, so verloren sie ihre Selbstständigkeit und unter-

warfen sich vollständig den Russen. Auch die Kühnen unter ihnen zogen,

andere mit sich führend davon, da sie sich vor den Russen fürchteten, einige

in weitere, andere in nähere Stellen, Messen sich dort nieder und vermehrten

sich. Die Namen der besten Leute, der jetzigen östlichen und westlichen

Kangalas (genannten) Ulusse waren: die Söhne des Tygyn, und die Kan-

galas genannten Leute, ausserdem noch andere Leute, und von ihnen allen

stammen diese beiden Ulusse ab. Bolotoi Ochchou U mid sein Sohn Mängä und

mit ihnen vieles Volk lebten dort, wo jetzt der Megiusche Ulus sich befindet,

(ihatalamai Bärgän und sein Sohn Bätyr und vieles Volk mit ihnen fand

ihren Wohnsitz und lebte dort, wo jetzt der Baturusski Ulus ist. Chordoi

Cliojogos mit seinem Sohne Borogon und vieles Volk waren da, von ihnen

stammen die jetzigen Ulusse Borogon und Düpsüii ab. Äu Äräkä Ojüu mit

seinem Sohne Nam und vieles Volk sind die Vorfahren des jetzigen Namski

Ulus. Ajy Taibÿr mit seinem Sohne Bäi und einer kleinen Anzahl Volkes

fanden ein Land, wo sie wohnten. Später, als Bäi alt geworden war und

S('in Vater Ajÿ Taibÿr gestorben war, nannte ihn sein Volk Bäi-aga, ^
ihm stammt der Bajagantaiski Ulus ab. Au der Wiluja, Kolyma, Jana und

Olegma sammelten sich und vermehrten sich die Auswanderer aus diesen

genannten acht Ulussen und bilden jetzt die Gebiete Wiluisk, Kolymsk,

Werchojansk und Olegmiusk. Hiernach zogen die Leute von Ulus zu Ulus,

von Gebiet zu Gebiet, vereinigten sich unter einander und zeigten in jeder

Reviskaja Skaska eine grössere Zahl. AVährend die damaligen Jakuten in

verschiedene Gegenden zogen, fanden sie die Russen doch auf und bekehrten

sie im Laufe zweier Generationen zum orthodoxen Glauben und legten

ihnen die Kaiserlichen Abgaben (Jassak)auf. Als sie nun (die neue Ordnung)

kennen gelernt und sich (au dieselbe) gewöhnt hatten, fanden sie (Alles)

gut, lobten es und freuten sich darüber. Nur über die Russen, sagt mau,

die an den Tod des Tschälbas schuld waren, waren sie erzürnt und ärgerlich.

Den verstorbenen Tschälbas vergassen die Jakuten lange nicht und be-

dauerten ihn sehr.

Die Vorfahren der Jakuten von der Zeit, als sie noch mit den Kir-

gisen und Bui-äten zusammen lebten, sind:

1) Molüloi Orclioii.
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1) Öksüssü,

2) Sein Sohn Mäjäräni Ssüppü.

3) Mäjäräm zeugte den Chorochoi.

4) Argyn war der Sohn des Chorochoi.

5) Argyn zeugte den Ajal.

6) Ajal’s Sohn war Örös Küöl Dschuldschygyn.

7) Der Sohn desselben Tüörtügül.

8) Der Sohn des Tüörtügül war Chajarang. Dieser zeugte zwei Söhne,

ihre Namen sind:

9) Omogoi und 10) Älliäi.

Omogoi hatte zwei Söhne:

1) Än Ärässä Ojün, sein Sohn war Nam.

2) Togossor-Us, sein Sohn Ajÿ Taibÿr, sein Sohn Bäi-aga.

Älliäi hatte vier Söhne:

1) Dächsi Darchan, er hatte zwei Söhne: Changalas und Tygyn.

2) Bolotoi Ochchon, sein Sohn war Mägä.

3) Chatalamai Bärgän, sein Sohn war Bätyr.

4) Chordoi Chojogos, sein Sohn war Borogon.

Ich habe dies geschrieben, Panteleimon Jegorow Gotowzew, vom Bäi-

Aga-Volke und aus dem Geschlechte der Changalas *).

*) Der Vergleich des hier aufgeführten Stammbaumes des und Älliäi

mit den in Sage II aufgeführten Sölinen und Enkeln des Älliäi zeigt aufs Deutlichste,

dass wir es hier mit einem Konglumerate im Gedächtnisse des Volkes zurückge-

bliebener Wörter zu thun haben, die ursprünglich entweder Eigennamen von Stämmen,

Geschlechtern und hervorragenden Persönliclikeiten oder geographische Namen sind

zuletzt Bezeichnungen von Würdenträgern des alten Türken-Reiclies der Mongolei.

Als türkische Stammnamen sind zu bezeichnen: 1) (vergl. den Stamm-

namen Apgbiii bei den Kirgisen der mittleren Horde), 2) Aja.ii (vergl. den grossen

Stamm der Ajajbi bei den Irtischtataren), 3) Työpryryl (gewiss aus dem türkisclieu

0-+-§ entstanden).

Jakutische Gesclilechtsnamen sind gewiss:, Märä, Bäi-aga,,
BopogOH etc., die noch heute die Namen verschiedener näCTÜäx und sind.

Als geographische Namen sind offenbar zu bezeichnen: Öpöc Kyöl und

vielleicht auch Oxxoii (Sage II, ), vergl. den Fluss

OpxoH, den Sitz der alten Türken-Chane.

Alttürkische Würdenbezeichnungen sind offenbar die Namen:, vergl.

das AT. und (Sage , ), vergl. AT.

)^.
Sau. UcT.-. . 10
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Über die Eiûsetzung des Kymysfestes.

Nach der Aufzeichnuug von Priklonski i).

Vor laugen Zeiten hatte sich Onogoi-bäi, ein Tatar aus dem

Geschlechte der Ssacha au der Lena niedergelassen. Er kam hierher mit

seinem Weibe Sara, seinem Bruder Ulü-Choro und seinen Knechten, im

Ganzen 13 Männer. Er besass zahlreiche Rinder und Pferde und nomadi-

sirte am linken Ufer der Lena, in der von ihm Ssaissary genannten Ebene.

Am See Ssaissary wurde ihm ein Sohn Än-Taibyr und zwei Töchter Äu-

Tschyngai und Njykä-Charachsyu geboren. Später kam zum Ouogoi ein

starker und gewandter Jüngling, mit Namen Ellei. Dieser war ein trefflicher

Jäger, wie der Wolf streifte er durch den Bergwald und führte au der Hand

den Bären mit sieb, wie ein Hecht stiess er durch das Wasser. Er trat in

den Dienst des Ouogoi, lebte bei ihm drei Jahre und erwarb sich die

Liebe und Achtung aller Familieuglieder. Einst sprach Sara zu ihrem

Manne: «Er-Ellei ist ein so tüchtiger Mensch, dass er besser für uns zum

Schwiegersohn passt, als zum Arbeiter». Zornig erwiederte Onogoi: «Ich

werde meine Tochter keinem fremden Ankömmlinge geben. Mir scheint, dass

du selbst Gefallen au ihm findest». Sara erwiederte ihm: «Ich weiss, dass

du Ellei fürchtest und dass er glücklicher ist als du. Du erzitterst wenn du

ihn erblickst. Willst du dich von der Wahrheit meiner Worte überzeugen,

so breite in der Mitte des Birkenrindenzeltes ein weisses Pferdefell aus,

befestige es au der Erde mit Pflöcken, setze dich auf dasselbe und nimm

einen bis Rande mit Kymys gefüllten Becher in deine Hand und dann rufe

den Ellei!» Onogoi tliat, was ihm seine Frau geratheu hatte. Als Ellei

eiutrat, zitterte in der That seine Hand so heftig, dass er die Hälfte des

Becheriuhaltes vergoss. Als Onogoi sich auf diese Weise von der Gewalt

des Ellei überzeugt hatte, sprach er zu ihm: «Freund, du hast mir über drei

Jahre treu wie ein Verwandter gedient, jetzt will ich dich dafür belohnen.

Mein gutes Pferd und das kostbare Pelzwerk sind kein Lohn für dich. Du

hast keine Freundin, wähle dir daher diejenige meiner Töchter ans, die dir

gefällt!» Ellei dankte für die ihm erwiesene Güte und bat sich Bedenkzeit

1) . 1890, . Il, pag. 24.

2) In den Inschriften von Koscho - Zaidain werden die Mongolen

genannt.
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aus. Äii Tscliyngai, die ältere Tochter des Ouogoi, war hässlich, die jüngere

aber, Njykä-Charachsyu, war schön und der Liebling des Vaters. Erst nach

drei Jahren theilte ihm Ellei mit, welche Wahl er getroffen. Er hatte nämlich

während dieser Zeit zu beobachten versucht, wo die beiden Mädchen ihr Wasser

Hessen
;
dies gelang ihm aber erst nach drei Jahren, da die damaligen Mädchen

sehr schamvoll waren. Da sah er, dass das Wasser der jüngeren Tochter Njykä-

Charachsyn auf der Erde blieb, das Wasser der älteren Tochter aber in die

Erde eindraug, den Busch entwurzelte und aufschäumend gleichsam ein weisses

Rebhuhn bildete. Daraus zog Ellei den Schluss, dass die ältere Tochter die

Mutter vieler und starker Kinder werden würde. Da die jüngere Schwester

das ihr angethauene Leid nicht ertragen konnte und das Glück der Än-

Tschyngai beneidete, erwürgte sie sich mit ihren langen Zöpfen. Onogoi,

betrübt über den Tod seines Lieblings, meinte, dass Er-Ellei und seine Frau

den Tod verschuldet hätten, und jagte sie aus seinem Hause, indem er ihnen

als Zeichen des väterlichen Fluches nur einen weissen Hengst und eine weisse

Stute mit abgeschnittenen Schwänzen und Mähnen und einen Ochsen und

eine Kuh mit abgebrochenen Hörnern gab. Ellei (Äp-Älliäij grämte sich nicht

über den Fluch. Er baute sich eine riesige Jurte auf und nährte sich von

dem besten Wilde und den besten Vögeln. Sein Haus und sein Sommerzeit

schmückte er mit den Knochen seltener Thiere und den Federn schöner

Vögel. Ellei hatte viele Kinder, unter ihnen sechs Söhne;

1)-( «der Renner»), sein ältester Sohn, ver-

schwand später, ohne dass man wusste, wohin er gekommen. Er gilt für

den ersten Schamanen der Jakuten und er gilt als Begründer der Religions-

anschauungen und Sitten der Jakuten.

2) , von ihm stammt das Volk der beiden Ulusse.
3)- (oder-), der Vorfahr des Ulus.
4) , der Vorfahr des Ulus Märä.

5)-, er hatte zwei Söhne:-; der Vorfahr

des Ulus und CÿpAâx, der Vorfahr des Ulus.
6)--, der Vorfahr des Ulus.
Er-Ellei führte die Räucherung des Viehes zur Abwehr der Mücken

und Saudfliegen ein, zur Räucherung trieb er viel Vieh zusammen und Hess

es ausmelken. Da er auf diese Weise viel Kymys aufhäufte, richtete er

zuerst das Volksfest (Kvmysfest) her. Der Festordner war sein ältester

Sohn- CÿpÿK, der erste Schaman. Er Hess aus dicken Birken

Becher( -aÿax) und Schöpfkellen (äoip-xaMbijax) herstellen und Hess

sie mit Stricken aus dem Haare weisser Mähnen (Aäl6iprä) umwinden. Auf

einem offenen Felde Hess er drei Pfosten einrammen, über die er ein Quer-
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brett legeu Hess. Bei den Pfosten pflanzte er junge Birken, umwand sie mit

Pferdeliaarstricken und schmückte sie mit Büscheln von Pferdehaar und

nannte diese Herrichtung- d. h. Opferstelle. Hier stellte er

grosse Ledergefässe mit Kymys und Butter auf. Als alles Volk sich bei den

Birken versammelt hatte, stellte sie baarhäuptig bei der Opfer-

stelle im Halbkreise mit dem Gesichte nach Osten auf. Vor dem Volke liess

er neun Jünglinge auf das linke Knie niederknieen und in den Händen mit

Kymys und Butter gefüllte Holzbecher halten, selbst trat er mit der Schöpf-

kelle( xaMbijax) hervor und sprach folgendermassen :

«Der Mensch ist vom obersten Gotte (]-) geschaffen, auf dass

er die Erde schmücke und bewohne, ihren Reichthum während seiner

Lebenszeit geniesse. Unser Körper ist schwach und muss sterben, unsere

Seele () aber wird im ewigen Grün im Himmel in Gestalt einer Lerche

leben. Über dem sichtbaren Himmel sind noch viele Himmel und Götter,

unter der Erde aber leben die bösen Geister. Am heutigen Feiertage wollen

wir den Göttern danken, dass sie uns geschaffen und uns die Gaben der

Erde dargereicht haben, deshalb trinken wir aus einem Gefässe, zum

Zeichen der Eintracht». Darauf trat.-CÿpÿK auf die neun Jüng-

linge zu und schöpfte aus jeden Becher mit der Schöpfkelle und spritzte

den Kymys in die Luft, als Opfer für die Götter. Bei jedem Becher wurden

der Reihe nach folgende Götter angerufeu:

1) -TojoH-Aga, der seinen Sitz im achten Himmel hat,
rr

2) Vpÿii-Ajbi-TojoH, im dritten Himmel.

3) Hälöäi-ajbi-Kyöäi-xoTyii-ijä, die Göttin.

4).-ajbicbiT-xoTyH, die Göttin, die der Geburt beiwohnt.

5) ÄFi-ä.nai-, die Mutter der Erde und ihr Sohn ÄpäKä-päpäKä,

der Gott der grünen Pflanzen.

6) Kÿpÿô-IIôcôrôi, der sieben Brüder hatte: 1) CypAäx-cyrä-xojoH, der

Donnergott; 2)-, der Gott des Lichtes und Blitzes; 3)-§-, der Gott des Menschengeschickes; 4) -, der Gott des

Krieges; 5)-, der Bote des göttlichen Zornes; 6) Xäu-iäjäx-

ci-äpä[l-aj, der Bote des Heils; 7) Cyrj-xäii-cyqKän-äpäli-xoMUopyii-

xOToi-ajbl, der Gott der Vögel.

7) -Tojoii und -Kyjäp-xoTyii, die Beschützer des Viehes.

8) Bäi - öajaiiai, die sieben Brüder: 1) Bai -; 2)-
6äpräii; 3)-), die Götter der Jagd und des Fanges;4)
coxxop; 5) Cyocan ()-, die Hinderer der Jagd und des Fanges;

6)-; 7) Xäimäx-Cärälän (Cörölön), die Götter der Gewerbe.

9) -Tojon und -, die Hüter der Wege zu den

Göttern; -, den Gott der Jurte; Aläc-, den Gott der
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Ställe und des Hofes; die sieben Brüder, die Götter des Feuers:-,
-TÿcÿMâp,-, Kypä-uagäii,-, -],-].

Als alle Götter ausgerufen worden, rief - dreimal

«ypyi» und das Volk wiederholte diesen Ruf. Da erschien eine weisse

Möwe und flog dreimal um den Versammlungsplatz, und dies wurde

für ein glückliches Zeichen angesehen. Dem Onogoi wurde als dem Häupt-

linge der erste Becher gereicht und als er ihn annalim, fiel er wie todt

nieder, er konnte nicht sehen, seine Glieder erstarrten und er verlor die

Besinnung. Das Volk sah darauf als auf eine Schickung der Götter, Aveil

Onogoi den Er-Ellei verflucht und das von Gott geschaffene Vieh ver-

stümmelt hatte.

Bald darauf starb Onogoi und all sein Reichthum ging zu Grunde.

Sein einziger Sohn verarmte und ernährte sich von der Jagdbeute eines

schwarzen Hundes.

Die Jakuten, die die verschiedenen Kreise bewohnen, stammen von

den Übersiedlern aus dem jakutischen Kreise ab, die theils freiwillig, theils

durch mächtige Stammgenossen gezwungen in die Ferne zogen.

Nach dem Tode des Er-Ellei wurde das Yhyach-Fest in alleu Ulussen

in gleicher Weise gefeiert.

III.

über die Herkunft der Jakuten.

Mitgetheilt von A. von Middendorf p.

Schon zu Ende des 14. Jahrhunderts sollen die Jakuten aus ihren

Wohnsitzen am Baikalsee durch die Buräteu verdrängt worden sein und

das Flussthal der Lena, nebst deren Zuflüssen, besetzt haben.

Erst im Jahre 1620 fand der erste Zusammenstoss der abentheuernd

erobernden Russen mit den Jakuten statt.

In der Zwischenzeit spielt die nachstehend wiedergegebene Sage,

welche mir beim Feuerchen im Urwalde von einem Jakuten vorgetragen

wurde:

Vor langen, langen Jahren lebte ein sehr reicher Jakut, namens

Ohonom (OgoHOM). Er hatte zwei Töchter und mochte die eine sehr, die

1) Sibirische Reise von , v. Middendorf. B. IV, Th. 2. St. Petersburg.

1875, pag. 1542.
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andere aber nicht. Auf einem aus Fellen zugericliteteu Fahrzeuge die Lena

abwtärts schwimmend besuchte ihn oft ein Burät, namens Eljaj (Alliai), denn

sie waren grosse Freunde. Ohonom bot ihm diejenige seiner Töchter an,

welche er möge. Eljaj wählte die Unbeliebte. Darob noch mehr erzürnt gab

der Vater ihr nur eine Stute und eine roihe Kuh mit. Einstweilen starb die

beliebte Tochter. Die Frau ermahnte den Ohonom, doch seinen Schwieger-

sohn zu besuchen, denn er selbst werde schon schwach. Das wollte der

Alte nicht wahr haben. Als ihn aber Eljaj ein Mal besuchte, spiesste der-

selbe des Schwiegervaters Rock ringsum mit Pflöckchen au die Erde fest.

Ohonom ergriff eine volle Schaale Kymyss, vergoss aber den Inhalt, während

er sich bemühte aufzusteheu. Daran erkannte er, dass er schwach zu werden

begann, versöhnte sich mit Eijaj und besuchte ihn.

Der Sohn von Eljaj hiess Tyhyn () und ward ein starker,

mächtiger Stammhalter. Zu dieser Zeit kamen die ersten Russen den Fluss

abwärts ins Land; aber es waren ihrer nur wenige. Tyhyn erschlug sie alle,

bis auf einen, der kräftig war und als Knecht angestellt wurde. Dieser

entlief und danach kamen sehr viele Russen in einem grossen Fahrzeuge

und führten lauge Krieg mit Tyhyn. Sie erbauten eine Feste mit Thürmen

und schossen von oben herab. Nun verfertigten die Jakuten aus Pferdehaar

ein mächtiges Seil und versuchten die Thürme umzureissen. Aber die

Russen rollten Balken von oben hinab. Sie nahmen Tyhyn gefangen und

hängten ihn. Zu jener Zeit war aber dem Tyhyn ein Sohn Ebärä geboren,

von welchem das gegenwärtig noch voihandeue Geschlecht abstammt. Die

Kangalas dagegen sind Nachkommen des Bruders des Tyhyn.

IV.

Übel· die Herkunft der Jakuten.

Mifgctbeilt von M. Owtschinikoff, nach der Erzählung des Jakuten Gabischeff i).

Vor langer, langer Zeit lebte an der Lena, im jetzigen Kreise von

Jakutsk ein Held mit einem anderen Menschen. Der Held jagte Wild, fing

Fische und hielt viel Vieh. Einst im Sommer ging er während eines heftigen

Sturmes aus seiner Jurte an das Ufer des Flusses und sah, wie auf einem

Baume mit nicht abgehaueneu Ästen und Wurzeln ein ilim unbekannter

schöner und hochgewachsener Mensch von weisser Hautfarbe herbeischwamm.

1) . 1897. ;: 3, pag. 148.
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Der Held lud iliii durch Zeiclieu ein, zu ihm zu kommen und da er die

Sprache des Helden nicht kannte, nannte ihn der Held Tyla-huoch(
cyox «der Sprachlose»). Der Unbekannte gefiel dem Helden so gut, dass er

ihn bei sich behielt, worüber Tyla-huoch, der schon jahrelang umhergeirrt,

sehr froh war. Lauge Jahre diente er dem Helden, ohne jeglichen Lohn zu

erhalten. Er war ein guter Arbeiter und nicht faul, hütete die Kühe und

Pferde, besorgte das Heu, fing Fische, erlegte Wild, d. h. er führte alle

für das Haus nöthigeu Geschäfte aus. Dadurch nahm der Reichthum des

Helden zu, seine Heerden vermehrten sich, ebenso wie der Vorrath an

kostbarem Pelzwerke. Da der Held ihn für seine Dienste belohnen wollte,

forderte er ihn auf, diejenige seiner acht Töchter zur Frau zu wählen, die

ihm am Besten gefalle. Freudig nahm Tyla-huoch dieses Anerbieten an. Es

wurde ihm aber schwer die Wahl zu treffen, da alle Töchter von grosser

Schönheit waren, mit Ausnahme der jüngsten Tochter. Zu dieser Zeit hatte

Tyla-huoch schon die Sprache des Helden erlernt und hatte ihm erzählt, dass

er in seiner früheren Heimath schriftkundig gewesen wäre, Bücher besessen

hätte und ein Schamau gewesen wäre. Sein Name aber war Ellei. Seine

Bücher hatte er in den Fluss geworfen, als er aus seinem Hause geflohen

war. Um aus der Schwierigkeit bei der Auswahl der Braut zu entgehen,

wandte sich Eliei an den Nachbaren des Helden. Dieser rieth ihm diejenige

zu wählen, die Eigeuthümlichkeiteu besasse, die sich nicht gut erzählen

lassen, und diese Eigenschaften fand er bei der jüngsten Schwester. Er

heirathete sie deshalb, obgleich sie hässlich war. Da Ellei die hässliche

Tochter gewählt, gab ihr der Held nuj· eine Kuh und ein Pferd als Mitgift.

Als die Frau des Ellei dies gehört hatte, erzürnte sie heftig, da sie meinte,

ihr Vater habe sie gehasst. Sie beschloss daher sich an ihm zu rächen.

Deshalb bereitete sie einen besonders starken und berauschenden Kymys

und bewirthete damit alle ihre Verwandten, so dass sie Alle drei Tage

betrunken dalagen und nicht nüchtern wurden.

Am vierten Tage ernüchterten sie sich und waren daher so erbittert

auf Ellei und seine Frau, dass sie nicht mehr mit ihnen weiter leben

wollten. Deshalb erhoben sie sich zum Himmel und blieben bei dem Gotte
rr

Vpÿiî-ajbi-Tojou. Zum Andenken an der Erhebung des Helden und seiner

Töchter hat sich bei den Jakuten die Sitte eingebürgert, ein verstorbenes

unverheirathetes Mädchen bei der Beerdigungsfeierlichkeit einige Mal in

die Höhe zu heben, um dadurch anzudeuten, dass man das verstorbene
rr

unverheirathete Mädchen dem Gotte Vpyij-ajbi-Tojoii zur Frau gebe, da

dieser sich nie zur Erde herablässt. Dem Ellei wurden 15 Söhne geboren

und ebenso viele Töchter, von diesen nun stammen die Jakuten ah.
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V.

Dieselbe Legende.

Vom Jakuten Iwan Torgowkin mitgetheilt *).

An derselben Stelle, wo zuerst die Stadt Jakutsk erbaut war, lebte

Bai Omogon, er war vielleicht ein Tscbuktsche oder Japaner, es ist darüber

niclits Genaueres bekannt. Er war reich au vielen Dingen. Vom Süden am

Flusse Olegma entlang kam zu ihm ein armer Manu mit Namen Ellei, der

war hoch gewachsen, stark und von schönem Antlitz. Ellei verblieb im

Dienste des Omogon-Bai. Nachdem er lange Jahre gedient hatte, sprach zu

ihm Omogon: «willst du nicht eine meiner Töchter zur Frau nehmen?» Ellei

nahm die Jüngste der Töchter des Omogon, die ihn sehr lieb hatte. Ellei

gab seinem Schwiegersöhne eine Kuh und eine Stute als Mitgift. Als die

Stute einen Füllen bekam, bereitete Ellei Kymys und brachte dem Gotte

ypyq-ajbi-Tojou Opfer dar und bewirthete auch den Gott, den Be-

schützer des Viehes und der Menschen.

Als Omogon und seine Familie diese Opferbringung schauten, wunderten

sie sich sehr, weil sie so etwas nie gesehen hatten. Die älteste Tochter des-

selben, die von grosser Schönheit war, baute sich aus Kummer ein Haus

von sieben Stockwerken, trennte sich von ihren Vater und wohnte im

obersten Stockwerke. Dort bescliäft.igte sie sich mit dem Schamanisiren, so

dass alle Hausgenossen sie für verrückt hielten. Sie war aber nicht ver-

rückt, sondern wurde zu einem bösen Geiste und bemühte sich dem Ellei

und allem seinen Viehe Krankheiten zu schicken. Dem Ellei wurden viele

Söhne und Töchter geboren und von ihnen stammen die Jakuten ab, unter

ihnen auch Tygyn., der Beschützer des Viehes, gab dem Ellei so viele

Binder und Pferde, dass er viel reicher als Omogon wurde. Alles ging

ihm vortrefflich, nur eins war von Übel, dass die älteste Tochter des Omogon

aus Wuth darüber, dass er sie nicht geheirathet hatte, seinem Vieh und

seinen Nachkommen oft durch Krankheiten Schaden brachte. Auch jetzt

noch geschieht dasselbe den Jakuten, da jene die Nachkommenschaft des

Ellei verflucht hatte. Die Schamanen aber wissen sie zu beseitigen. Wenn

ypyii-ajbi-Tojon, und die Schamanen nicht wären, so würden gewiss

alle Jakuten aussterben, denn die Schamanen bitten die Götter die Jakuten

zu beschützen und beseitigen die Krankheiten.

1) Kbendas., ]»ag. 140.
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Alle diese Sagen zeigen uns, dass durch die Tradition bei den Jakuten

sich noch dunkle Erinnerungen aus der frühesten Vorzeit erhalten haben.

Sie bezeugen, dass die Hauptmasse des Volkes aus dem Süden eingewandert

ist und dass die Einwanderer aus zwei Elementen bestanden, die in der

Sage natürlich in zwei Heldengestalten, dem Ömogoi (Onogoi, Omogon,

Ogonom) und den Elliei personificirt werden. Omogoi wird in der ersten

Sage direkt als Buräte (d. h. als Mongole) bezeichnet, während Elliei in der

Mehrzahl der Sagen als später angekommener Fremdling erscheint, der

zufällig auf Omogoi stösst und bei ihm in den Dienst tritt. Dabei erwähnen

mehrere Sagen seinen hohen Wuchs und die Schönlieit und weisse Farbe

seines Antlitzes, die den Töchtern des Omogoi Liebe einflössen. Dies spricht

dafür, dass er als Vertreter der türkischen Bace gelten kann. Er tritt auch

als der stärkere und intelligentere beider Helden auf, der mit den Göttern

in Verbindung treten kann, der in früherer Zeit Schriften besessen, aber

diese auf seinem Zuge nach Norden verloren hat. Omogoi fühlt unbewusst die

geistige Kraft des Elliei und erzittert, wenn dieser in das Haus tritt, obgleich

er auf ihn als Fremdling herabsieht und zuerst Nichts davon wissen will,

ihn als Schwiegersohn aufzunehmen. In dem später entstehenden Familien-

zwist, der durch die Wahl des Elliei veranlasst wird, unterliegt Omogoi.

Elliei’s Reichthum und Einfluss nimmt zu und er wird der geistige Mittel-

punkt des Volkes, der Begründer der Volksreligion, der durch seine zahl-

reiche Nachkommenschaft als Urvater des jetzigen Jakuten -Volkes be-

trachtet wird.

Die Umstände, die Omogoi den Beweis liefern, dass er unbewusst die

höhere, dem Elliei innewohnende Kraft anerkennt, sind in den verschiedenen

Sagen entstellt und können nur aus Vergleich mehrerer Sägen (II und III)

gefolgert werden. Während in Sage II eine weisse Pferdedecke mit Pflöcken

befestigt wird, wird in Sage III der Rock des Omogoi ohne sein Wissen mit

Pflöcken am Boden befestigt, so dass Omogoi beim Versuche aufzustehen

den Kumys vergiesst. Ich glaube daher, dass die Sage ursprünglich so

lautete: Die Frau des Omogoi behauptet, er fürchte sich unbewusst vor

Elliei und erhebe sich zitternd bei seinem Eintritte. Sie will ihm den Beweis

für ihre Behauptung geben und heisst ihn, sich in der Mitte der Sommer-

jurte auf ein weisses Pferdefell mit einem mit Kumys gefüllten Becher

niedersetzen. Dann befestigt sie, ohne dass er es weiss, seinen Rock mit

Pflöcken am Boden, als nun Ellei eintritt, will Omogoi durch die Kraft
I

Elliei’s erschreckt sich erheben. Da aber die Pflöcke ihn am Aufstehen

hindern, vergiesst er vor Aufregung zitternd den Kumys. Dieser Beweis

seiner inneren ihm unbewussten Furcht vor Elliei veranlasst ihn, sich den

Elliei näher zu verbinden.

3an. .-. . 11
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Einen ganz ähnlichen Vorgang bietet der türkische Sagenkreis des

Toktamysch-Chan, der mir an verschiedenen Orten mitgetheilt wurde, z. B.

bei den Kürdak am Irtisch^).

«Darauf wenn Idägä in das Haus (des Toktamyscli - Chan) trat und

grüsste, so stand der Fürst jedesmal auf, um den Gruss zu erwiedern».

Dies wusste er selber nicht. Darauf sprach sein Weib: «Du stehst auf, wenn

Idägä eintritt». Der Fürst aber sprach: «ich stehe nicht auf». Darauf nähte

sie seinen Rockschoss an das Kissen, auf dem er sass, an. Darauf wusste

er, dass er aufstand. Toktamysch-Chan sprach zu seinen Grossen: «Wenn

Idägä eintritt, so stehe ich auf, weshalb ich aufstehe, weiss ich nicht».

Seine Wahrsager sprachen: «Später wird dieses Kind dich tödten».

Dasselbe erzählen von Toktamyscli und Idägä-Pi die Baraba-Tatareu ^).

Ausführlicher wurde mir diese Sage in der Krym, im Dorfe Büjük Chodschalar

erzählt

Ich glaube nicht, dass die Übereinstimmung der jakutischen und tür-

kischen Sage den Beweis liefert, dass der Türkstamm, der die Urängchai

türkisirte, noch zur Zeit des Toktamysch-Chan mit ihren türkischen Nach-

baren in näherer Beziehung stand. Wir können es hier mit einer viel älteren

türkischen Sage des Findlings oder Fremdlings Idägä (Älliäi) zu thun haben,

die später dem Sagenkreise des Toktamyscli eingeordnet wurde. Auf jeden

Fall haben wir aber das Recht anzunehnien, dass diese Sage durch die

türkischen Einwanderer an die Ufer der Lena verpflanzt wurde und dass

Älliäi als Vertreter des Tüikenthums aufzufasseu ist.

Zuletzt Avill ich noch auf ein anderes Moment der jakutischen Sage

hinweisen, das bei verschiedenen Türkstämmen Sibiriens eine weite "-
breitung gefunden hat. Ich meine die Angabe, dass der jakutische Held

Tygyn (vergl. AT. tFcrh Teggiii) den bei ihm zuerst erschienenen Russen

als Lohn für die von ihnen geleisteten Dienste so viel Land schenkt, wie

eine Ochsenhaut umfassen kann. Die Russen überlisten ihn, indem sie die

Haut in feine Riemen schneiden und auf diese Weise ein so grosses Stück

Land umspannen, dass sie darauf später eine Festung bauen können. Die-

selbe Sage finden wir bei den Tobol-Tataren und Barabinernü, wo Kötzüm-

Chan dem Jarmak dasselbe Versprechen giebt und in ganz gleicher Weise

überlistet wird.

1) Proben der Volkslilleralur der türkischen Stämme. Theil IV. Cber-

selzung. pag. 64.

2) Ebendas., pag. 40.

3) P. d. V. Theil Vll, pag. 104.

4) P. d. V. Theil IV, pag. 12 und pag. 139.
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Da dieselbe List schon bei der Gründung Kartliago’s augewendet

wurde, so haben wir es liier wohl mit einer sehr früh den Türken aus dem

Süden überkommenen Sage zu thun.

Wenn die Sage von der erwähnten List bei zwei verschiedenen Völker-

schaften, die mit einander in gar keiner Verbindung standen, auifallender

Weise in Bezug auf die sie unterwerfenden Russen erzählt wird, so lässt

sich dies meiner Ansicht nach nur dadurch erklären, dass in Sibirien es nur

Russen waren, die Festungen und Städte inmitten der nicht in Ansiedlungen

lebenden Viehzüchter und JagdVölker anlegten, und dass die auf eine

Städtegründuug bezügliche Sage somit nur allein auf die Russen übertragen

werden konnte, da die früheren Beziehungen zu China und Mittelasien

schon längst vergessen waren.
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Änlaang·.

.

Mein geehrter Kollege C. Salemann hat die Güte gehabt, die be-

tretfeudcn Steilen des Raèid-eddin (vergl. pag. 54) in verbessertem Text

mir zum Abdrucke zu übergeben.

,
rJ

I

^
5 C-^·^

^^.<0 ^
^V'b.iVO 1 ,.^

\ ^

»_X<a,JL-vO^S^ ^.^1 A.Î 3^3 ®·^_^

OuX-^AXO^^ Q ^ ^<<^^1» \ 3^^

Li Li \ ^\ 1- ^<*..«*^> ^\1& oL^^ .- \

L .' Lj i„X^ ^\ ^ ^A-CV^i ^ ^<A..0J^ ^ J \ i ^L^AAji
\^

^Li j.i ^ ^:^ ..&^ A^il-À,^ 0'-^-'^'^^

’siO CiX.^ \ ^ y
i Ls . Oi_^^L.iAi ^^^ ^^·4^ ^ \

^
^

^**0 ^i Ls i,^i^ , \ LivO ^ jJ Li La>0 L^i^i\ L-ç,-a.ü«·^ i

^ O^^^oaAiO ^^jA.aaJ L«^ 3^

^çi L^v^i^
\^

\ .5*
0 ^^L-AllSfc ^^LaÄo\ vXi\ qJ^3'^"

^i ^Lvwo^^l

»•i LX-<A^L«^i
^ ^ ^ \ 0 L^

a) Den text gebe ich nach Berezin’s außgabe(....
1861 == . . . ... VII, vgl. die Übersetzung V) und

den beiden bandschrirten des Asiatischen Museums a,366 und .366, die ich xvie Berezin

und E nenne. Der oben mit geteilte text findet sich Ed. 1 14. Übs. 90. fol.

E pag, 73. — G. Salemann,

h) iiyp mong.
p
‘, saiga- antilope’. — c)- ‘zämung’, vgl.

kaz. ‘in die band nemen’, BTW II, 599 . und pers.

in der bedeutung ‘zämen’ kan icli ein von ‘hand’ ab geleitetes verbum

aber nicht nach weisen. — d) vgl. Vullers s. v., der vergehen hat die türkische

herkuufl des Wortes zu erwänen. — c) vgl. Mel. as. X, 223. — /’) so A,
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\ ^^/J y^ ^
l.>cc*i.^ ^>.3 \ \

y^ C5^ «<*..> »,^ 03^3 * vX.a.-4ajL>

^
^ ^fc-Î Lrt>w ^3 3^^^- ^^^>0 0‘*-^’>S^ ^4^0 Lhi^w ^»-4^ ^<,^ ./0 ^L^^M1<^

^Aa) y^ \^y^^ ÎaaJ
^ J ^ ^ j' \^^ <mX^^>aaiO \ y/0

\3^3 ''•^''^^ 3^

3^3 y^ .^.>1 -.-« L-o \\^y^ 33^ C-?''''^3^
^—^37^ * -

* v-X*a..aaJ^ \^-A_rw jfejyS' «.^\^ C-5^
^Ls^^-aO^

y^4*^^

\^
à^2L^X»S '^^ ^-a.aàXÎ' .^ »>«)1 ^.< ‘^3^ Aj Lsäfc, yi ^ .1-^*?

^^^^y 3^^ ^^*^ ^ "^ ^^aa) ^3 ^^^^^3 ^ 03^
a-a

Ji\
cXOoL> (^^JsaLä. y^ 03^3“^ {_<*'‘^ 3^^3 ^^ ^

^ y·^ L^aJ L^ 3^AAJ \ ^^5
^ ^AAlV^^ ^ ^ y^ yy^i*i y^ 1 ^*^3 ^^3^ ^»^^0 ^ ^

^"3

^^\3—^ ^
\ ^^^...^ ^^^ L3

Vi ^y^yk ^0^ 0'3'-a«4a)^ Ua3wcO lXXt:>^ ^^Iaa)\ OJ^La^ ç-^«aaa.^ L-^^3

(Aaaj o-^\·^ ^
rOo ^.5" 0\^ 3"^ --.^. Laa) \^i 1^ 0\S^y^ 03^3^ ^3

\^
Ldw * »->O^LtAA^ 0^^^ 3^^.·^ lO-A.S^ ^y^y^ ^^yOyky ^^aI-a.A.Àa)\ ^3·^

^y^^ *^^_3^3^ y^ ^^.?^ cX^àôL.> twÀâl^ |?3 ^^^-^ ^La„4aaÎ^ O-oV^

O^^'-'^'AaJ ^*"·*^^.^3 0«^^3^ Î^^J^AAÏ
^ ^ ^

^^ 0--535·^ ^“^3 ^^!^ ^
^ liL. L^

^ ^ (,2-^^^*^ ^-.) 1.3

^„^.^ ^^^ ^ «-
^

\30 \ ^-aaaaS*
\ 03^3^"**^ ^^3 ^ ^\^\

^\y^ y>

^^y,,f^yc\ '^' y^ ^23^*^ ^0-.-..> ^«3^ t3-ÀoL> C-5^^ÄyO
f3^ 03^3^3

0vX^o\.>jS' 03^^·**^ ^

33 ^ \3^ '^'“**^3 ®·^3·? ?“3^ 33 3 ”
°;'i^ ^'r“' J»'

E Ed. — ^) es ist offenbar von Schneeschuhen die rede, Iroz des in der variante und

späterhin bezeugten außdruckes ^^X.*c^.ùxJ; das weiter unlen zu lesende . ist

aber ein schlitten. Denn das im norden von Asien und Europa weit verbreitete wort

hat beide bedeutungen, man vgl. mong. ^) ‘Schneeschuh’ und ^) ‘schlitten’;

bur., cana*^); alt. aak^), ^); koib., ®), kaz. ^); ßnn.

saani, esln. sän, liv. auch soii, zäii, zaii, ruß. — alle®). In den übrigen von

Gastren erforschten sprachen Nordasieus, so wie in den oslfinnischen sprachen ließ

sich das wort nicht nach weisen. — h) AD — i) nur X — k) so ist wol nach

vju.^ E zu lesen, ob wol das wort in den lexicis feil; «als seitenstük

zu»? Ed. mit weglaßung von ji. — 1} ypyk ‘same, geschlecht, nachkommen-

schafi’, hier die regierende familie, vgl. Vullers s. v. — tn) jypx ‘wonstätte’ vgl.

Vullers s. V. — n) vgl. mong. ^ ‘arzt’ wird vom grafen Kuun (God. Gum. p. 110)

zur erklärung des kom. otaci > ‘medicus’ an gefürt, xvie auch cag. «, (Pavet

de G.), das RWT I, 1110 feit. — 0
)
kopyk ‘un lieu réservé uniquement pour

11*
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\ sXÎ' <X^ OJO^\ ^^y

13 ' ->?.'^
^'^ y c>^'^j'ÿ j^·^

'^)f'· ?-
^

vA-'vft.^ y^_^ 3^ 3^ tX-^\ ^^·^ ^b^\ ^^-> \ ^^ ^

l’usage du souverain’ Vull. Il, 721. II, 52 RWT II, 558 kopyg. —

) so drukl Berezin das in vileri Varianten iiberliferte wort und erklärt es Übs.

p. 242 für identisch mit- (Vull. s. v.) ‘leibwache’, mong. ^ ; ich meine, hier

ist eben so wie ira folgenden stücke „. zu lesen. —
*V V

a) Ed. 1 86. Übs. 1 41 . fr. E 109. — &) Ed. 1 91 . Übs. 1 44. fr. E 1 1 1 .
—

) jocvH ‘gesez, ordoung udgl.’ (BWT 111, 441. Vull. s. v.) .steht später allein in dem

selben sinne wie kopyk. — d) ‘kriegsheer’ Vull. s. v. — e) var. 0*^3j?3
— f) mong. ^ ‘gemeiner knecht’ Berezin Übs. p. 276: «und dises ge-

schlecht des . Odaci, um des willen, dal·! sie nidriges volk sind, geben

weder (ire) töchler (zur ehe), noch nemen sie (fremde), von alters her».

4-<®?¥®)'-|
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» (. .3). -.: Ulpiiis Criiiitus Trajaiins... Daciam, Decebalo victo, subegit,

provincia trans Daiiiibinm facta iii bis agris, quos mme Thaiphali babent,

Victoali et Therviogi. Ea proviucia decies ceiiteiia millia passuum iu circu-

itu teuiiit, T. e. «), , -
— , ,-
—(),»., -,,. ,, ' ',:«

(. . ) ,,, ... , : -: ), ., ) ,
».

pacyei «» .,: — -- . .;, —; , - -
, ,, ,', , -

. . .-. 5
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— ,, ,
— -, .,, , -. , -,: , -; , ,, , —. ^-,,. , ,

^). -, — >,—- .
-,- « ,» (. 4). ,, ,. ,-,; , , -, -.: -. ., ()« »

(. 4): . -, , «, -, ()» (. 2). 8

II ( 11-, '); -
1) Tertull., Atlversus Jiulacos, . 7. Migue’», l’atrol. scr. lat. t. , p. GIO— Gll.

2) () [: Si vos tantummodo esse vultis, ecclesia ia tribus Paimoniis, iu l)acia,

Mocsia, Tbracia, Acliaia, Maccdonia, et iu tota Graecia, ubi vos non estis, non crit? (Cm.

Optât., De schismatc Donatistarum, 1. II, c. 1. Migne’n, Patrolog. ser. lat. t. XI, p. 942).’ > ,, .



. ) 7- . /,:«»— . , -
.;, -; ,., , ,« ,, II III , . .-, , , -» (. 4)., ,. -,! jkc?,« »,? .

.

, , -
,, -, ; .. — . -, « -. -. 325

(spärliche) . . ,-, .« ( ), ,, ;» ^)., ,. —, , , -. , ., .-.
^),

1) Auf dem Boden (z. T. auch Panuoniens) rivalisierten Römer und Hellenen in

Bezug auf die Disziplinierung und Kultivierung; jene behielten allmählich die Oberhand. Har-
nack, Ad., Die Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten.

Leipzig 1902, S. 488—489. 491.

2) In «Dacien» (damals das Land südlich von der Donau, das heutige Serbien) in Sardika

ein Bistum war. Harnack, Ad., op. cit. p. 491—492.



68 , -. -, , -, -,:« -,. ,, , ;,
(), ;. -;, , -

, ,; . -,,() -, , ,, ,, , ,. , ,, » ^).,, ., ) -
— ,., ,, -, .- -, . . -., ., «, .» ^)., , .-

1),.. . , . 6. ., . ., . , . 5; -,. ., . I, . 18.

2),. ., . V, . 1.



. G9, -, . -,; .-,, -. -
, --, ,

^). , -,,
^), ,- , -. -, , ,. , ,,-,, , ,.,, , -, -,,, -. -, , ,-:« ,

1), ., . IV, . 43;,. ., . I,

. 27; . III 25 .
2), ., -. .-. 1859,. 2., , -, ., 1871, . 346—

347.

3) Ilurmiizaki, Eudox., Fragmente zur Gescliicbte der Rumänen. Bucuresci, 1878.

B. I, S. 1—10.
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—, » (. 51 1).,
' , -.-,

— -. :

—

, .: 1) ,
— , 2) ,, -. , ;-.«
», :« -

(. . ) , -,-
., », -

Petrescu, Martiri Criici ..' (. 5). ., -, ? ^:
( 1596

1597 ), .
:.; .,,, ,.

(), ]) ^), ,- -, ?

—

-

1) 1’, 1.,/:, . 538— 530, 587.

2
)
Ibid. . 539—540.
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Patnim Nicaenorum Nomina Latine, Graece,

Coptice, Syriace, Arabice, Armeniace edd. H. Gelzer, H. Hilgenfeld, O.

Ciintz, Lipsiae, 1898; Harnack, Ad., Die Mission und Ausbreitung des

Christentums in den ersten drei Jahrhunderten. Leipzig, 1902,

Lübeck^ ., Die kirchliche und weltliche Eparchialvertassung zur Zeit des

Konzils von Nicäa 325. Marburg, 1901, Ho .. ., —, : «,-. ,; , ».-, «» , —«»., ; « XIII,(), IX 1234 :
« , ,

(vocantur Valachi). , -,, -,. -
. , -». : Hurmuzaki, Fragmente

etc. t. I, p. 132: Sinkai, Chron. roman, t. I, ed. 2, p. 409—410., -
IX,

132, 178(, ,, ., )., , -,—« 1227 -, (Boriz), -, IX 1229, ,
, ,,,, -

II. -



72, ,.
. IV, , -, --. IX 1234, , -/, -, , ,., , . /

(), -, --()( Preis) -,
— . ,

(zusayeuden uud wolgefalligen) ,,,, -, — . ,
(.) () , IX

IV, ,, -
—}, , ,. ,-, -,, ,, ,
, )^ ,-.,



. 73,); IV,, - —

—

-,» *).. , -
IX -

IV, ,
1) ; 2) ,; 3) IX«- », «-, »; 4), ,«, ,, —, 5),«», -

— « »,«», , -, ,. , ,:«, -(), »?—.« » «^-» («») -, , «
() -

1) Ilurmuzaki, Eiulox., Fragmente etc . I, S. 177—179.

IX: 1) 11

1234, 2) . 25 , 3)

14 1234. ’, -
numenta historica Iluugariae, Romae 1859, t. I, p. 128, 130, 131. Cf. Regesta Pontificum Ko-
manorum, ed. Aug Potthast. Berol. 1874, t. I, p. 828, 830, 831. Raynaldi Annales ad an. 1234,

n. 38.—, , .
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XIII (1288 .), -», «,», «»,« 1348 1352 -, , »,« »
(. 11— 12 ). , .,, , ,]) -]>,

^) 1359, -, 1288 ,«», — -
— .

(Wolowez).,,() ,., . --, ,, ^).,.?,. ,,? , — ^).

—. — 113' -
?·*).

1) Au die Spitze der zablrcichen im Marmarosciier Comitate Ungarn’s angesiedelten

Honiäneu stellte sich im Jahre 1359 ein kluger, mutiger und angesehener Führer, Dragosch,

Bogdan’s Sohn, häufiger mit dem Doppelnamen Bogdan-Dragosch bezeichnet, etc. Gurmuzalci,

End., Fragmente etc. B. I, S. 250.

2) Der Auszug aus Marmarosch war ohne Wissen und Einwilligung Ludwig’s des Grossen

unter dem Vorwände einer Gehirgsjagd erfolgt und hatte vielmehr in der gefürchteten Be-

kehrungssucht dieses Königs, die den Griechischgläubigen sich sehr fühlbar erwies, einen

Ilaupthestimmungsgrund gefunden. Ilurmuzaki, Eudox., Fragmente etc. B. I, S. 251,

3) Die eingewauderte Volksmenge wählte den Anführer Bogdan-Dragosch zum Herrscher

(Woiewodeu) des neuen Staates etc. Ihmnuzald, op. eit. 1,251.

4). .-. . Ilurmnzaki, t. I, . 308. . 274,] . 250—252 '
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, , ,.,(, ), -:« .,, -,— , , -. , ,,-, —,.^ , ·, -: 1299 ;

— 1304, -
1342.«, ,-: 1365 -, .

(Saas), Culina Ciihia,. ,()., , -, . ,-, , ., , 1359,, , (Gyiila),, ,,« ,». —

—

,
1349, ,

(Juga),
(Gyula) ,,
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(Jouga), 8.’,, .:, (, -, Juga), (Tatar),,
(Costea) (Mirislaou), -, Joiiga,,—,, , .« ,, -, ,,; , ,, , ,—-, , ,, , -, , -
, , ,-.,, -, ,, ..' ,.«,, ,. ,, ;, 1349, ,, .. 1 349

(nuperrime,— 1349). , -,), ,, .«', -, ,(), (La-

tz)., ., , —



. 77, ,? , »’)., -, . ---. -, , ,. .,,
Hie -, , -̂

),. -. ,: 1). 2) , - ,- ;,«»., 3), , ,,: ,,,. , -,, , -? -,— «», 1288 ,-
1) Xénopol, . D., Histoire des Koumaius. Paris, 1896, t. I, p. 200

—
*202.—-.,.

2) . Hurmuzaki, ., Fragmente etc. . I, S. 249 — 254.
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«»,«» (. 12).;
(), « «Chronica lui»» (. 12), ,-, ,. , , «»

-. ,
^). «» «-

!, » « »,
1288 ,«». — ,,« » — , , -? , ,« »?-?, ,«» .-, ,« », -?. . . «»«» , «»,, , ... , «» XIV«»., ;-.:« ,

1) Blieb die Moldau... fast raeuschculeer, unbehelligt und unbestritten. Hurmuzaki, E.,

Fragmente etc. B. I, S. 2-19.



. 70. -
, .—,. .:« , XIV,. 1359 --
I II , ,

(Acta Pair.

—

ui, t. I, . 383). -, ,-, 1390. ,
I, , : «. , -, , » (Ibïd.

t. H, . 230). XIV -, 1371 1376

— ?». > --
. , -,, , -., -, :« , XIV

,, .. , ,,-
(1336— 1356) -

. ,- .,, -. 1359,, .,:. , --. ,, -. ,



80 ,
— -. -,, ., (-

muzaki; Fragm. I, 316), , -( ),, » (. 13 — 15. —). ( -) ., ?—, :--, ;, -. ,? ?,?, :«».
I ,. , ,, -

-’)., 1359

«,
1) l)oV[îôo7,:. . .. . .. . . où', \-

Xaxcç ;^ ;, \ '’ -, ' , ^ . Miklosich et Müller,

Acta Patriarcli. Coustaut. t. I, 383 sqq.



. 81, -
»,

^), , : « -
() , --»,— .. I -. «»

«-()», -:, , ^). -: « , ]) » .,: /' . ’A^ptScov...

Stà ,, .,. : ,

—

-,-,—]);
^). , :,,. , ,

(« ») «-,, -,», .«» — , «»,. -, -
1) : ,, , ,:« » .,. ,,.?
2) : ,, ', ’ ', ' ,. -(), .
.3) Miklosich et Millier, Acta Patriarch, Constant, t. II, ]>. 230—231..-. . G



8, ; — ?!, « »,. ?« » -;«» ., ,, ., -«», '. . , «»« »,— «-» } ., -., , ,; -, 316 ., 254.;« 1370 Y -, de Melsac de Swidiuitz, ,|), -, --. ,; -, - ,
, .-

. ]) \), ., -. ; .
-

— ,, .,,, »
1) Zur Beseitigung des griecbisch-orientalischen Bischofs von Ilaliez, welchem die Mol-

dau liisher unterstanden wäre, ein lateinisches Bistum mit den Size im Orte Seret erichtet.

)
11 11 r mu zak

i,
E., h'ragmeiite, B. 1, S. 254—255.
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, «»--«-»;- , -.̂. ;«-
(. . «») .-(, ) , -

(1365— 1373), -, ..-,, ,, 1346 -» (. 15— 16). -,-, ,

—

.
: {«»? . --— ,,, , -, « », -. , ,.,

1346, -, '", 1370., ,, ,,, , ?—
. (, . 168), -«- XIV—XV .»,; . -, -, — . , -

(>*
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()-., I <>. ,, ,

—

-, ; -, ,,, . ;«, . ,-
} (). 1371 -, , -, ^). 1387— 1388-,
(), -, ., -' , ,,, , ,-, , ,-. , ,, , -, ,-. , -, , .,, :-, . .]),, ,,. , ,!, ,- -

1) . .., ,.. . |-
'.'.., >1'. coiistaut. I. I, j>. 578—7.



05. S5,.-.,-,, «(-) (), , -, :,- ., ,
, ,)]». ., -, -, . >. ’. , . .. ]) -,', -

(. 6 . I. . 28 . .. , . 209)., --,, : -,, , ,., ], . .-, - -. ^, , ]),, - ,,--.-, -
, ..-,, ,, -,, , .-, ,, — - -,, (), ( 1394)
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-..; ,-, -. .

(1 395) -()--.,, , -. , 1395,'!, ,, . ; -.') ( 1397),, , ;'.
1401 , -

I.;,, ',. , ..-, , -' (',— -'). ,.» ^). ,, , -- ,
. -
'.:«-
'', .

-

1), ., ., 1899— 1904,, 315—318.—.
Acta patriarchatns Constantinoj)o]itaui, ecl. Miklosicli et Müller, t. 1 II.

. . , , -. 292—335.
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S7

AiiTüiiiii, ))-
—<>

( : .-, -, 1882, . I,. 109— 1 10)^).-, -. -, ' ,

—

,. , --. ?..., -, -». , -. .

(. 16—17)., -.. , ,-!, ,, -. , «» .. -, ,- , -, ,,
« », ., -, ,. , ,-? . ,!., -. -

!), .
. ( ) .

!2— 13. . ., , -.



88 . -.,— ,,— ,, ., ,;, -., -., -,,, -; IV -,'!,’, —]),,,})' , ,, —-' '). , -.-; -'. )?:« ,,?» -:. ,,, > ,.]),
))? . ?-'? -

1) , ,,^, ;; ': \ . IlarjtiapxL -, · :. . .-. . ., /«); , ,, , ,, 9. .. ()
1',

' ,. <1. et Müll., Acta patr. Const. t. 11, . 528—532; 240—245; 223.



. 80,,. ,, -« , -». -. ,, , .. . .. , [)-, ,,'^ . -. -, )), -. sic ;
«-», . — -. -, —-.; --, —.-.. ^

?.., .

. (-, , -
), .,:« -

, , -
. , , , .-, ,,. , -, . . ?

—,» (. 17). , -«» «» [-



00 , , ,,. «-» II .; ,,, () , -. . «» «-

».? -«» , -? ,, -, . , «-» , , , -.«» , «-
»? «»,«

—, »,, , —,— .,. ,-, ciirriculuni

vitae, T. e. (,-, ), ,,,, ., -..«» —-, , -, ., -
( ),: «.,,, ,



. 01

'!, - -. ,.. -. 1387—1388’ , -. ,
. ., Acta patriarchatus (t. Il, p. 157— 158),, , ,, ., ,. , -,. , -,, .

IV -
1; ,. , -, .

. . ], -, . ., ,- -, 1394 -
.
., -. -; , -., .. -,, ?.», ,

(, 19— 25).

., ,,



ÎI2

( ,]), ]). -. ). , -, II. .:« , ))-. -
... ]).. -, -,. , -

. ().
—. (-). , -^, ,, .,,. ]; -, , ,.

Taraj)a,

]), . , '-; -
,. --, ; ,, » ^).

. -,, ., -. , -, 16- ^),.. , -,) ) ,))., )).3' .-
-^- [)-. -

1), ., -..- 1882,

. 1,. 112—113.

2) ., CTJ). 80—87.
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),]. . ()—,-, , ]). , -
^).?— ; ,

1391, ,
1387

—

1388.
1391 ,, (

/] ) -
^). , «», -,.
])? ? ,—

1391 , , . ,]) ,.. -, -. , ., -, , ), .
.-.; ,, -, -

II, ,-, ,.., -« »-
1) Mi^kloaich et Muller, Acta patriai’cb. Const. t. Il, p. 224—230.: 1 ), W,,/., . 452.

2) Miklosicli et .Müller, Acta pair. Coust. t. il, p. 157—158.



94. , ,,. 1; «», ]),, -., > — , -, ., , .-, ' -]). -
; , -, « -. -

('>, », .:« . --
(Unzukömmlichkeiten), --.,]) -

— —,, ,,'' ,
'!,,.,', -- ,—
' ,
, , -» ^). -',

^). -’.« -,., ,-
1) II urm uzak , Eiiil., Fragmente etc. 13. I, S. 257—253. . ii , II.,. con.

. T, cTj). 111— 112.

2) 1 1 ir uzak i, E., Fi agmeute etc. . I, S. 254, 207—208.



. 95) ,,, () ,
(). -, ,,,, -, ,?,. ,.-, . —' — ., ,; -

, ,; . -^ ,,, ,,-, -.(). ,., -,. ,. -, -, -.,, -,
. , ,,,,, -» ^).

]) Ilurmuzaki, ., Fragmeijte, . 1, S. 270—272.



9 ), , , -, ,., , -,. , -
() > , -

',, . . , ,, ^), -, ,
(. 24— 25).,, . -. ,, , ., -.: - , « 6

... , ,, ^).-
., «>, .( ),» (. 24). , -? . -:« ,, , ,,,, — ,. »

(. 25). , -, ;« »,

—

, '- , ,,
’, ''^). , -
: «» «-

). BF.iiiie. 88.

2) 1 S 1 t 1 1 , .\ Coiistnn)
,

I. II, j>. .331.

3) i 1 .4 i P, Il P f ü 1 1 P r, .\ pair, (’nnst. t. II, p. ,3.31 .
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-
», «» «»,«» «»,, , -

(« /») .
, ,:«, -,, ,, -

,—» (. 31). : ,- —«». --«» (. 36--3 7, 124);,
, , ^).-, .-, . . . -.. -, \ , ,
., ,

—.
^). , -, ^). -., -, -

(, 26—31). , -, . -:«,
1) , ., «»;« .»,. 331—335.--

. ., XIX.. 1904.

2) . Ilurmuzaki, ., Fragmente, . I, S. 273—274.

3), .,. .,. 319—322., . .-. 7



98 , ,: «-
(. 46),

—

), , -, ,, ), («»)-, ,. , , -., .,., -, ,-
IV., ,: « » (. 70).,, ,;, . ,
-

, , -; , .,,, ,., ,«» .,—..«» -«.». -, ,«(), ... -,,» (. 118— 119). :«

1) ; .,. 373.««».
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1G 1812 ,...., ,, -,^ -, ,, -.
1829,, ,., , ,,» (. 125— 126)., -, ,; ,

, -
, , -
, ),,? ,«

XIX», ., :« -
XIX »,

(, 135— 136), -
XIX; ,., ; ,, — -

(. 136— 146);,
(. 146— 155),, -

(. 156— 163),, 1893

(. 163— 175). ,
,; ,

7 *



]00 ,-
1893 ,

(, 175— 198), , -
, (. 199—210),, :« -

-
XIX »,,

. .,
() () . , — ..—

. -
(. 211— 220), , ()

. ., ]) ,,
])0:«» —, -, () ,

1857
(. 220—22 9). -

40- , (. 229—252),, ., ,
. (. 252—268), --

(. 268— 296), , -/ (. 296— 301). ,-,, ,»-
,- «»-

(. 302— 318).

«'): 1)« -» II 2) ,-«» (. 319—334)., :« -
(1803— 1842) -
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», -
(. 335

—

33G),-,,—«»-
(. 336—348);

-
(. 348—356), -- —. 1803 1808 (. 356—371)

II , ( 1812 1842 .),, -
1821 -«»
(. 372— 387)., «»,«» «», -

( 1842), ( 1846 .).
(. 388—396)., :«( 1841)»,,, «» -..—«» -

(. 397— 398), (398—406),--
(. 407—418), -- (. 418—423).«-» ., , -,.—
(. 424— 448).«»



102 «» I,--
(. 448—457). :«,( 1851 )». -

(. 458—460),

(. 460— 465), -,,, -, , -, , , .,,- ,, . . (. 466— 512);«-»-,«: ,
— --.», ,, -
— (. 512— 534). -

-, (. 534—545)., , ,,« » (. 545—551), -«-»,, «-» « »,«-, »(. 551— 560)., :«,( 1873 )»,, }', -, , --, 25

1900 (. 561— 570)., «
XIX» -»
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XIX »., , .
,,) -,, -. » -, , -,; «»,. -; . «

XIX» -, 1893, .«», , ,; , ,, .. 170 , «
1873 ».? ,. -

. 10 1864;, -« (,-

—

) ., 22 1864.
1872,

., , I., 14

1872, 19 .
.

«»,. 1873 -, -, ,-, «) , -
1) . ., .. 336—349; 666— 672.



, 13— 14 1893,», , «, , ,»(. 176— 177).-, / ,-, (29 1893 .), ,

—

-, ;«
«», «», -; , ,-, ,

1891— 1895 ,;, «-
»... 1895, -,» (. 184).

,. ,
— .— . 1893: ? , ,. , -, . . , , -,-, ,? -, ,, ,, -., ,. . :-,
^). --, . -? .,—,, , -.

1) . ., .,. 121— 123.
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«)).; , . -, « )); ,, .-
, , --, .

—

;, «», , -. ^
Jite 16 28- , ,, ., ;, ,, ., -, -,, , -,. ,, ,«)» .-, «-» ^, .-/ . 19

1893, - -, :«--( . .)!-- -.., . »., -, , ,,, 18 1893-),—, -
').

1) ., ., .,. 825 ., 830,

811—847, 871—879.



106 ,, 1893,« -» (. 177). -; , -, , ,, .-,, .,, ,-
XIX-. , ,,, . -

-, -
— — ,

, , ; ,, , --^ .
— — ,, {«»,

. ..« ,—,— ...( res sacrae) -, ». -,, -, ., , -, .« -, .,, -
: { , -. ^{, ,-



. 107, .,-^, --, » . (.
220—221) ^). ,

-. :
« ()(—

— «», . .
. . —«», . ,

70- ;) -, -. , - -.«»,, -. -, ,., . sta-

tus in statu. XVIII, ,-,.-, , -
'. }), -- ., -, -. , -

1821, «»., .,
1) -
. ,. ... 1871,. 3, 5— 6.



108 , 1828., ,, «». --, -; --, .
, ,-. -, ,-

., -,- ,--.. , ,,
--, «, (, .)» (. 222—224) ^)., ; -

— ., -? ? -, ,«».: «,— ,—. »; -«» «»-« ».
.,,, — «»,— . -, ,

..,, ; -
1)

. .,. G.



, 109;. ,«» ,,, , 1) -, ; 2),, , 3) -., «» «» -., , -, « ,...-,: ,, , -, , -, . . »,—., , -- , -.-, II «() , (){ , -,»,
^). ,«» () );,,; ,, « , -», -

— ?,-, ,]) -, :, —,?,—. , , -,
, ,
—, ,,, ,, -,— .

1) ., . .,. 138 .



, — —. -, . }·-, ,«» -
1859,, .-, , -

> ;-
, { ,:«, -,, -

, ., -
»., -, , -
« » , -. «-,, ,,,: «,, ,,,» (. 258— 259). ,

. ,

—

,., «» -, 1821, «., -». , . ., -, «»
1821 .,,, -

^

-, . ,, -



. 111»; , -.«», ,, ,, ,. , ', -. --, «»-,— .«» «»
(«»), --,-, ,, > -:. , « -.«-»»,., , -, , .«»; -. , --, -, ,, ., .-
, . -, .

.,«-
() ,--, -»,,-, , «-» -

?,



112- { ^). «» -; -,«», -
( ), ;-

III,, — -— «]) !!, -
, ,» ^),«».,!, , -.

— ,— «,
», ,) ,-

—

:« -. ,, ,-
(Jeuseilsgedankeu),, ,) , -., ,, -, . ,

1) . , ., ., . 135

—

177; .. 5G— 77.

2) .« .» .. 1006, · 1-,. 12.



.,, -«»,. . , -.; , -,

—

, .. -; .,
(. . ).,, -. XIX ,, , -, -. XX-,, ,,, ,

XIX, .-
.
«, ,-- ,,, , -, . -.,,: ., , -,- , ,., -,. , ., -
, . .-. 8
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. —;; ., -

., ; -., ,,— .« -, -?
7000,

( ), -; — .. - ?,,,. ( ,, -
), , , - .,

—, . -, , -.,,-; » ^).: 1)( -. XIX ); 2) , -, ,. -;
3), ,

1) Geizer, Heiur., Vom heiligen Berge und aus iVIakedouien Reisenbilden aus den

Athosklöstern und dem Insurrektionsgebiet. Leipzig 1904, S. 1— 5.



. 115; 4), ,-
sine qua non ; 5) --,; 6), , -«

». . 254: «24 1859 --( .) —« -, , ». (. 303)-
. «».-: «»,? - :? , ; --? -, ,, . -

5 1859, 24 ..- —, (,, ),, 24 1859 ., :. . 5 1859. -:«-», ,.-., , .«»?.— 1858,-,

—

, — -, . ,
— , - -, ,,, .

. , . --
8*
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, [> -, —^ -
^).- .,., .,; , ,

(. 270, 273, 274, 303) . .,, -, . -, ,, ,, -,,-., , , ... . 299 : « 46».:«». , :
« 46 ,
—; 46 :«

... »., ;. . ,., >, -, -; 11 1861, -
12 1862 ®).

1866, ., — , , ,.. . -

1) ., Ü., .,. 87— 101.

2) . ,. 168— 176.

3) 7,,. 100 — 102.

4) . Les constitutions d’Europe et d’Amérique recueillies par . E. Laferrière, revues

par M. A. Batbie. Paris 1S6Ü. -Priucipautés-unies. Constitution du 30 juin 1866, p. 535—550.

Art. 13—17.
I
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, ,
— -, :« ,

11, . ,, -, , ,,, ,,— , -, ,. {»
(, 335— 346). « ,-
.,.» (. 347). «

.),:,,,. , ,, ,; —, ...'» (. 355)., ?: «, 1821, -,— ., «»., -

,

60- XIX, -, -» (. 335).«»,«»,« », «
», «» . ;, «( ) ,» (. . 343, 346, 371, 372— 375, 387 .)., :, . 223-,



I 18, - /
. 335-. , ,, -? ,? -. . 379- , «. --»., -.? . 384-:«-, , -(' 1821 .) ,

(. . 1821 .) ,,, -. ., «-» ,, ])». ,, . «-», «-». , -«», —:« -
»., . ); ) :? ), , -:« «»». «» .,

., ., . . (. 384;

. . 374).. «». , , -,— «.»«»,«» . -, :,. «».

. 388- :« -, --
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, -, -. .,, ,, ,,,, —-, .-, ,, -.-
, — ...

-, «» '). -, --. «»«»:«». :«. » .? -«»«», ,?. 385- :«,,. , ,,
— ,,».(, , ) -., «»:«, — ?»?, , ,, -, -. , -

1)., ., .,. 59—63, 153.



120? , -, - ., , ,, ,—, ,? -,;
— ,
—..

(., 32),

(Mo. VI, 33;. XII, 31), — ,
— ,, (. III, 28). -, -, .« -

»?— :; ,-, «»,

—

,, .«», , , -«» '); «»,,
®).,«»,. ,, ,«?», ,,

1) . 1905 ., . II,. 519 522.

2) 1798 :, ',-, ,-.]) V, , ,, .-, . II., ^ .

1866, , II, . 498—499
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, . —; /-., ,^ , ,«», -«»,. , -. , «,»; «» , «» (. 347, 375), ,, ,: -, — -, .« » (VI..
. 24; .. . , 18;. . . 54)., « -
», , «»,-. ^). , -, -. , «-» — -, .«». 1827 -

«.-» ,«», (1828) «. (. .)
, - --,-» ®). 1848 -. «»,
., («» ): '/ .

1) . , 1867 ., K« 55;« » .-.
2), ., XIX. . 1904,. 516.
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’)., «-» 5— 6;, -, , ,, .«» ^)., , ,, -. , II

IX ,,, , .,.
,. «,— ,— -,

. , .—, .;; » ®).

II,,. II -
— ,, — ,-. «», ,. , II,, -

,. -, -,.(, ), (. IX, 3).—, - -./, -
1) ,. 637.

2) ,. 602.

3) Nam nemo unquam in propria facie existentem turpitudinem videre potest, nisi super

spéculum se inclinaverit aut ab aliquo certificatus fuerit, qualiter se circa faciem habeat Matth.

Paris. Tlistoria Anglorum etc. Londini 1571, p. 615.



. I2:î

«»,, , .-,
(. 343— 344), , . -,, «-» « » (. 57).,, «-» ( ,— ),«])» (. 59).- . ;, ?..., -, —-., « -, 1 8 6 1»,

—

«
XIX, .^»;, -« ,·^»,, «, ».« -, 50- ,. ,. , ,, ,, .-, ... -,

-» (. 418—420)., , ,, «»— ,-



\2i. , ;.,
— -. -

, ,, , : -,, ,--.. ,, -? , .;

—

.
. ...

. 420- : «8 1856:« , -
..., ». -, ,

ad hoc», . ;«». . -^ -, , «»:, , -
^), :«-

1859,.,
ad hoc , 5 — -, 24 — » (. 422). «» , ,.-, -^ ; --. ,

. ad hoc. ad hoc-
1) ., ,, , .,. 80.
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1858, .— .
.. ; ? *).

,— --?, ,
, -,, ,,> . ,-. -! .... ,.

.,, ,-. -, . 428 429:«-», «-». :--
,- ^).

. 440-:« -. , ,, . .- -, ., -,-- . -" ,«», » (. 440).. ) ,
.

, ,-
1) ., .,. ,

. 76—99.— ,
( ),, - . -:«»,« . -»? . - -.

2) , . -.
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.. . --
. -. 2).;. — -

.,
, .. 3) --»? «-, »'?— ; -. ,-,,
., : ) .; )- , ) -( ,, ) ,

—

. -
. , «», ,

—

. 4) -(«», )
[·/], — . 5)[.,. 6), -; -, 1 1865, ,- , —
8 1864

30 . . -,, 1865,
. , ,.

.. ^). ., -
1) ., .,. .. 357—512.



. 127,, .«, , »,«
». «» -, « », ,.

1866 (. 440— 441 ).,,.. 452- , -
1872 « »., . -,

.,
(1865— 1872), .; ,, . -

, :« (1872) -.,, -, ,— ,, »
(. 453). ,,, -, -

. -, — ., ()
)). ,

..^ « »
(. 534— 544)., «», -, ,



128, ,«».,,̂«-». ,; — --, , ,
7>, «» -. ne- ., --,. . -,,« ».

ad 10 -, : «-. ,, , » (.
462—463). , -,, , -, (. XVII,

21 — 23)? ««»
(. 464—465)(, ), ;, .-

}>. ?«»«-» « »
(. 465)., .,

. (. 544), -: «»
., , , -
})" }). -])\;., -



. 129.? , , ;
. . 302- ,

(.. 297— 298)., . 368-, , -
1807—1808, «, -, ». ,. 416-, ,,

5-, :« -» -; ad hoc» (.. 443— 444).. 440 , -». -, :« 1883() -
() -. -». « ,-» (. 467—468).« -

(. . ), 1884., 1885, 25 IV -
«[»,.,,

(). , , -., -, . , «, , -, ^ -» (. 476)., -
. . .-. 9 ·



130 .: -? -
— ? -, — — ,: — -, -? -?— ? «»-, , -, «», -?, .., , ,-
. 1864 .

1872 , -. , --
: ,, . -, ,

. ',, -. :« -»,, :«« «»
. -, !,. -. , .,, .

« ,-»; «» (fait accompli?),, «



. 131».
, --? .,- , -[-

,, . ., -, , , ,, -, ,. «» -, , . ,, ,« ,-, -, -»,, «»,,, ? «-»? ? -, «»,. «»,,,» (. 708—709).«» (\') .
«[» ,« »,0<5« », «-

».. «-» , -
., -, -
.. ,-

., , « -, . -».,

—

«.»3, « -
9*
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». ? :-?,, -? ?

—

:
« », :«,-. , ».-, -, -.., ,

—
;, ,

—

, ,
, —, —,.. - -, -., 1884

— . .
1885 .

IV, ,- ,, , -, —«-, , .,,
». - -, , .

«», -. «»; ,-. «» (,),
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— ..
Töuo^’a -,

^).. -
(,,, , ,),— -.,, , ., «-»,, « »

(. 462 .). ,

—

, , -, , ,.---«»,— -., , -
^).

1) -: '-
. '/ . . ', ’,

. . . ,
. '. ‘II . . -’, , ’, ,, , . . ,

1885,. . . 38—39; 87— 88., -, ßevista Teologicâ(«».) 1885 ; ., 'II..,. . 1894, . 143—160;, .. .,. 739—756.

2), 0.,... 570, 586, 682 .



134; ;,,-,, -,: , -,;, , .,, .., ,?, -., , ,, ,, .]) .{-' -.; -.«»
XIX , . ,,«» ? ,: «», -, ,(, ,-, , . .).,,— >:,, , ;, XIX. ,,

.

(. XXI). ,-,—?—).. ,



. 135,. . ,-. -., -,,,, . —.,. ,, ,.,. -, ,, . -, --. ,,. ,
^., -; , ,., ,, :. ,-
— ,, -, {. -. ,, , ».



\

U ·4>>/ ·
• *·.·

- V ' J

{îirî'orw
’

-

·: ·*.];3;<^

. ·1*(.7;/,«<

4> ·3»

- , ti

.1 ,"HtÎ*i.

4
\ 'Uuiiid



JII.

. H.:„ VII .-“, .-. 1905,

. ..
XIV ', ,

.,— XIV, ,, , -, XIV, ---. XIV :
VII, ,, ,;,, , ,, 883-.

XIV

.., -
XIV, -: «;



138, , \ -
codex cauomim,« ». ,', -, supplendi

adjuvandi corrigendi jiiris gratia , -, -. , -,-. ,,
: 1) ,

III—V VII— IX,-
(), , -, -, -, . . ? 2),, -

?.... ,
in médias res. -\[ (. .,

XIV)., -
250«, -

»...
. , -. —

XIV,
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,
... (. V— VII).

., . ,-
1 4,.

1-,:« -
», , — -

XIV; — -.
2-,:« »,, — ;

— ; — -; — .
3-,:« XIV 883 .»,, — 1-(), , -; - — -, . ,; — -

2- (), — -, ,, ;
— ,, ^ -- ., 101,, , -

(. 3—80), .
., -

XIV -, ,. -,, , -, ,
— , ., -



140 ,, -, ^-. , -, ,
80- , ,,,, ,,, ,., , . -, -
, — . ,
. :

XIV ,(,, IX sub fin. . X); -,
1- .
.,, .,.



I-V-

. .:
,, .,. 1904,

;. ..
I.

90- ,-,. . .« », 1895,«» , , --
1576 ^), ;«, -

6.000;, ,,. 6.000 -:,,,,; ,
1) . ,

XVIII ., , -, . -.



142, ; -, -. -; -; ,
—;; ,, «.», -; «»

—

,,,. -,, 2.000» ^). ,, -- XVIII.- -, -
-.

.-
«Kozaczyzna legitymizm. Dwie legendy polit\ czno-liisto-

ryczne Ukraiuy: «batoryaiiska» i baturinska^), a- XVI,
1897 ^). . ,.- , -,

— , ,, , -. .,
1658, -

1) . II.. ., . II, >. 61, 62.

2
)
«.\teneum» 1896, Sierpien, str. 246—270.

3) «ZroJla dziéjowe», tom XXII, str. 424—427.



. 143. ,.,, , ,,.
—, «».

. , .
1625 ,; -, , ,.

, «» ,, , . . -
.. «», , --, -, XIX,«» · XVI

. , ,, ,- — ,
1000 , -

. .,—,, ,
prodest. ,

500,,, 1579 «», 1583«», — . . -,
1581. , 50,, 30-«», 10 .

• , .-,,
—,, ,,,

1) ., — .



144,,,,, ,,,,,,,; ,-
—,,-.,,,,;

— ,-, . . ,,, .^ . -, , ,. ., —
150 «» .-, .

., «
(zwartego juz w sobie) ».«, ,, ,»., ,«, -«» ,--».
«» (,
«», «»,,). ,« » (. 36), ,.,,, ., ·

(1649) , , -. -, -



. 145,- ,’).
., ,«» --, .« -» -« », 1898 ., , ., «», ,

« 10 12-,». ., , .-, « , ci -, »^). . .,«»(. 1899) -.«, , ;, -. 6, 1000-; ., -, —.
,,» (. 493, 494). ,, -

.( .).
. ?,

, ,,., .,-.
1) . « » «».
2) , XXII, 1898, . 6,12.. .-. .



146 , -.
. . , ,. 1904 «» -. --,-

XIX, , .. . .«»,
-,, -., III, -, ,—« ». -, . ., ,

, ,.
II.

. -. «, , -:,,,,, . , ., ,-,, .. .
(ursi campestres) .,-, -, «», «».

(bisontes),



. 7
(alces), (),, (), (oves sylvestres),

(apri) (ecpii sylvestres). ,
-,— .
-..; - .-( =, )», (. 8 — 10). «.

... -. -. -,, ,,,,, .«»( ), — -, , -,, ,
—. ,-- «»...,,, , -«».;, — -. , , -,,,; -

—, ,, — -, ,—-,,,, . .»

(. 12— 15).

., -, ,-. « ,,, , ,
10*



U8 ,, , -,— -, , :».« .,,, -» (. 15, 1G).«- -, .
(praeda, zdobycz,) -. ,. , :, , ,, ».« ,, ,,» (. 17, 18).« ? -
530 ,

30 1581 ». -, .. .])-:, ,,]);; . ;
^;,,, ; ^ -:,,,,, ;,,,.,, ,; -, : -

(balwierz), — (krawiec) ( -, bacalarens). . --
— ,: «,



. 14|, ,, -, , ,. ,,, ,., ,-, .,, , -.. ,, .
(, -, ,, -) ,.». . -.« ,, ,

-, « » (18— 22).««»,, :,, «» ». -
XVI .: (1532— 1598)

(1550— 1622). .
«Poloueiiticbia» :«, . -, ,. ,,,, ,,,.,,,, ,; . -
— -» (21, 22). ,



150, .«,, ,:«». «» -,,
«»,-

«haiiptmann»=:,. .-})- -, -,., .,
<>, 1577, —».

«. , ». «,, ,
. ».«

, ,-
« » « » (. 23— 25).

. , -
—« ,-, .-, -, ». «) -»,

- , .-, —]):,,, ,, , ,,—-. ., ,,, ,«, -,, 3 ».«



. 151, ,, ,
-, -»., ,,, .-. -,,, -, (. 25—30).

111 . ,, .--, , ,,. , ,
1576 , -. , 3000.,. , -, ,

ne ; ,,, , , -. , -,, .,, . ,., -, ., , -



152

.-, . , -, ,.,-, -
(. 31— 45). .,-. -,. ., ,. , .
330; ,.

1577 . .. ,. ,
( 1578 .).« -,

, ,..., :, -; , ,, ,—, -» (. 45— 52). --. .. 4 1578, . , -, , -,. -., ,. -



. 153,, -,, . ,,-,,,,--, ,,, ,, -
. « ,— -,— ,

— , 1577 78:, — ». , 10 1578.,, -., -, ,) .,.« ,— ,

—

, ,, . -. -». «, -, ,,,,, , -,? ,, ,, - .^ ^
2 , ))., -. -
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. , -,
, -. , -«-,, -, , ».-, -

16 . ,. 1578 ,- ,-, . -.
. ., . -, ,, .,,

-
( 34448 . 24) (. 52— 69).. ,

., , .,; .. ., -, . (16),
500 ( ; -

—

600).
(diix supremus, najwyzszy sprawca)



. 155, ,,, , -,, -, -
(superinteudens) ,

(notarius)— .
.,, — ,, .,,, -, — ;, ,,, ,.

500, ,, ,,, . ,, ,,-
. ,, ,, . .-.

— —,
1578 .

(vexillum). , -.,, . , «
(reclinatorium) -

(69—75), ---. I 1524 -. - -,, «, -)>., « -^ », 5

1572,« ,, .». -



156

, « »—«,», ,,«»,« »« . . .-, , ,,,
.». ,

«
(, «»), (), ,-, ».-, -, . .«, , 10,, ), . -

1 0 1 5 ( -, ),, , -
500, 50 .-, (superinteudens), -

(poruczuikieni) ,
(notariiis),, (vexillum, cliori^giew).

530» (. 75— 81).

. , -. ,,,
XVII

XVIII. , .. -
, -



. 157-
XVII XVIII.

500,
3000,. ,

, .
1578 .-, -

180 . 1578 ., ,, . 1579 ,-,. --.- ., «, -, {». 1580- ., -, ,,.,, ,: 100, — 100, —500, -
— 100, — 100, -

— 100, — 300. ‘«
4000 , . . ,»., -., , -. 1581 -, ,, . « -



15S , 1581 .

». .,« Rycerstwa Polskiego», 1584. -, . -
1579 . 1580^ , ., >-,., -. —.«, ,,,» (. 81—93). .-, .«
1582 . ,». 1582 ., -, . 1583-,. ,,, -

().<> ; ,,., -, .«,
, ., ?
.». , ., (. 93 — 109).



. 159', ,-, — . , -
600 ,. ,, ,. -, : «,, ,-». 600 .

1583 .
5 — 5. ,-

— 100.
1583 , . -

, 1584 ,
. -

(. 109

—

)., ,. 1584 , -
-.,, .

1585 .
.: .. , -, , , -. 1585(), 40000' ..

., , }’, . -



160

, ., , -. 1586 -- .
22 1586 .,,,, ;,. -, ., , ,-

—
1586.,, , «-, , -» (. 110— 117)., ]) -, , -:« ,- ])., -,--». «, ., , — ,-,, . -, -, ., ,.

() ,,-, ., , -



. 161».«
, -.

...

1578, . ;,, ,;, 1582 1578. -., 1578 1583 -. ,,, 500—600 5000

—

6000 ,,» (.
117— 119). , .

IV. ., ,,, . .. -, -., «-,. -, -» (. 120, 121). , -
. ...--«».

. .-.. 11



162, ., ,
1645 . . -, .«,— ,— -,

(militia cosacorum melioribus legibus sociata). ,, ne,- ».«,, ., 12, -,
( armamentarium receptaculumque bellicorum apparatuum),, ,, -. (ducem),-, -, , (praefecti sive duc-

tores ordinum) -. —
2000 ,. , -». -, . :« -, ,

(perfectioris societatis leges),, 1578 —
1581 1583—84 .» (. 121— 125). -

«Historia belli cosaccopolonici».-,
1655 — 1656 .— --, ., .



. 1G3, . -, ..
« , ,, , , -, ;, , , -; milites levions armatiirae.,, -, , -, , -

,, ;,, , -, -, . -,, . . , -. -
6000; ,». , .-, ;«---, »., — colluvies ex variis natiouibus

collecta; ,, -, -. ., -.
1605 .,. (. 125— 128).

XVII ., ,
«Wojua domowa», 1681 .

*



164 ., . ,.,, , -
(128— 131 .).,

1710 ., , -. ,
(. ,, -

). , , : « 1576 -., , -, , ,, ,,, , ,,,,,. , -, : (). .,,,, , »
(. 131—134). -,

1718-. ,, « »,
1720, , -. « .», 1734.



. 165,, 1742 .
—« » (1765 .), -

—« » (1770 .)« »
(1785— 1786). , «-» (1783 .), «».« , «-», ,

-
, ,, -

». . , --
1625 ,,, , ,,-«».

XVII «» ,
XVIII ,, «» «»-

(. 134— 140). -,
1576 -. 15 1655 .-.; -., .-, , -
SanopoHiHbi XVIII . (.

140—142).

XIX . «» — -



166

, (
20-). «, ,. -,-.; --;.-,».««» -». . in extenso

19 1579, ,̂,
« ,,, « -»; ,«», , , -; . .« ,

—

.^,—

6 1579, -

])». . -, ,, , -. . -«», , -
I (. 142— 148).«», ., -

XIX .,«, ,,-«»,



. 167, ».
. « -,-, -,, «»,

».«,—-
.,—, -, ,».«, -. .,, -, ,, ;— ,, ,,». «

». . -, «-» -
XV . XVI .«» «»,. , ., -, -, ,,

1895 . .-«» «» .« ,-«» «»».«, — .,— «»
«.» , ,«» » (. 148— 156).
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V.

.
«Epicediou» «», -, 1585 ., -. . . ,«», -. . ,, ,,- ,-. , .-, «»,,, -, .,, , . « , -

., «», . .-, -. , -,
: « surmach zalosnie dumy wygrawaii^». « «», .,, -, -

». ,
.,, . -«» (. 159—255).. ., ,, -. .-



. 169, ,,. 1585.. 1587,
-. , , -, -. ^. 1588 -. 1590 ., -

1000 .
1591 supremus capitaneus ex bracbio

S. Regiae M-tis exercituum cosachorum Nizoviensium circa fluvium Bori-

steuem prope insulam Tartarorum Precop dictum -. -
1594 .-

—-, — , -;,,
10 , — .

1594:
— ., ..,.. 1600 ,. -

— -), (.
256—265). ,
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1597 . . , ,-., «Des-

criptio veteris et novae Poloniae», 1585 .,, ,,« »., 1597 ., -, .. , , 1597.«,, , -,, ;,». .-,,, VIII -,
4633. (. 265— 274),

. -,« rycerstwa Polskiego»,

1584 . -, , .-
,, -; -, ., ^,

,^:«
1581 ^. -, ,.
., , .,. -., , -
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.
«», -».« , -: ,,, . ., ». «,, ,—» (. 275— 306).

. ,. ,.
1593 .

().
-

.:« -
;
, , -, (ktory

Z nich sprawiedliwosc z wystçpku ich czynic mial). ,
., ^) (. 307—314).

1596 . , -
20, , ,,. , .

- { , ,.
.. -

1).. -, . I,. 26.. 1884; . .-. , . ,. 96,97.. 1895.



172 .,-, , , -. ,, , (. 314

—

319). — -, 1601 .., -, ne .
— , ; -., ,, ,, ,: «, ». -

.:« , ;, ». .-,, , -,
1600 ., 1601 ... ,., -, -

22 1601 , . ,,. ,' «» -,, .
1601—1602 .,, , ,

(. 319— 324).

VI.

.^
, , . ,.-



. 173.
., .

.., -.
.. -, , -, , .«», .,,, .-

., ne,, ,
, -.. 9-, - XVI,

. , -
«». .«» , ,, «»^);, .. 10-, «», -, . . «» ,; , ,. .^ ,

. .« ,— .,

—

XI:-(= =
), , ,- , ,

1) ; «;, ,». . II, 30... I, ; 55.



174

^). , 1-
XI -, 2-, «» -

«»,,. XVII -. -
1622

25, ^)., -
XVII . ,. «», «»,

«». «», , ,. .
XVII .(, ). -, , ,; , ,

“*^). , , -
-, , -, .

. , .-, ,. ,., .- - /^), .-. -, .-, ,, -,
, , ,-
«».-, . .-., , -

1) . ., . 1900, . 43.

2) Zrôdla clziejowe, tom V, str. 132.

3) . ,. .
4) ,: 37—43, 197.

5) Zrôdla dziejowe, tom XXII, str. 167— 169.



. 175, .
Hte, , ,,,,— 11 90, ,, ,, ,

., . .
XVI XVII - -, XIII , terrae Ciimaniae

et Brodiniae., , —;
.

. , , ,
-

XVI,.« ,— ,— ,, ,, -, ,
»., -, . ,., ,, .

., 1596.,, , , ,, .,
XVI ,. -

-, -. 1552

«», . . .« ( ),—
— , -, , , ,



176, , » *).

XVII . «Wsi zadnych,— -
1 6

1

G . ,

—

do starostwa tego nie mieli, procz

futorow, ktorych wiçcej zasieli kazacy»^).,,, , ., , , ,, ..,-
XVI XVII -, . . --.- -

XVII -, ---., --., ., -
1584— 1585 . (. 110— 115) ,« » .

(. 78, 79), . -,,, ., . 114

..
1585 ., ..--, ,

1585 (7093) . 1584 .
13 7093 . (. .

1584 .), 7. ,.« 19,—, — :-
1) -, . YII, . I.

2) Zrôclla dziejowe, tom V, str. 104.



. 177

3 , ,» ^)., , .
112 .,.. 71, 1578 .,

. . ,. , .-, .-. naiwyzszyra sprawci},, , . -, ,
(. 72—73)., -. . 110, -

1583, . ,
5 ,

100 . , -
100 ., , .--. . -

-,,. -- ,.
, ^, ,-. -, , -. , ,-, ..^ ,

1). . , , 16, . 3.. .-.. 12



178 .. -, ,, -
1625 ( , ,, )^)., ,,. ^). -, ., -. , ., -

— posteriori.

^, , .-
6000 .,

.. .,, ?—-,,
1638 ,,, . ,,,, , -.

6000., ,-
cyt . -
1638, , ,

za w
obrocone pospolstwo, .

1), ,. 81.

2) 1601, .,, . 1601, . Volumina legum II, . 401.
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,,
( XVII).,. , ,,,, ., -, ., , -. 1638 : «wszelkie ich

dawne iurisdykcye, starszenstwa, prerogatywy, dochody y insre décora przez

wierne poslugi ich od Przodkow naszych nabyte, a teraz przez te rebelli%

stracone perpetuis temporibus im odeimiijemy»^). -
1625 .,, , ^). -, -.

1617 1619

1000®). , -
XVII, ,

2000, -. , 500 ,, , ., —, —, —;, ,,^). 6000-, , ,. XVI ;, ,
..,

1- XVII . ^., 1610. , ;
1) Volumina legum, . 440.

2), ,. 81.

3) . ., , . II,. 248, 306—308., 1874.

4) Érôdla dziejowe, tom XXII, str. 443.

12*
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1618 20 -. ,, -, .
6000

1625 ..«» -
1611— 1612,-. «», ., ,, , -

^)., , ,,, ., -,, - ,. ,, ,.,, .«» ^. . -
-, -, ., .«»-

XIX,. ,-,.«», .
1), ^, . I,. 58.
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. .;„ XVI XVII.
—., 1896—“,

. ..
I.

.^ -« XVI XVII-» 5 ,
68 (. I) 179 (. III: XVI- 163 .) . -

I, :«
1575— 1576 .», 24 (), ; -

II—« 1609 — 1611»—, -; —«». -, 1605— 1607»— -, ; IV —« -
1576 .»— I. .,, ,;, V—«-. -, 1510—1585»— -, ( .),«,

XVI, -,



184 , , ».;, , 18.,,, -, , ,,, -, ., ; —:, , -, ,-; , ,-, ,-, .«» ., .«» ,, ,—,^ , , , .
— -

— , -, , -, . -
1-« », -] ,-

4-,. -
6-: ,, ,., 5--: « :.... 2), »., -

., , «, ».-, , «»,
.. -



. 18

,,;., 393 ,
.: ,-

6 18 ( 49); 2)

18,—. . ,, «»,
(.. 5, 4);

3) (
IV V), (),. .,, :. , ,

. ? ,«» ,«»?, ,, , ,, ., -,. «-».
II., , —

. «-
»? , , ?, ., .

. . «
XVI XVII». --. -

XVI XVII — -
,. -



186 «» ,, XVI XVII .,, : ,, ,, ,;
, , -.,, ,. -. .{ .
. « -»,

XVI XVII^« XVI XVII-»; , -, (1575— 1576; 1605

—

1611 ( 1613?) 1510 1702 .«» ., . ,, -.
(. I) «Begistrum rationis

publicae» (. Il), , ,; — -, ., : -,. . IV . -. ,, -
(. V)

(. II); , ,,



. 187-,-.«» 1510— 1585 .,, ,,. ;,: , -
.-, ( ) Wydanie

pieniçdzy na opatrowauie i podejmowanie goiica Moskiewskiego Iwana Fio-

iilatowicza Bibikowa, przez mi^ Sebastyana Wojenkowskiego, wielmoznego

pana Hieronima Buz’enskiego, podskarbiego koronnego, zupnika krakow-

skiego, brzeznickiego starosty etc. sluzebnika, poczq,wszy a die 28 martii

przyjazdu jego do granice koronnej Narwie t. . . . (. V,. 26)

Lâment serdeczny iedney Szlachetney Pàniey, ktorey m%z w Moskwie

zgin^î przy Carowey (. III,. 139).

. -,

—

.:, , , ? ,«»,, ,
. ,—. ,«» ,

.. :« -
1574 — 1576», -; , -, 2- 5-. -, , ,, ; -

-, ,, Miscellanea.

.,, ,. «-» , -. «» .,
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, -., , ,, . ,,« »(..,. 47,.),, «»,:«». ,,; , ,
. , -, «» 1574—

1701 . (. ),
1510 —, «».,, , .: . -, , ,: ; ., . -.

, , ,,, ,?, .«»; «»; , ,, .-: (.. IV,. X,. 3), ,. , .,,« ,, », , -.

—

« 1609— 1611»— ,., «».
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III.,
. ., . .,, , ,,

—

, , ,, —. «»,-? , —,—,,, . ., ,, ,, ,
. ., , ., mohîho -, , -; — ,. , ,

—

II , ,. 1609—
1613 ., , ,-, ;

— ;;, :,, . -; ,
. ,, . . —. «»., «»—-«» «»—, ,.

. . II— V’ -: « -.-, ,; --, -
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, ;-,-,, -, -, -. -, , , -» (. IV, . XI).

. ,,, , :« », -, -. ,,, -, . ., ;.,, ;«,» ,,;., . I, -, , ,
’ 19 ,

. XII ( . IV!). ,, -, . -, «», «» (.. II), -.,. V— . II; . V— VII . III . V— X. IV, , ,? , -? ,,-; ;
, , .( , -
); ,« »; -



. 191, -
5000 100000; , , :-, , -, -

?... ,, , ,,
.?? ,-, ,, , -, ,; «»,, -, .-.:,«»

. ? ,,
27 1576 .?, -.^ ,. ,, «-» . ,. ,, «», . :,-, , , «»,

(, , ), ,; ,,.̂
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IV.,, , «» .;«»« », — «»,,-., ,, ;,, ,., !, ,.« » -,, , — ,— .^-,, , , «»,, ,,;, , ,
. ., ., .

.^),, «-»; . -:«» —
., , ., «» ^)., «»,,, :,, ;, -

1) Österreich und Russland seit dem Ende des 15. Jahrhunderts. Erster Band. Von
1488—1605. V'ien u. Leipzig. 1906.

2) Uebersberger,. 444, 448, 449, 451.



. 193. .,. ,, .
., ,; .

V.«» .« »; ;-«» .-, — -: «», .-.,, , ., -
^), , .-. .,-, ,. .-
, ,; , ;, , -

®).

1), ,,« »-, «»; ,« , ,,,, . -».
2) . V, . 57: ,

1582 . ,: «W Sokoiowie octobris die 4 atacya miçsna

gotowana przez Grodzkiego—summa diei fl. 135 gr. 3 den. 9. W Liwie octobris 15 stacya rybna

przez Pszonkç gotowana— summa diei fl. 104 gr. 10». «15» .:« : 5 14 ». ,,,, . ,« » 1609— 1611,, , 1612— 1613.

. .-.. 13



194 , , , «-»—« 1575— 1576.»

—

:, -« »,-, ,,. , «»
. ., , 25-« »? ,,, . -. -:; 17, 18, 19,., . IV, -, II, -, ,-, ;

. ,«» «» « Polonia». -.( ) «-
»? 2, « 5-»,

J\® 22 — « 1575 », ,
«», ,

«Polonia».

.. ,
26

— . , ,, «» .,, , -, , -
, ,

—? , , ^) 26, -:? ·»

1) .Vï 25.



. 195,,— , ,. . , , -, ; ,, « ».,, ,, :, -? ,«»., . : , -
« '» (. 5);« , -, » (8);

« » (9); «-
,

— » (11).; «» —-
— ,, — .^—«» (11).

. , « -» (16), ;
1) . , 8 -« », 22

(. 1 1).,
10 (üebersberger, Österreich und Russland, I, 439). ., 22 ,, -,— , :
22 ,,

14: «Wir haben» —

—

«EuerLiebden schreiben

vom 14-ten dises lauiFenden Monats empfangen, und dass E. L. uns nit allain Iren Gehaimen

Rath und Vicekanzler Hansen Kobenzl von Prossegk etc. zu der Moscowiterisch Legation

bewilligt, sonder Ine auch dabei ermahnt vnd vermocht, dass er sich darzu geprauchen lassen

will, zu sonderm bruederlichen, freundtlichen und hochangenemen gefallen vernommen», . .(, I, 13).,
14, , . 8, «, « »» (ibid.,. 11).

13*



196 ., -. .
—, ; -? -

?. . .,, -; . ,,, .--;
25:

20 1576 ., . -, «»( .), ,, ,,
20 1576 . ^).. ,, ., ;, -, .: ,, , -. , 20,-

20: . ( ),
. .. : .,..,.. .,,: ., ., .
..

, (I).

1).. ., I, 625.



. 197

VI.,:« »,, , ,
. .
. , «() », «,-, , -.: . 296—307, .

, -, \ » (. IV, . X).

.-: ,. -: ,«» — ,. -:
«Dieser Bericht ist aber grösstentheils von Daniel Printz abgefasst, wie

daraus hervorgeht, dass er darin bisweilen in der ersten Person von sich

spricht, z. B. Ich Printz, wie auch folgende Unterschrift desselben be-

weiset: «Zu dessen alles bekrefftigung hab Ich Prinz [sic] mich aida vnnder-

schriben. Geben zu Mosaisskho den 29 Jannuarii. Anno. C. Sechs vnd

sibenzig. Daniel Printz Caesareae M.tati d.no suo clementissimo suppli-

citer sese commendans, haec ita féliciter peracta, manu propia [sic] confirma-

vit et subscripsit»» ^j.

Ha , , -,, , , ,, .: «Herrn Hanss Kobenzeis von Prosseg Teutsch-

ordens- Ritters îind Herrn Daniel Prinzens allerunderthenigste Relation

über ihre getragene Legation bcy dem Grossfürsten in der Mosca».-
49 :

1) Adelung, Krit.-Liter. Uebcrsicbt der Reisenden in Russland bis 1700, I, 289.



198 ,: «mir von Prossegg»; «ich Priutz»; «wir»; «zu uns»;,: «also zu uns oder inen sagete: luuan oder Daniel, czar

veliky knes podaye»,: «mir von Prossegg erstlich aine, dann mir Prinzen

die ander und also fort allen imsern angehörigen, ausser der Köch und

Piieben, denen wir hevolhen» (. 37). 29 1576 . -, ., ;
«Prinz» , ,; «ich», «mich», , -, «Prossegg». ,, ,,,,

—

,; -: «sonder bitt [, ]
Eure Mt. hiemit allain underthenigist das sy die getreue Mühe, Arbeit,

Sorgfeltigkeit und Fleiss, so one Ruemb zu melden durch uns [, Ko-, ] in dieser Légation gehorsamblich fiirgewendet

worden. . .» (. 68). ,
«Ich Prinz»; . -

, -,, . ,
. . , ,, «»: «-- »,,«» « -, », ,.
«Daniel Prinz von Buchau»,
(1, 297— 307), ,, . .-.,, -., .,, , , ,



. 199,, , .,, « mohîho 63', ;,
».

,, , -, ,
. 297— 307 , .-«», — -, , :,

. -. :
1

)

21, ,
, ,— . .. 297 . 5 (), 6

, 13, 14, 15;. 298—. 29; . 298-299 —. 30; , 299—
. 31 (), 32; . 300 («alle gülden stuklien bekblaidet»)—
. 35; . 301 —. 36 (); . 301-305—
. 36-38; . 305—. 39; . 306 —. 39, 44, 47;. 307—. 48, 49.

2): «der christliche Kaiser, sein Bruder», na . 301,, (.. 35) .
3), -, : 1 ) :. 298, 2-16; .\ «Es ligett Smolensky»; 2):. 300, 2— 8

;
.: «Erhalt aus vieleun vmhli-

gennden Landen»; 3) : . 300,

16-—. 301, 1-3; .] «Ist in herliche Kleider»; 4
), : . 301, 9-17; .:

«Das Clainat des Ich Prinz»,

(.. 35).

-.-, «Moscoviae Ortus et progressus»,. 49, 53, 54 ^)

1) , .-«.. . .». 1876, IV.
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^,, 0.. -«», 27- 1576 . .
, ,, « , -, [. .] ».

. , «» (. I, . 18). ,.
. , II,-, «-, ^., -,, , -. ,, ,-. --, -:. .?—, .

1) . . -.,,, ; -
18. . ,, ,, , -. , ,

XIX, 24,, . , (. Adelung, I,

291)? R. (. IV,. 28).,.,, , ,, ; ,,, . .. 3 (.), 7 (.), 8 (. D. .), 9 (F.), 11 (G. .), 2 (I. .), 13 (L. . N. .), 15 (.), 28 (. S.),

35 (.), 1 (V.), 63 (X.), 66 (Y.), 67 (Z. Et. 9.) — 24 . . ,.



. 201, ,-.
TOHte ,, ,

, , , , ., ,; , , -,
1576, , » (. IV,

. VII). , , . -, : «1) -. .,, ,.,, , ; 2) ;
3) ,, ,; 4) -

; 5)

«, 25 ^) 1576» , -» (ibid., . VIII).

,, -?, -?, ?,-, ,
1) «25»?«» . ,, , ( --) 22 27.

«27», , , -, «. Russiae Monumenta», , -, .



202 ^
. . ,,, .

.,,
13 1576 ., .

17, , ,« ».
— ,

. ; «Avvisi portati hieri da uno corriero

venuto di Litliuania, die affermé detti Litlmani non voler altro signore che

l’imperatore overo iin siio figliuolo et quando non li voglia accettare, che si

daranno al Mosco, il quäle manda qui un ambasciatore persona principa-

lissima con molta compagnia, che s’aspetta fra pochi giorni, dell’ aifettioue

del quäle Mosco verso Sua Maesta et qiiesta Sereuissima casa, et dell’offerte

di grossissimi aiuti, il Cobeuzel, ch’arrivö qui già tre giorni, narra grau

cose» '). , ,
«gran cose»; , 300-, ,, , ,

. II. , ,--,, .: -,? -() , , -: ;
300, ; 300-; .;., , ,, .

1) . Nunziatura di Germania. » 73, . 184.



. 203, ,- ,;, ,.., , ,
^).,.: ,, . 1 2

^), 19 . -
:« l’alligate scritture n’è una datami

dal sig. commendatore deU’ordine de’Teiitonici[], uno degli

ambasciadori cesarei, ehe fu ultimameute mandate daU’imperatore al Mosco-

vita, nella quale scrittura si dimostra l’ottima volontcà di quel principe verso

la Maestà Cesarea»^)., : «verso la Maestà

Cesarea» ^), a : «verso la Santità Sua». -, , ,

—

, ,
27 1576., -, 19 ,,, -,, . .; «300»-,,— , -,, , -

?... ,-
., ,, .

1) . .
2), , . 388.

3) Ibidem, 394.

4) . ... Nunziatura di

Polonia. 13, 19 1576 .
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-. , , -, , . ,, :, 1 ., ,, -. .
18, 9 ,

, ,, , « ci sarebbe

suggetto più opportiino ciel Mosco, pure cITegli s’obbliglii di abbracciar la

religione cattolica. L’arcivescovo, clie aveva già trattato a luugo col nunzio

dei Moscovita e rimandato col passaporto e con araplissime instrii-

zioni sopra di cio, alzô le mani al cielo cou dire cbe questo procedeva dallo

Spirito Santo, perché esso era délia medesima opiuione. Vero è cbe non

pensava poter tirar il Mosco a mutar la religione, eccetto quaudo sarà qui,

ma per ora basterà clTegli giuri di osservare inviolabilmente gli statuti del

regno, e in particolare la conservazione délia religione cattolica e delle

giurisdizioni ecclesiastiche, e clie per iscarigo délia sua coscienza abbia

licenza dal suo arcivescovo di essere coronato e di comunicare solaraente al

modo dei latini; ma di questo se ne ragionerà sul fatto»^)., ,.
27:

«Appunto nel scrivere queste riglie, ho inteso per certo, cbe vedendo li

Lithuani la tardauza et irresolutione di Sua Maestà Cesarea, lianno mandate

da lui certi ambasciatori, per contrattar seco, se sarà possibile, di darli per

principe il suo figliuolo secondo genito Tlieodoro chiamato, cosa cbe spaven-

terà molto et traberà dopo di se assai, veuendo in eifetto. Ma pure se Sua

Maestà non dovesse ottenere il regno et quel gran ducato, desideraria, cbe

certo tutto quelle cbe bo dette di sopra, nel priucipio, tauto più facilmeute

si potria effettuare, et noi altri poi bavressimo certissima del Turco,

tanto maggiore migliore comraodità di debellarlo; poicbè esso Moscovita

non staria seco in pur un giorno, non cbe un anno» ^).

1), B. .laypeo, 378.

2) IL Russiae Monumenta, I, 2G4.



. 205-; :, «
». ,, ?! 27: , *-, ,. , 27 «Illustrissimo

Keverendissimo Monsignore» ^). XVI -
^), , -

1) , «Illustrissimo Reverendissimo Monsignore»

«Vostra Eccelleuza»., ,, «» .. ;
— ; ., «Illustris-

simo», «Eccellenza»— : «M’è stato di grau coiitento,

che ''. S. 111-ma (V. Ecc-za) habbia bavuto a cuore quel poco di ragguaglio, che le diede delle

cose di Moscovia .... Che l’altro giorno a V. S. Ill-ma (V. Ecc-za) brevemente scrissi»., ; -,, —« 8 » 3

(. .. Tat. Lat. 7080, . 13G),: « ».
(II. R. Monumenta, I, 264);,

(«Tutto questo detto» ... Miscell. Arm. II. . 117,

. 41 (. ); ibid., . 167);: «Questo quel tanto ho voluto manifestare a A'ostra Eccellenza

certificandola, ehe in questa si brève relatione, non vi è del mio cosa alcuna, ma tutto scritto

con quella diligenza, et certezza ehe sia possibile di quel prencipe, et del suo regno»(.. Miscell. Arm. II, t. 87, . 244 .).

1576 . : 1577, 1579?, «»?
2) «Eminentissimo»

VIII, 10 1630 . (Moroni, Dizionario storico-ecclesiastico, XXXIII,

309), , , XIII, «Revc-

rendo Domino» (ibid., XCV, 247)., -. , -, Illustrissimo; «Illustrissimo

Reverendissimo Monsignore», — —. ,
80- 90- XYI,: «Molto Rc-

verendo Siguore», «Reverendissimo Domino», «Reverendissimo Monsignore», «Illustre et Molto

Reverendo Signore», «A’ostra Signoria Illustre», «Vostra Signoria Reverendissima» (.. Vescovi, T. 166A;^ ho ne «Illustrissimo». «Illustrissimo» -, «Monsignore», «Domino»: «Illustrissimo

et Reverendissimo Domino» — -



206 , ^)., -,, : -, , ; _— -. (Titolario da praticarsi con gl’elettori e vescovi di Germania.,. Miscellanea. Arm. I, t. 1,. 1. Titolario ,:, 1582

1601 .;: (1581 — 1599);: (1573— 1617) -: (1569— 1592) ,
(1582—1592) XIII V.

1588 . : «Reverendissime et Illustrissime Domine» (ibidem.

Vescovi, T. 11, . 15)., «Domine», — «Reverendissime», -, «Illustrissime»,. (1670-), -, : «I nunzii apostolici corne anche gli arcives-

covi, e molti vescovi non sndditi[, —, ] sono sempre stati trattati con titolo di

«Reverendissimo Signore» e di «Vostra Signoria» in corpo della lettera». -,, «Illustrissirao» ,-, ;, — (-
), - , -, (.-. Nunziatnra di Germania, . 192). «Illiistrissimo» «-. 80—90 !

1), « ,», «-»,
. :«,
«Historiae ruthenicae scriptores exteri saeculi», . 13 .

;
(.): «Epistola clarissimi viri loannis Go-

be nzel a Proseek, equitis Mariani, archidneis Austriae Caroli etc. cancellarii etc. de lega-

tlone sua nomine Maximiliani II imperatoris apud Magnum Moscoviae ducem obita, ad

N. Drascovitimn etc. archicpiscopum Colossensem et episcopum Zagrabiensem scripta et ex

lingua illirica ceu croatica latina facta. Anno 1577»». ,
. : —./? ?

(«») — :
(«II.» — ), ? 1576 .,, , 1582 . () —, -.,, , -. 30 1582 . -(), «de statu metro-

politanae ecclesiae Colocensis vacantis per obitum bo: me: Francisci de Frangipanibus ultimi

illius archiepiscopi atque etiam de qualitatibus R. P. Georgij Drascovitij Jauriensis [-] episcopi a serenissimo imperatore electo». ,,; «sed et pro retentione Jauriensi in perpetuam administrationem».... Archiv. Concistor. Acta Miscel-

lanea, T. 53, . 79.
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, -, «» ,, « . »^); -;,, ,, , -, -.
27, -, : «Tutto

questo detto in qnesta mia hormai lunga lettera parte ho visto con gl’occlii

miei, et parte udito da persone di crédite, non tanto per satisfare alla

Maestà dell’imperatore mio signore quanto per ragguagliare aucora V. S.

ill-ma secondo alla partenza mia le promisi et le bacio le mani» ^)., , -,, . -
10 1575 . ^). , -, (14) -,, (22 ),,?: «im fall er nit alberait uudter

wegen daran sein, dass er sich auf der Post zum furderlicbsten alliier

begebe und seine leutbe bernacb ziehen lasse®). ,-,
1 G®). ,.

():« è stato di gran contento che V. S. Bl-ma babbia bauto caro quel

poebo di raguaglio cb’io le mandai, dette cose di Moscovia; credo cb’ella

1) Una Corona in capo quasi simile a quella Jel papa, che io vidi l’anno passato quando

fui in Roma in Castel S. Angelo — . Vatic. Lat. 7080,

. 150.

2) Una Corona quasi simile quella di Sua Santita nel castello Sant’ Angelo, dal signor

Malvasia sottocastellano come sa il signor Fata — .
L. 16, . 14 . II. R. Monumenta, , -, .

3) . Miscellanea, Arm. II, . 117, . 41.

4) Uebersberger, Österreich und Russland, T, 439.

•5),. I,. 39—40.

6),. IV,. 1.
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’ haverà dapoi in qua seutito ampla rclatione essendo sparsa la raia

espeditione per tutto, credo che siii’liora Sua Maestà uon ne haverà fatto

partecipe la Santità di Nostro Signore per volerla prima comunicar’ con

rimperio, et poi col suo consiglio darla ad intendere a Sua Santità, et a

gl’altri principi christiani per indurgli corne io penso nella confederatione

ehe esso Moscovita forte desiderava contr’ il Turcho, et pero non bisognerà

interpretarla in altro modo. Io spero senz’alcun’dubio ehe con l’aiuto d’Iddio

si potrà effettuar quel tanto ehe Valtro giorno scrissi a V. S. lll-ma breve-

mente cioè in somma quelli populi esser condotti al giogo délia santa chiesa

facilissimamente», . . ^),. Più relatione—
1 3. ,;, ., ,? , .-,,; ,

27, , -., -. ,, , -, ,, -, , -
XIII (. ). ,, ., -? ; persona grata

^).

1) , Miscellanca, Arm. , . 117,

. 27: (. Monumonta, I, 255), ,, 27.
2) Gratiani, La vie du cardinal J. F. Commendone. Paris (1671),. 491.
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;
^); , >,
1576 . , ,. , --, ,.

1576 -,, , .
-., -. , 26

1576 ., ,
. , -, -, , -. -, -. -: , , ,«» -, -; -, , -

'·^). . -

1) , ., ,, ; , (. . R. Monumenta, I,

261,. 1-; 264,. 1-); , , -
(.. Borghese. III. 107. . . . d., . 150). . 1588— 1589. Bor-

ghese. III. 72 . , , (-, , . . Uebersberghr, Oesterreich und Russland, I, 439,.).
2) . (II).

. . .-. 14



210 , ,, , -, ,«-» -. -,, , ,«»,.
(1 ),, :

26;, ,« -, -» ^).

^), -, ,
(II primo di ciii parlammo fu delle cose di Polonia); -

(cose disperate) '*). -; 7, ,«»; , 14,-; ,.; , ,. 21:;, -
^).

1} . (II).

2) 13.
(Nunziatura di Germania, . 96, . 149). « — —
12, ., , ,»( 20 ., Annales Ecclesiastici, , 527),

3) 19. Annal. Ecclesiastici, II, 522.

4) . , (II).
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26, , ,. -

^). -,,, -, : «Sua Maestà rai ris-

pose, ch’egli [] ha grau forze, e bastauti per iinpedire che nè il Turco,

uè il Battori sipossauovaleredeiTartari,ethaünograucoraraoclitàd’iufestare

laLithuauia». ,-, , , ; ,,,, ,, -
^)., ., , -, , ,

?̂); ^).,, --, -
®). 10'^) ®),, : «uè parse

Ill-mo legato [. e. ] che io dovessi affermare, che Sua

Santita volesse raandare alcuuo iu Moscovia, per lasciare Nostro Signore iu

1) «Dimane ancora giungerà qui l’ambasciatore de Moscoviti, et Sua Maestà mi disse, ehe

voleva trattar a lungo meco sopra questo negotio di Pologua»( 4. Nuuzia-

tura di Germania, x. 9G, . 161 .). (
13 ( Anuales Eccles,: 4 ). Nunz. di Germania . 73,

. 296).

2) 19 .. Annales Ecclesiastici, , 526.

3) 28; . (II).

4) 26 3; . (III).

5) 9. Annal. Eccles., II, 527.

6) , , . . 17 ,
(111).

7) 15? 17? , X; -.
8) , Annal. Eccles., II, 529, 10-.

14*
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libertà sua di farlo non farlo».,.: . ,, -, , , -,. , ,. ,,., ,, , -
^)., , ,;. , 17, -, -

«», «» ^). -, , ; -. 11 :; -,, .; , -
— — ®),, ^).«» -

; , ,— -

1) 9. Pierliug, Rome et Moscou, 154.

2) . (III). ., 17,, , ; «. 111- Pha al di-

segno infiammato, come perch’egli s’è nel medesimo confirmato; oltra ch’è riuscito molto accom-

modato instrumento ad introdure la prattica con gPambasciatori Moschi, essendo assai

instrutto de costumi, et dogmi loro intesi già, et osservati dall’istesso nella medesima Moscovia,

et gratissimo per qualche cognitione, c’ha della lor lingua, si come havrà V. S. Ill-ma piii copio-

samente dalle lettere delP Ill-mo legato, da cui tengo maudato d’inviarle lo spiegato sin qui,

ch’è quanto posso dirle dopo haverle fatto humilmente riverenza, et pregatole da Dio ogni

félicita». N. Germania, t. 81, . 666).

3) 11 1579 . Annales Ecclesiastici, II, 213.

4) ; . (II).
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25

1576 .®). , -, -, ,, ( solo

le forze, ma col spirito et fede con li principi obedieuti iigliuoli délia Sede

Apostolica).,, , -;, -
.. -( — -) (per uscir delle

generali e del poner la cosa in negotio),

, — —, ,-, , -, . ?, ,?
25;

La Santità Sua è molto informata délia gran riverenza et obsequio ehe

porta hora più clie mai quel gran principe alla Sede Apostolica — iiana, !
{ , -( le pare che sia da

perdere l’occa’sione).

3) 11 ,

—

, , , —, , . -; «Si desidera che questo breve stia secreto» (.. Arm. LII,

T. 31).

4) , Eome et Moscou, 150—153 no -, Miscellanea. Arm. II, . 117, . 50. , -,.. Vatic. Lat. 6404, . 268. : « Giovanni»

(cp. Pierling, 151). . 152 .-: «mandera un Luomo in Moscovia breve di S. .»
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27.
^), ,,-, ,

1576, -, «Belatioiie de le cose di Moscovia qiiauto a la reli-

gioue». «Relatione» -
27: , -, ,—

, ;
( )-

, .,-,, .
«Relatione ^), 2^ ,

II. (1576). ^). :
1576 «»

^).
27 "’). -

1). Arm. , . 117.

2) . (IV).

3) . : Miscell. Arm. II, . 117, . («Eelatione»): Yatic. Lat. 405, . 279, 280, 282(
), II , . 46 , . 250, 285, 288,

300, 301, 304 : . ,,, .
4)( 15 1576 .; . (II). . -
1); ,(, 21; . (III).

5) Borghese. III. 107. . . . d. (. 132 — 135)

«Ill-mo - Monsignore», — ,: -. , ,; , -, -. «1 Persiano dar il Mosco aiuti di gente et per il mar Caspio,

et per via di Giorgiani, po dar parte da soi Cosacchi che tien alli confiai verso il mar Caspio»

—

, , ., , -
45,.

27. : «Ill-mo - Monsignore. Il gran diica moderne di Moscovia è per-

sona di 45 anni incirca prosperosa, homo di valore et guerriero e amico di casa d'Austria, ha

iigli et figlie et desidera far parentato con detta casa d’Austria, desidera parimente far questo

istesso col re di Polonia. Non ce [sic] speranza di ridure esso gran duca et conseguentemente
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27 .,, ,, . -., , , «».,,— ,

1586, 1585, ,-
. ., «Relatione dell’Ecc-mo Sig. Don

Filippo Peruesteu imperial ambasciatore délia Maestà Cesarea al gran prin-

cipe di Moscovia l’anno 1579» ·,, ; -.-. . ,«^. ,, , -; -
, :

.

gangen ganngen

ganz ganncz

ganzen gannczen

lins vnns

uns vnns

unsere vnnsere

quel all’obedienza délia . chiesa Romana, che per via di parentato sudetto . Se il

granduca prestare la detta ohedienza tutto il suo paese/ Vistesso senza dificultà

sendo ehe tutto quel popolo tien il loro principe corne Dio. Non è obedito principe al mondo
dalli populi corne il Moscovito». () :« è

tiranno sogliono essere quelli principi».

1) Nunziatnra di Polonia, . 15 C., . 356.



216

sonderm

und

sonderlich

absitzen

Seiten

und

uns

und

sie Sy

andern

und

gemain

und

sie Sy®)

keine

uns kliommen ....

und

ganz

emphieng

raiten

: , , -, ., -, ., -
—. , . .,
.: ,,,

(gekhlaidet), .
(gekleidet)®). . ,

()? -, : «Prossegu «Prossegg» (. . 1, 2, 3, 6,7, 11,

1),. IV,. 5, ; Adelung, üebersicbt, I, 297.

2), 14, 9 .; Adelung, I, 297.

3), 15, 1 .; Adelung, I, 297.

4), 30, 24 .; Adelung, I, 298.

5), 31, ; Adelung, I, 299.

G) Uebersberger, Österreich und Russland, I, 448;, IV,. 38.
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36 . .), ,: «Prossegg» (.. 68)., , -, : «Giovanni Cobenzl deProssek

Barrone»( Bar.^ : .) «Kobenzl de Prossek.

BariO))^). ., 29 1581 .,

: «Cobenzl de Prossek». ®).

Vil.«» ., ,: ., , «», -, , « -».
. — -,— , ,, «-» .

.
29 (11) 1906 .

1) . Borghese. III. 72. ., . 333, 377, 411, 443, 956.

2) Borghese. III. 107. ., . 151 .
3) Nunz. di Germania, . 93, . 82.
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I.

20

1 576.(. Nunziatura di Polonia, . 33, .. 617).

Magno Duci loauni Basilio Del gratia Domino totius Russiae ac

siimmo Duci Vlodomiriae, Moscoviae, Novogrodi, Casaniae, Astharaclianiae,

Pscbovij, Twerscij, Udorscij, Permscij, Viatscij, et aliaruni etc.

Senatores raagni Ducatus Lituaniae Malcher Gredroicius [sic] electus

episcopatus Samogitiae, Nicolaiis Pacovius episcopus Kioviensis, Nicolaus Radi-

viliis palatinus Vilnensis, loannes Kotkievicius castellaniis Vilnensis, Eusta-

chius Volovicius castellanus Novogrodeusis, Paulus Pacovius castellanus-
tepsceusis, loannes Chlebovicius castellanus Meneusis, Toannes Kiska structor

Magni Ducatus Lituaniae etc.

Scripseras ad nos Ill-me magne dux nobis significando et per notarium

iuratum D. Micbaelem Haraburdam nobis denuntiando quod (etiam praeter-

misso regno Poloniae) uni magno ducafui Lituaniae tua 111““^ Mag*’* preesse

et arcbiepiscopos et episcopos iuxta ipsorum leges et consuetudines honore

prosequi iura quoque et libertates omnesque collationes nostras et totius

ordinis equestris magni ducatus Lithuaniae conservare velit, in nullo vio-

lando nec quidquam excipiendo sed iuramento omnia sese confirmaturam

promittendo. Hoc quoque 111™* Mag*™ tua per litteras nobis significavit lui-

sisse Sacram Caesaream M**’™ Maximilianum oratores suos qui A^estram

111™*™ Mag*™™ in concordia mutua et unitate contra quemvis bostem manere

bortarentur. Nos autem ut susciperemus imperium tuae 111™*® Mag*™®, tua

autem 111™* Mag*™ in uuo solo magno ducatu Lituaniae vel seipsam vel filium

Simm 111™’’™ D. Fiedorum nobis in dominum surrogare vult regnum autem

Poloniae et ipsiiis domini senatores ac totus equester ordo sibi in D. ’"'™

arcbiducem Hernestum ut sibi suscipiat. TH™* autem Mag*’* tua cum Sacra

Caesarea M*® ac blio eins arcbiduce Ernesto et summo pontitîce Romano ac

rege Hispaniarum in mutua unitate et concordia contra quemlibet bostem

manere promittit. Nos autem quemadmodiim antea rescripseramus ita et mine

111™*® Mag*™® tuae scribimus (juod etiam si in praeterita electione varsoviensi
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»luidam inter nos facta dissensione sese diviserunt nihilominus nos senatores

et equestris ordo totus magni ducatus Lituaniae ciim Mag®’“ D. senatoribgs

et equibus [sic] regni Poloniae ipsam Sacrara Caesaream M*™ in regem

Poloniaeet magnum ducem Lituaniae elegimiis, cuiusrei uotitiam tuam

ab oratoribus Sacrae Caesareae habere credimus. Quoniam autem

magnus ducatus Lituaniae cum regno Poloniae unitus est unde et mutua

electio regis cum regno Poloniae uobis est, Quapropter non facta cum om-

nibus D“'® seuatoribiis et equitibus regni Poloniae consultatione nihil certi

tempore illo ad litteras 1’'® Mag*‘^® tuae rescribere potuimus. Nunc autem
]y[ggtiae nunciamus quosdam D“®® Polonos Mag®™ D. palatinum

Transilvaniae pro quo eligendo nos non cousenseramus iam in fines regni Po-

loniae deduxisse: at nos litteras 1®·® Mag*'®® tuae memoria recolentes prop-

terea cum D”’® senatoribus et regni Poloniae equitibus sex bebdomadis

post proxime futurum festum sacratissimum Paschae comitia mutua cele-

brare decrevimus cupientes id quod salutare et bonum toti christianitati et

reipublicae nostrae foret constituere. Itaque quemadmodum 1® tua D. pro-

miserat oratores suos summos mittere, pro quibus salvi conductus litteras

per nuncium tuae HP®® Mag**®® Lucam Novosielcium mittimus, eosdem ergo

oratores tua Mag*'® IIP® pro eo tempore comitiorum mittat commissa illis

plenaria potestate tam a sua quam HP""™ filiorum Mag**®® tuae personis de

Omni bono constituendo. Interim autem certum et laudabile negotium con-

ficietur. Caeterum HP® tua Mag**® iraperet per omnes adiacentes arces et ci-

vitâtes confines nobilibus palatinis et eorum vicesgerentibus omnibusque

incolis HP®® Mag**®® imperij tui sese a quovis belle et praelio abstinere nec

initia ulla ad inimicitiam incboare, sed quavis omissa acerbitate pacifice cum

finibus magni ducatus Lituaniae et Livoniae sese continere. Nos autem si-

militer capitaneis tenutariis et omnibus hominibus in confinijs manentibus

tam magni ducatus Lituaniae quam terrae Livoniae praecepimus bellum

nullum iuferre aut incolas imperij HP®® Mag**®® tuae lacessere quousque

omne bonum pro totius cliristiani nominis sainte et integritate ac herum

dominiorura et tranquillitate constituetur. Quibus cum nostris litteris

mittimus ad HP®'“ Mag. tuam aulicum curiae HP®® Mag**®® tuae dominum

loannem Bacum,

Ha; Litterae Lituanorum ad Moscum.
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.
1576 .(; 1) Nunziatura di Germania, . 96. 2) Miscellanea. Arm. II, . 117.—-.: Vat. Lat. 6405).

.... Venendo liora al capo che in apparenza lia da essere il principale

di tutto il negotio, dico che la di N. S™, come ne la prima elettione del

reguo di Polonia favori con ogni poter suo il principe Hernesto, cosi hora

in qiiesta seconda non ha mancato veramente di tare il medesimo, talmente

che forse in gran parte, per il favore et rispetto di S. B°®, in cambio del

figlio, si è ottenuta l’elettione in persona del padre. Per qiiesta causa, oltre

l’autico desiderio che S. ha d’ogni grandezza et prosperita de la ser™"·

casa d’Aiistria et specialmente di S. M*‘, è parso a S. B”® che a lei piii

che ad altri tocchi di procurai· il biiou progresse et ottimo fine di questo

negotio. Et percio si è conteutata di donar a S. senti 100 mila

in caso ehe habbi guerra in quel regno, et già ne ha maudati 25 mila.

Ma non vedeudo con tutto cio ehe la S. si mova con qiiella diligenza

ehe ricerca un negotio di tanta importanza, et dubitaudo ehe il Turco

sotto nome del Transilvano habbi a farsi padrone di detto regno, et

cou l’aiuto di quello farsi poi tuttavia più iuanzi ne l’Ungaria et ne

l’Austria^ et ne la Germania istessa, ha volute maudar V. S. Bl“® per dar’

anime a S. AP"·, et eshortarla ad abbracciar caldamente le cose di Po-

lonia, et andarci quanto prima in persona, et cou quelli apparati ehe con-

veugouo. Et perche da questa risolutioue di S. doverà conseguentemeute

nascer la guerra aperta co’l Turco, bisogiierà non solo trattar cou S. AI*^ di

conciudere una lega di tutti i principi christiani per aiuto suo, et in cio

ofierir il mezo et auttorità di S. B“®, ma trattarue similmente cou li principi

catholici ehe saranno in dieta, et ancor cou gli altri, se cosi giudicherà

S. esser bene . . .

Per mover l’imperatore et gT altri principi d’ogni sorte a la lega, sipuô

mettere in consideratioue ehe il Turco con difficultà (non prevenendo

l’imperatore) occupercà il regno di Polonia, non essendoci fortezza alcuua da far
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resistenza, et potendo in ciô valersi de li aiiiti de Valacclii et de Tartari là

vicini, et che poi con le forze di Polonia passerà subito ne la Sassonia, Bo-

hemia, et Baviera, et potra metter tanta armata nel mar Baltliico, che in-

festera li re di Svetia, di Dania, et il Mosco, et anco la regina d’Inghil-

terra, con li quali perciö potrebbe S. far trattare di tirarli in questa

unione; et sopra tutto con l’istessa regina et altri far ofbcio che desistes-

sero di fomentare li ribelli di Fiandra, acciö acqiietandosi quei rumori, possa

il Ser™” re Catbolico convertire tiitte le forze sue contra il Turco et per terra, et

per mare. Et se per levar li detti rumori bisognasse anco l’auttorità de la dieta

imperiale, non dovera esser difficile a S. *“" l’ottenerlo, et esser poi lei

stessa l’essecutore di quel cbe in cio la dieta ordinerà. Et N. S” tratanto non

lasserà di procurai’ co’l prefato Ser™® re Catbolico cbe metta insieme que-

st’anno grossa armata, cbe servira almeno per divertire cbe il Turco per

timoré de le sue marine non possa voltar tutte le forze verso Polonia et

Ungaria. Quando piacesse a S. Cesarea cbe N. S’’® mandasse un’buomo suo

al Mosco per trattar seco di tirarlo intieramente a la unione de la chiesa

Komana, del cbe altre volte egli ci ha data speranza, potrebbe la M*"“ Sua

assicurarsi cbe ciô non potrà se non giovare a li interessi temporali, et par-

ticolarmente a la lega contra il Turco, sopra di cbe si aspetterà avviso da la

S. V. 1" ...
26 1576 .— Dispiace infinitamente a N. S™ cbe l’impe-

ratore con la lentezza et irresolutione sua habbi mancato tanto a se stesso,

et al commodo universale cbe si sperava da questo negotio di Polonia

lasciando entrai’ in possesso il Battori senza contraste alciino; et tanto

più li dispiace, qiianto cbe considéra non doversi fermar qui il danno di

questo successo, ma cbe si ha da teuer per fermo cbe il Turco accresciuto

d’autorità sopra il regno di Polonia, veduta chiaramente la debolezza et

timidità deir imperatore, et iustigato da li contrari di S. M*“ Ces“ cer-

cherà d’indebolir maggiormente la Sua da tutte le parti. Onde poicbe

le speranze di Polonia ne le quali si faceva grau fondameuto, sono tanto

debilitate, N. S™ desidera cbe la legatione di V. S. 111™^ partorisca almeno

questo di bene, cioè di far conoscere a S. il pericolo in cbe si trova,

et per questa via persuaderlo a convenire con gli altri principi cbri-

stiani in una buona et santa lega contra il commune inimico, a la quai

lega se la Sua presterà orecchie da dovero non mancherà S. S*^ di farla

trattare, nel miglior modo, et con il maggior vantaggio cbe sarà possibile

per S. Et se adesso con il bisogno et nécessita cbe S. ne tiene, et

1) Instruttione per l’Ill-mo Cardinale Morone per Germania. 1576. 26 Aprilis. (Miscellanea.

Arm. II, T. 117).

2) ,,
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l’auttorità d’iin legato quale è la S. V. 1‘‘ uou si conclude qualche cosa

di buouo, bisognerà beu dire clie Dio sia irato cou uoi per da vero, et lasciar

ogni sperauza ehe mai più si possa far lega a giorui nostri.

Et se S. bavera puuto d’incliuatioue a questa lega uou sarà grau

cosa cbe V. S.“ gli faccia ritoruar’ il gusto de le cose di Polouia, acciô

uou le abbaudoui del tutto, et vi couservi almeiio quella parte clie puù, et

maxime ue la Prussia et Lituauia, ehe è proviucia coufiue a la Moscovia, et

molto atta per couservargli l’amicitia et buoua iutelligeuza di quel principe

potentissimo et natural nimico del Turco. È perd d’avvertire in tutti questi

trattati di far le cose tauto destramente cbe il Transilvauo non ])Ossa da noi

tenersi direttamente oiFeso, Iinperoche essendo egli già coronato et introni-

zato in quel reguo, se egli havesse a reguar quietamente, non mette conto

a la Sede Apostolica, nè a la religioue di baverlo per nimico, sapienti pauca^).

7 1576 .— ricevuto tutte insieme le due lettere di V. S.

1“ de li 13 et 29 del passato, per le quali N, S"“ ba con molto piacere

inteso l’bouore et grata accoglienza fattale da la AP“ de l’imperatore, et

il principio cbe si era dato a la negotiatione; ne la quale uou si potendo

far progresso d’importauza siu tauto cbe si sappia la risolutioue de la

dieta per le cose di Polonia, io non veggo per bora cbe poter dir di più

di quello cbe già si è scritto sopra cio. Ma il Battori si va di maniera cou-

fermando uel regno, per quauto s’intende, cbe da le resolutioui, et provision!

cbe siano per farsi costl, par cbe si possa sperar poco frutto.

Quanto al nuntio di Polonia Sua S*‘ ba veduto il parer di Y. S.

1“, et se ben si puo credere cbe a quest’ bora egli sarà uscito, fermato

seconde cbe sarà stata accettata la sua replica, pur Sua S*“ gli fa scriver

cbe si fermi, se è a tempo, et se è in potestà sua di poter farlo.^ è cbe

per le cose siu qui successe il Battori difticilmente potrà mai più vederlo con

buon ocebio
;
ma questo poco importerà poteudosi poi mandar un altro quaudo

si veda cbe ’l vescovo del Mondevi, et non il nuntio sia mal visto. Egli ba

fatto benissimo, et seconde la mente di N. S··® a servir l’imperatore cou

ogni sorte di diligeuza et di affetto; ma Dio voglia cbe in quest’ ultimo non

babbia trasgressi i termini cou qualcbe pericolo di far dauno uotabile in

cambio di servitio a questa Santa Sede. . .

14 1576 . . . .Perebè li avvisi cbe si banuo da tutte le parti

di Polouia concordano cbe le cose siano talmente accoude per il Battori

cbe quai si voglia risolutioue cbe si facci ne la dieta, sia per apportai'

poco giovameuto a la parte imperiale, iutendendosi cbe quasi tutti li

seguaci di Sua Ces“ M*“ si siano già acconimodati al tempo, et a la ueces-

1) Nunziatm'a di Germauia, r. !)(>, ,i. 17.
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sità; N. S™ pare esser officio siio di far mettere in cousideratione a

l’imperatore, die per bénéficié piiblico di quel regno, et del reste ancora di

christianità, ferse saria bene, se couosce di non- poter conseguir il regne,

di non essasperar piii oltre il dette Battori, et neu inetterlo in tanta ge-

losia, che egli habbi a darsi in preda al Turco, piii di quel ehe è, con danne

infinite de la religione catholica in dette regne; ma piii presto far attaccar

qualche prattica d’accordo, mediaute il quäle si potesse sperar uua buona

et quiete di tutti quei paesi. Perö se a Y. S. 1'‘ parera il mede-

siino. Sua S*^ dice clie potrà tenerne proposito cou la Sua, et trovandegli

inclinatioue, potrà aucora introdur la prattica de la concordia col mezo di

monsig. del Mondevi, quai crediamo pure clie si sarà fennato nel regno, non

havendone qui altra uuova da XV giorni in qua. Et tra le moite ragioui clie

si possono addurre alla Sua, quella par di molto momento, ehe il Bat-

tori se sarà augustiato da la parte di Sua sarà sforzato, corne ho dette,

a mettersi ne le braccia del Turco, et machinai’ di coutiuuo contra laM*'‘ Sua,

onde ehe pacificandosi, et cessando il timoré, non si sarebbe fuori di sperauza

di acquistarlo un giorno da la nostra, et rivolgerlo contra Turchi. Ma perché

questa è cosa molto delicata da trattare, et bisogna avvertir di non metter

bospitione a l’imperatore ehe N. S'® si voglia allargar da la protettion

presa ne T acquisto di esso regno, V. S. !™ farà questo officio con la

solita prudenza, et circospettion sua. Inoltre haveudosi avviso de la morte

del Persiano, dal quale essendo lasciato successore il figliuolo minore,

è stato ucciso da li popoli, et messe in possesso il primogenito, quale era

tenuto prigione dal padre per essersi mostrato sempre acerbe nemico del

Turco; questo successo et Tintendersi anco ehe il re Catholico camina molto

bene ne la prattica di nova lega, et n’ ha esshortato, et n’ esshorta ogni

giorno Timperatore, fanno sperar a N. S'® ehe la legatione di V. S. Bl“®·

sia caduta in tempo molto opportune; et perö desidera ehe V. S. 1® stringa

caldaniente questo negotio, et non si smarrisca se bene havesse già havuta

qualche risposta lontana da questo fine. . .

21 1570 . . . .Quanto al guardarsi di non entrare in coutra-

dittione ne le cose di Polonia cou Sua M*·® Ces“, quelle ehe sopra esse si è

scritto a V. S. 1“ dopo la sua partita, è stato per aggiunta, et non per

contrariare a Tiustruttione attesochè distingueudo li tempi, le scritture cou-

CQi’dano. Quando V. S. “ hebbe Tiustruttione, il Battori non era ancora

entrato in regno, non era corouato, non uiaritato, non in possesso, non

seguitato da molti ehe prima favorivano Timperatore, corne hora è; et

perö essendo la faccia di questo negotio tauto diversa, è uecessariissimo,

ehe N. S™ per il carico ehe tiene, dopo haver satisfatto cumulativa-

meute a quanto si poteva desiderar’ da Timperatore, pensô a la conservatioue



224

de religione, et sainte di tanti popidi et non sia concesso al Bat-

tori di voltarsi per disperatione al Tnrco, massimamente mostrando Sna

Ces’‘ inclinatione a Parme, senza le (inali non si pno racqnistare il

reguo, et con quelle ancora non manclierebbero difficnltà, anzi Sna is-

tessa considerata la declinatione de la parte sna, per obligo et zelo del ser-

vitio di Dio deve non solo contentarsi, ma essortar Sna B”® a teuer mano àl

servitio de la religione. Perô se il Battori, qnal si dice baver già nominato

ad alcnne chiese, manderà qna per la confirmatione (et Dio voglia pure cbe

ci mandi) non vedo per qnal ragione Sna S‘“ possa darli repnlsa, essendo so-

lita la S*® Chiesa di ricever tutti qnelli ehe vengono a Pobedienza, ma perô

con li debiti modi. Potrà bene Sna S*^ in caso ehe si mandi qna, corne è dette,

mettere alqnanto di tempo in mezo sin tanto ehe si sappia la total risolntione

de Pimperatore, et la conclnsione de la dieta; henchè ogni atto ehe si fa-

cesse qui farebbe in ogni caso poco, nessnn pregindicio, essendo ridntta la

cosa tntta al bisogno de la forza; et con qnesta consideratione li medesimi

ambasciatori di Sna Ces®, qnali erano in Polonia, si contentavano ehe

il nnntio apostolico andasse dal Battori, et lo riconoscessero per re. In

qnesto proposito ho scritto nltimamente a V. S. 1® per ordine di N, S'®

di trattar qnalche concordia; il ehe con tntto il resto ehe concerne qnesto

negotio si rimette perô a V. S. 1® ])er non trattarlo, trattarlo nel modo,

et tempo ehe pin a lei i)iacerà. . .

28 1 1576 . ...Qnanto a le cose di Polonia non habbiamo

bnon pezzo fa avviso alcnno da monsig. del Mondevî; et qnesto perché

abbrnciandosi qui le lettere ehe vengono da A^enetia, non dnbito ehe le

sne saranno ancora state ahbrnsciate con moite altre, sapendo ehe ha

scritto. Piace bene a N. S'® ehe Pimperatore non hahbi del tntto abban-

donata la cansa sna; et qnando Sna M*® si risolverà, et sia a tempo, la S*®

Sna non è per mancarle, si corne facendo altramente bisognerà pnr poi pen-

sar al servitio di Dio, et a la conservation de la religione in qnel regno,

et anco al beneficio universale del christianesmo, corne già ho scritto a

V. S. 1® diffnsamente, ma di qnesto non si pnô far certo ginditio, sin

fantoche si vedrà la resolntione de la presente dieta, et Pindirizzo di S. M*®

Ces®. . .

Con Popportnnità de Pambasciatore del Mosco, ehe hora deve essere in

dieta, pare a N. S’’® esser molto bene ehe V. S. 1® proenri col mezo sno d’in-

trodnr prattica, et intelligenza col sno principe jier caminar a la via de

Pnnione, et riconoscimento de la santa Sede Apostolica. Et potrà ". S. 11®

far qnelli officii ehe a lei pareranno a proposito per lettere con esso prin-

1) ? .
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, altriniente qiiando esso anibasciatore ritornerà a casa'), conforme a

quanto si diede a V. S. TU"’“ in instriittione; di ehe non havendo lei anco

data risposta, crederô ehe liahhi voluto aspettar iniglor occasione ])er ti-at-

tarne; la (pial pare hora esser vemita con la persona del detto amhascia-

tore. Et qiiesto hasterà per risposta a le ultime lettere di V. S. 111'““ de li

4 et 6 del presente, con raccomandarmele iii gratia, et desiderarle iutiera

pro8i)erità.

11 1576 .. . .De le cose di Polonia Sua S*“ lia inteso con

satisfattione quello clie V. S. 111"'“ ha passato con la M·*“ de l’imperatore,

per modo di discorso, et di consulta; et corne la risolutioue de la M*“ Sua

dipende tutta da la conclusione de la dieta, cosi Sua Beat"® ne starà

aspettaudo avviso con fermo proposito, corne più volte ho scritto, di

continuai· in favorire, et aiutar cou ogni suo potere la causa di Sua M*“ Ces“

ogni volta ehe lei voglia proseguirla da dovero. Et in caso ehe il Battori

mandasse qua (il ehe perö non si crede dehha esser cosi presto) non mauche-

ranno modi di tirare tanto in lougo ehe Sua Ces“ hahhi potuto far la

deliheration necessaria; et in somma dal canto di N. S"® non si farà cosa

ehe l’imperatore non hahhi da restar contente.

Intendendosi per certo ehe il nuovo Persiano hahhi mosse l’arme contra

Turchi, questa pare occasione da mandarli quanto prima un huomo di costà

con la commodità ehe offerisce il Laschi, per accrescerli spirite, et introdur

prattica, et huona amicitia contra l’inimico commune. Et hisogneria far

presto per non dar tempo al Turco di paciiicarlo col negotio, di siiperarlo

con Parmi, corne di già egli attende a l’uno, et a l’altro.

Bisognarehhe similmente accélérai· la coufederatione col Mosco, et

venir a conclusione di ({uesti aiuti de la dieta; perché corne questo fosse

fatto, in poco tempo N. S'® concluderebhe cou la Cath®“, et di Porto-

gallo, et con li principi d’italia per lo stahilimento d’una huona lega; et si

anderia preparando la strada anco a Veuetiani, li quali non è da dubitare

ehe ridotte le cose a tanto gran seguo, non fossero per lasciarsi governare.

Et perche questa prattica del Mosco è di gran momeuto a l’effetto di questi

pensieri, N. S'® ha pensato, corne anco si diede in instruttione a V. S.

“, ehe sarebbe beue ehe andasse qualchuno in nome de la S*^ Sua ad esso

Mosco; et a questo efietto si manda il Breve qui alligato con la copia, a fine

ehe communicato il peusicro cou la M*“ de Pimperatore, et trovandolo buono,

V. S. IIP'“ mandi uno di (pielli ehe ha appresso di se con esso Breve, et

1) ; «altrinjeate quando esso ambasciatore ritornerà

a casa»: «anco con ambasciata inandando qualcheduno de’ suoi con esso ambasciatore

quando partirà, et quando piacesse poi il mandarle persona di qua potrà darne avviso et ciô

saràï (Nunziatura di Germania, . 96, . 7.3).

. .-. . 15
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sue lettere; et potrebbe audar in compagnia de l’ambasciator d’esso Mosco,

quaudo ritoruerà a casa, ehe d’altra maniera si potria dubitare clie llavesse

poi troppo difficile il passaggio ....

1 1576 . . . .Scrivende inonsig. Deffino quello ehe in nome

di V. S. '^ ha trattato con l’imperatore circa l’ambasciaria destinata in

dieta al Moscovita, et corne a Sua place assai ehe N. S™ mandi simil-

niente un liuomo suo, Sua S*’^ liaverebbe subito spedito uno di qui perquesto

rispetto, se non fosse ehe essendosi già data a V. S. 111““ coinmissione di

mandai· uno di quelli ehe ha appresso, et mandatole anco il Breve^ si è

pensato ehe lei ricevuta la detta coinmissione, et Breve haverà con l’oppor-

tunità de la compagnia, et volontà de rimperatore, presa risolutione di man-

dare; et cosi ehe saria sujierfluo il mandar di qui; et perciô si starà aspet-

tando nova di quello, ehe lei iutoruo a ciô haverà fatto, et poi si délibérera,

et esseguirà dal canto nostro quauto sarà di bisogno. . . ').

15 1576 . . . .È piacciuto a N. S"“ d’inteuder la prattica

iutrodotta cou l’ambasciatore Moscovita et l’amorevole corrispondenza ehe

ha trovata in lui, et aspetta con desiderio d’inteuder le particolari con le

prime lettere, et anco quello ehe lei haverà risoluto circa il mandar in nome

di Sua Beat“® ad esso Mosco . . . ^).

1) Vat. Lat. G405, .. 250, 258, 262, 273, 278, 301

2) Nuuziatura di Germauia, t. 96, . 119.
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, III.

1576 .(. Nunziatura di Germania, . 96, ... 1 ., 180, 209, 213).

26. . . . Qui allegata sarà la scrittura delli ambasciatori Moscoviti

tradotta dal decauo di Coria [sic], alla qiiale l’iraperatore non lia ancora data

risposta alcuna, et si crede non la darà sinclie non sia certo del siissidio, ehe

si tratta . . .

3. ... Nel trattato, ehe si fa del siissidio contra il Tiirco non

liabbiamo aneora resolntione alcuna seben si va presentindo, ehe si farà

grosso aiigiimento alla prima risposta data imperatore, et tiittavia si va

trattando la speditione del Moscovito, a ciii la Maestà Cesarea ha data ris-

posta per le cose di Livonia. Ma pensa ehe esso ainbasciatore replicarcà di

nuovo, se non sarà satisfatto, et l’imperatore mi ha detto, ehe mandarà le

scritture intorno a questo negotio, seben credo, ehe per altra via l’haveremo

ancora, et per la spesa, ehe si farà di mandar ambasciaria in Moscovia hanno

tassato l’imperio in 24/m. diicati. . . .

17. . . . Per le cose del Moscovito già scrissi a V. S. 111”* ehe

si stava su la contentione del titolo di chiamarlo «cesare», corne etc. etauco

fino adesso non si è accomodato. Ma per quanto intendo, volendo Sua Maestà

mandarvi ambasciatore si discorreva mandarli un diica di Pomerania ch’ è he-

retico, overo il vescovo di Lubech, ehe pur è heretico, et io con ogni mio

potere vorrei divertire, ehe si mutasse persona, et si mandasse un cattolico

potendosi diibitare, ehe mai un heretico farà officio di buon concerto con la

Sede Apostolica et doverà l’imperatore etiam per interesse délia religione oltre il

siio liaver in questo caso biiona considéra tione; et cora’ io possa trattar con

Sua Maestà sperando pure, ehe la gotta mi doverà lasciariiscirdilettofratre,

O quattrogiorni, seben adesso male mi tratta, farô in questo, et in altro quelle

offitio, ehe sarà conveniente, et durando la podagra mi Valero di nions. Dol-

fino. In questo mentre ho cominciata qualche pratica per intermedio con
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qiiesto ambasciatore Moscovito, et li ritrovo assai amorevole corrispondenza,

corne di poi ne darô aviso a V. S. 1“. . . .

21. . . . L’imperatore mi fece rispoudere ehe non li pareva

tempo, ehe io mandassi di qui messer Rodolfo Clenchen in Moscovia, et li

Moscoviti non si contentavano d’haverlo in compagnia, etdiceva Sua Maestà

ehe bisognava prima vedere la resolutione dell’ imperio, quella di Polonia,

et anco li successi di Fiandra per risjietto del re di Spagua per conto délia

lega, talmente ehe oltre le ragioni, ehe nelle ultime scrissi in cifra non ho

havuta per male qiiesta resolutione, tanto più, ehe si dubita, ehe passare

per questa vernata il mare Baltico sarà molto difficile, et per la Polonia al

presente non si piiô passare . . .
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] IV.

„Relatione de le cose di Moscovia quanto a la religione‘‘ (1576).(. Miscellanea. Arm. II, t. 117, . 44).

La Moscovia ritiene quauto a la fede quello ehe ha lâceviito, et impa-

rato da la chiesa Greca, et servatolo sempre senza deviar punto, con tanto

zelo, et fervore ehe è eosa incredihile.

Questa iiatione quantiinqiie sia stato dette, et scritto il contrario, c

amicissima di quelli ehe sono devoti de la s. apostolica chiesa Romana; et

mostrano tutti desiderio grande di veder Roma, et visitai· i lochi, dove in-

tendono da le historié ehe leggono, esser niartirizati, et sepolti tanti santi,

ehe loro più di noi honorauo, et celehrano. Portano particolar devotione a la

s”* casa di Loreto, et si mostrano più desiderosi di vederla, et honorarla ehe

non fanno Francesi, nè Todeschi,

Hanno per particolar lor protettore San Nicolo, nè permettono ehe

l’imagine sua, la quai lor riveriscono con grandissimo fervore, sia veduta da

nissuno se non è de la religion loro, de la nostra, escludendone particolarmente

li heretici, de quali son più nemici ehe de li Turchi. Questa imagine si con-

serva ne la città di Mosaisco, et il gran principe gli fa ogni mattina offrire

una gran quantità di pane, carne, cervosa et molso; la quai poi si distri-

buisce a li ministri de la chiesa, ehe incessabilmente ivi officiano, et cantano

salmi pregando Dio benedetto per la félicita d’esso lor gran principe.

Oltra questo honorano, et l’iveriscono tutti li altri santi, et li invocano

per loro suffragii appresso la Maestà di Dio.

Poco lontano da la detta città di Mosaisco è un’ altro mouastero sotto

il titolo di Trinità, dove sono continuamente 700 frati, li quali tutti sono

alimentât!, etsosteuuti dal gran principe per il medesimo effetto. Et in questa

chiesa è sepolto S*" Eguatio, et spesso vi si veggono miracoli.

Li frati tutti sono del’ ordine di S. Basilio, et vivono essemplarissima-

mente; il medesimo fanno le monache, et sono si frequenti li monasterij ehe

non si camina mai due, tre leghe ehe non se ne trovi uno.
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In tntta Moscovia non si trova scola, altra commodità d’imparar lettere

eccetto elle ne li monasterij
;

et jiero tra mille persone non ce n’ è iina ehe

sappia leggere, et scrivere.

A’ sacerdoti è lecito di maritarsi iina sola volta, }»oi morendogli la

moglie bisogna ehe restiuo celibi.

Ogni cliiesa ha alciini diaconi, de li (piali s’assumono li parochi, morendo,

O sgombrand’ alcuuo.

Hanno il metropolitano loro, dal quai dependeno tutti i vescovi, et tutto il

clero, et gli deferiscono tanto qiianto noi altri al papa. Fa professione questo

metropolitano di depender anco dal patriarcha Coustantinopolitano
;
ma è

certissimo ehe vi è corrispondenza tra loro per esser l’nn suddito del

Tiirco, et l’altro del Moscovita, tanto grandi, et naturali nemici. Esso me-

tropolitano célébra ogn’ anno una sinodo, ne la qnale intervengono tutti i

vescovi et altri prelati. Et li vescovi quando vi vanno si fanno portar avanti

il lor baciilo jmstorale in quella forma ehe li nostri legati apostolici si fanno

portar la croce; et è ciascuiio accompagnato da frati, et servitori.

Non si fa vescovo alcuno clie non sia cavato dal numéro de frati, li

quali per questa cagione s’ingegnano di viver vita tanto più essemplare.

Il grau principe ha in tanto honore il metropolitano ehe non détermina

mai cosa d’importanza senza il suo parère.

Il s”" battesmo è da loro quanto da noi stimato, et parimente admini-

strato, eccetto ehe dicono; «baptizetur iufans iste in nomine patris etc»,

La medesima stima fanno ancora del s’"“ sacramento delà penitenza; nè

vi è altra diiferenza tra noi, et loro se non ehe il confessore, et confitente

stanno in mezo de la chiesa senza mai sedere. La satisfatione è frequentis-

sima, et rigorosissima quasi corne ne la primitiva chiesa.

Communicano, et vanno al s'"'’ sacramento de Eucharistia ogn’ anno,

il quai lier li amalati si consacra solamente la giobbia^) sauta, et lo con-

servano ne la chiesa con somma riverenza, et non sub specie panis tantum.

De la quale con un cocchiaro rompono una particella, et ci infondeno poi un

poco d’acqua tiepida, et la dauno a, adorandola sempre devotissima,

et svisceratissimamente. Nè si vede ehe in questo differiscano da noi in altro

se non ehe vi adoj)rano il pane fermentato a la greca.

Negano il purgatorio; et pur devotamente intutte le messe et altre ora-

tioni pregano Iddio ]) fidelibus defunctis, cioè ehe S. M*‘‘ Divina voglia

loro perdonare le incorse, et riceverle ne la sua celeste patria.

Afifermano non esser stato lecito ad Imomo alcuno celebrar altri con-

cilij ehe li primi sette; li (piali si corne sono da loro totalmente abbracciati.

1) Giovedi, ('; XVI .).
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COSÎ sono ributtati tutti altri segueiiti
;
oude si puö credere che da

questo priiicipalmente nasca la lor discordia con la sauta Sede Apostolica.

Souo devoti, et ceremoniosi più assai di quelle si sia ultra uatioue. Se

passarauo per strada dove sia luouastero, altra chiesa, alciiu seguo

de la s™“ croce, de li quali tutte le strade et capi di esse souo pieue, suiou-

tarauuo fin da cavallo, et di coccliio, dove sarauuo, et si seguarauuo, tre

volte, et iugiuoccliierauuo quasi fiu’ iu terra, diceudo iu voce alta «Miloy

liospodi, Miloy liospodi, Miloy liospodi», cioè «Cliirie eleysoii, Cliirie eleysou,

Chine eleysou». Arrivât! poi a qualche cliiesa, dove si dica messa, iu ues-

suu modo passarehhouo oltre seuza entrarvi, et seutirla, gittaudosi iu gi-

uocchioui, et percoteudo spessissimo cou la fronte la terra, la parete vi-

ciua, massime vedeudo elevare, portare la s““ Eucharistia.

Celebrauo le lor messe cou tal devotioue clie si puo più tosto amirare

ehe raccoutare; usauo celebraudo vestimeuti simili a li uostri; dicouo la messa

iu volgare, et dura due volte più de la nostra, Vi souo sempre duoi, tre

diacoui preseuti ehe cautauo iucessabilmente hora «Miloy hospoch»,hora «alléluia,

alléluia», et seco cautauo aucora tutti i circoustauti,seguaudosi tuttavia col segno

de la croce. Usauo imagiui, caudele, et ogu’ altra cosa corne noi, et spetialmeute

l’acqua, et il sale beuedetto. A la hue de la messa il sacerdote divide certe

piccole pagnotte beuedette, et le compartisce al popolo, il quai cou grau ri-

vereuza le preude et se le porta a casa ])er darue almauco uua mica a ciascuii

de suoi.

Ne li mouasterij si dice sempre uua messa iu galli cautu, a la quale

veugouo solameute li huomiui, et molti per il fervore de la devotioue stauiio

tutta uotte iu chiesa cou li frati, li quali a viceuda cautauo salmi, et laudauo

Dio seuza mai fiuire cambiaudosi tra loro.

Anco iu casa souo devotissimi, percioche mai escouo, veugouo ehe non

s’inchinino tre volte ad uua imagine di crucifisso, di uostra donna, ehe cou

accès! lumi in ogni stuffa, in ogni caméra perpetuamente tengono, segnaii-

dosi con la s** croce, et diceudo tre volte quel «Miloy hospodi», dopo la quai

ceremonia comiuciano a parlar con quelli ehe ivi si trovano, pigliano da

loro licentia. Il medesimo fanno mettendosi a tavola per magnare,

Usauo le processioni frequentemeute, et il giorno de Epifania nou

obstante il grandissime freddo sogliono audarsene processionalmente al più

viciuo hume, celebraudo ivi per lo spatio di più d’ un’ hora cou molti salmi,

et orationi il batte§imo del Salvator Nostro.

Tutti li loro negotii, et maneggi comiuciano ab iuvocatione S“'*® et indi-

viduae Trinitatis con infinita religione, et zelo.

Digiunano la quadragesima strettissimameute, ne maugiano cosa cotta

se uou quelli ehe sono coustretti a farlo per imbecillità de la vita, et dura la
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0 quadra^esima iina settimana più de la nostra. Per tutto il tempo de l’Ad-

vento faDuo il medesimo, et cliiamano il tal digiuno il digiuüo di San Filippo.

Digiunauo aiico la settimana de le rogationi, etpoi il mezo Agosto, nomiuando

qnello digiuno di S. Pietro, et questo di Nostra Donna.

Non lianno theologo più stimato di S. Chrisostomo, il quai chiamauo

«slate lista» '), cioè «aureura os» corne suoua il suo nome in greco.

In questi tempi di digiuui loro non atteudono ad altro ehe a le orationi,

et devotioni cessando da tutte le altre cure, il ehe più de li altri fanno li più

poteuti, et particolarmente il grau siguore; il quale essendo arrivato l’ain-

basciatore de l’imperatore da lui ne Advento si scuso seco se non lopoteva,

con tutto ehe graudemeute lo desiderasse, nè veder, uè udire se non espedi-

tosi dette devotioni.

1) {iKii.: State usta.
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(. 76— 80) -
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1870 (. 217— 220; . . 82—84).
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regiis libellus. Petropoli. 1896. -..« .» «-» 11 ’' 13\, .—«, ,. -« » (De veli-

tatione bellica), . -, -:, -

1).,. . .. 1894,

436.



VI

-, , -».
1898: « » (De castrametatione

^),« .»; ,,. . ., ,'-,, ,-., ,«»
1898 ) castrametatione.

, , ,
J)e castrametatione^), , ,«]).» .• , -. ., --

., , -.,. . ..-,, «. -» .- . .,. ®), . .,, .. . . -.
1) Traité de tactique, connu sous le titre Ilept , traité de Castra-

métation, Graux-Martin. Paris, 1898.

2) . ...., VII (1900),. 648—49.

3) , -, .
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f. 115 V.

,^ .. ' '
5 */, ’ /
^' , -, ,

10 , / ,,’ -
|| ,

15 , ,, ., .
20 . ,, ^,, , ,. , -

1 3 4 5 6 ;-
8 accentu supra litteram manu recentiore addito ]

X
, , , , ,

8 sq.' 9 post- addendum? 10|
12 16 syllaba manu rec. superscripta

17 ] ' syllaba manu rec. superscripta. 20

. .-. , 1

f. lie .



2 NIOEPHOEI

f. 116 V

f. 117 r.

10

^ , , ’,,.. ^ ,’ , .
|j

• .. .’ ,, ,, , ,,,,, ^ -.
' ,, ’ 15,, ,’ ,/ . -, , 20

',/, !.
II

,, /^ ., , ', ’ ' - 25’ -.
, ’, , 30, .' -

,, . 35'
1 ··/)7. 2 et 11 3 71() 7-]

8 10 '' 20 22 ’ '7] 24 '.]
:]: 29 ] 30:: ::-

32:? 33 36:()



PEAEOEPÏA MILITAEIA. 3

, ’ [/ /, ^ ,
|j

-, [/ , ]
5 /" ^ /-. [ -. ·/]]. /, ,

10 , ,,/ -
, .,,/ -

/, ’/ /,/
,, , /, / / ||/" ' --

20.
/ ,’ , ’’ ,,

25 ,, -, ’'., —'
30 , ',

’ ,—, ,
II

’, .
35 " -

1 ’] 3 sq. verba — seclusimus 4 '
5 6 sq. verba — seclusimus 7] 8

10. 14 ] 15 22 '.]'
' '

25 26 et 28 et 33 27 34 ]·||'( cocl.)| 35'

f. 117 V.

f. 118 .

\ 118 V.



4 NICEPHOEI

oià ; [., -, . [,
/,

’ , "^ *
5* -, 3 . ’*, , ,',. 10,., *

f. 119 . , ]],. 15

' -
. ,. 20,*, . -,, , - 2.,,.

80

f. 119 V.
||
, . -, . ’, , ^ 35

1 7 ut et alibi saepc 9 10 , 12?
14 ]1 15 17/]?
19] 22 \)7 23 \ addiilimus 24

25 27] 31 32 33



PEAECEPTA MILITAEIA. 5

, ^ [/.( -. / ,, ', _
5 ] ,

.,
10, ,’. -||* ., ,
15 .

] ,’ ·^ ,, *
20 ^ ^.

., ,
25,/ -,

, -.
30 ,

||
*.

1] 1 sq.' 4]' 5 ]
6 quid ait uescimus, neque enim satisfacere posse videtur

8 9 10’ ] 11

12 17] 18 19 23

30

f. 120

120 V



6 NICEPHOEI^ ] ( .,.) ., ., ^^ ,, ,—, —
, , ,

’, ,^, -*
,.

f. 121 .
||

-, ,, , -, ·’ /, co· .,. , -., ’, ,-. ’ ] , ,.,, ] .
f, 121 V. ]

|| ], -, ’ , -, ,
.

3 4 \ ante (<3 cod.) sup-

pleudum ? 7 9 12 13' 14 sq.-() 16 ( cod.)J? 17 post supplendum? 18 21 24 ’]’? 265|
27 29 33 ]? cf. . 7, 10. 34

5

10

15

20

25

30

35



PEAECEPTA MILITARIA. 7

/^ ;« -^ ', '’ ,, ~ ·
5 /· .,^. ,

10 , , , /. ,|],.
15 ,, , -
, ' ,
’' ’ ’,

20 , ,
' \)·., -, ,* ’ ’

25 ’
j|

,. , -, ,
30 -. ,,

·/] .
4 (' cod.)] ? 5 et 7 5-' 7 8 10, ?

14 16 post versus exitu spatium 12 circiter litterarum capax

punctulis et lineolis in hunc fere modum :— :— :— ; expletum in versus initio

Ol ] 17 20 post iterata sunt verba ''· «·| 21]-? 22 ] 24 '?
28· 32 ] '? 33 ' 34

f. 122 .

f. 122 V.



8 NICEPHOKI

E! ·^ od [
ö , ·*

poJV · ’^, , 5

f. 123 .
||

^,, ,, ,’,^ , ^ ob, /, . -.
15, ’,, ’ -., , ,
20, , <

1’. 123 V. >
||
, ,, *' . 25, ,’ ’’

’, .
[ ], - 30-, '' -.

35

4| 9 11] ? où]
12/ 15 et 21 19 ] ()| ]
21 post in versus exitu, iibi verlia aildidimus, cod. rasuram habet

4 fere litterariim 23 addidimns 25 20 30 verba

— seclusimus 34 35^



MILITABIA, 9

/\)·^,, )·, ||', · 124 ·.

- ';. ^.[ _
) ,

oOpaiojv, -,, ., .
10 . ,, ,, , ’’.’ , , -
1 ) , ·^

, , , ,, ,, ,
||

<’· 124 ., -
20

, ,, ,, , -,
25'. ,
, ,, , /), .

30 , ,, ,, ,· , ^,,
35 ’ || , f. 125 ..

4 G]
';(7 22

31

. .-. .

9 13 14 21

25 27 30

1 *



10 NICEPHORI

f. 125 V.

f. 12G r.

cOv . ycopta , [^.
^. ~ -/^^ Àomat -.. /( /,

5

ycopt'a,

'., ' ’,^ , -, 10.
-

', -, , .
.

||
15

', ,,, ', , , ,
'·, , , 20

, , , ,

,. , -, '/; , 25, , ,
, , ·/] ,

, , , ’ ,
.. · SO

6 , ,, , .
'||

'
3 5 7 8 \1] {)< 0

11 . 13 sîj.,'/ V 17 .' 20 25

20’ 27 '/ ()'^ ' 28] 20 ] \[1:



MIIilTARIA. 11

’/( '[ -.
[,, -.

5 ./ . [,. [^·/ ./.(, -· , /
10 . -’ / /.., -
15 . .

’/ , ^,
||
, f. 126 ., ,’

20/ ßßoJV ,
.

’/ ., ’
25 , /

. ,. ,, · -, .
30 ’ ^' ,’ * .

|[. - f 127 .,
35 /. ,,

> - »

2 3’ 6| 8 10 sq. 11(|
16 20 24

25 30 et 32 et 33 34 addidimus



12 NICEPHORI,
’' '. | -
'.* ., ,. copoJv 5^ ,. , '.

10* ,. -
f. 127 V. ||., 15

oJv -’, , .-, , , 20, -. .

f. 128 ·.

.. ’ - 25,. ' ,,. ' 30|[ ·/) ,, , ,
1 2 '.^ V 8 10

12 13 >[^; 15] 10 ' 10 scj.-
20 ] 21 sq.. 23 tituli rubor ita palluit ut vix di^piciatur

'
^

' '
24 [iav ( 28 [iav| 20 3

|



5

10

15

20

25

30

MILITARIA. 13

/ .^, '/., ’ .
[ [- /. 6 , . ,/ -’ , ,,,/ [.’ , ..,\. ’, .

|!,
· ^ ' -

.' ., , ,. ’/ , > -, , / ,.^ . -^ , . -,/^ ., , ’ -
, ||,/ ,.

2 4 5

’
, ^

7| 9[ 11 14^ 1( 18|
'

20 iiddidimis 21 24 27 28? 29
'

^

31 bis 34

f. 128 V.

f. 129 .



14 NICEPIIORI /^,.: / .’,/,, ,
' ,, ,.. ’,/ ^ / ’,.’ /

'. Ui'J V. '', , ,/’, ’’,, /,,.’ ' ,' ., -. ', —
— , - ',' '." ', -. .

. 130 . ,
||, , .

6 8 9 11] ?
12|[ 13 sq. ] ? 14 15[
16 17 19 '’] 21] · 26 post

addendum? 27 34 35 ,3·()

5

10

15

20

25

30

35



PRAECEPTA MILITARIA. 15

'H ; ,, [ ,/^ , -. ' [[ obpy.yobç ,, / ..·3, .,( [[, '. -
10 ,, -,,’ , -
15 6 , ,

|| ,., -,
20, , ' ’,, , -

’ .
'' , , '

25’ ' , ,,,' ’,
30 , ’,,

||

2 5’'| —) rcquiri viJetur:. -
8 13] 15

10 ] 17 21 22

23 —] | : | 20'.? 29 post

versus diinidius tamquarn capitis cxitu vacat 30 prima litteia minio picta .
31 32,

f. 130 V.

'. 131 .



16 NICEPHOßl

'zo'SkZoO '/.y.i . /.ai --, ptov,. -; ;; , ~; .- .; /, ;- , ;, ~-
; ^;.; ,

.; ;.’ *) , :, ; [ ;-;-, ; [.;;; ;;, ’.; [ ; 15

^^^, ,
1. 1 1 V. ., ; ||, 7.“ [ ,’ .- ; ; 20.; , ;';,^ ; ; , ;',; ; . 25. ;. ; , ;;;,; ·^. -; -, ’ 30, -, , ',

1, 32·., ^; ’’. 35

1 sq. · .'. 5 8 adilitlinuis

15 18| 21 iiost. (7() versus ('xitu spatium G fore litterarum

capax vacat, 22 (;)| 2 i- 20 28 post

ailileuduiu? 3| 34



PRAECEPTA MILITARIA. 17

Ei oi

) -, ,, *
6 .,. , ,.

10 , ’.
Et , -

16 ,.
||
,.

20 , -., -,, .
25 ,. ^’,
30 , ’. -, ,|| .
35 ,

1' 2 ' 5 6 7

13 \ addidimus 15 17 ’] \ ] ? 18 ]
20 22|( 23 28 ] 30|
31 ] ' 33 34?

3». . .-.

f. 132 V.

F. 133 ·.

2



18 NICEPHORI, ^ [./) ^. ,, 6, .,
^ , -, 10,*, ’

f. 133 V.
|| , -. 15

.. ,., - 20’ ,, ,, , ,,, - 26. ,, ,. , 30

f. 134 . ’
||, . ' -, .

3 5 9^ 11 addidimus 15

addidimus 20 ut et alibi saepius similia 21 22 23 sq.

24]? 25] 25 sq.[4 28

29 32



PEAECEPTA MILITAEIA. 19

'/CkiciÇiyoi, ,^, [, ,, , .
6 ).',, ', /,[,

] , [.. , -
10 , ,, ’, ,,

] , ,
15. ,,.,,, ,
20 ’, , ’. , ., ,,’
26, ' , ,, .,|1 , ’ -
30. , £

1 2 3 sq. ]
S; 4] ;· 5? 6 post; addendum? 9 ']| 11 ’ addidimus 13

14 15 ] ? ante addendum )?
16 17 ante' inserendum? 18? 19 post, ubi

addidimus, in versus exitu spatium vacuum 2 litterarum capax 21 ante

( cod.) addendum ? 23 24 25

addidimus 2G 27 28? 29

f. 134

f. 136 .



20 NICEPHORI

, , ,^ ,
’. , /. ^^- 5. ’ , -, ,, 3, -

’, .. 10, ,
, ,

. 135 . , |] ,. 5,' -,,, . ’ 20.
, ,, , ,, 26) ',’,_ ’

f. 186 . , || ,
), so, , .

6 7 11 12 ' 13||<
16 17 24] 25,’ 26(] 28 30| 31 33 33 sq. ' —]



MILITAEIA. 21

, -. ., ,
6 , /

’

,
10 . -

]|
, ’. ,, -

15 ml· ’ -.

7

10

8·/)
12|| ? ' 9

17

f. 136 V.
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PllAEOEPTA MILITARIA. 23

., ,: , ., . ,. ;, -., -, ..,, , -,.. ,, -., -.,, , -;, -( 6,).,, -; -. , -, , -
. -



24 NICEPHORI,. -, , . —«( ».
, . ., , ,.«», :,
«» (2,8),

—«»-
(2,15), (6,7) (13,)., : , -, , 10,

12 16 (2,35 .). , ;,. «» ,« »
X, «»., -

«», -. ,.,: -, ,,. X : , (De

velitatione bellica).

, ., ., 5— 6. «» .,
24 ,, .



PRAECEPTA MILITARIA. 25, , ,, -, ,.> ,« »,,( 10, 15

—

11,22).. «»;,. , -. ., «»,. , , -. ,,
-. ,

De velitatione bellica,: ,
), (. 186). , -, .: ’ otôv

(ibid.),

De velitatione bellica (). ,, -., ,,, -. -,
De velitatione bellica . «-

». , ,,., «».., ., ,«» De velitatione bellica— -
* 2*



26 NIOEPHORI

^)., ,
De velitatione bellica, , -«».

"*).

1. .
X ,, . --,, -))-. VI , ,,., , .. ,, «»,

*).])., -> «». -
De cerimoniis., ,, -

®). ,, . -,
®).

1) II XI. 1881,. 3..
2) «»,, ^ -,.
3) Zachariae Li ngenthal. Gesell, d. gr. rüm. Rechts, . 271, 3 .; . ., . . . . 1879,; .

XI (1884),. 300 . . .,. ... VI, 199.

4) ., ,« -
», . ., 1904,. 95 .

5) Constan. Porphyr. De cer. p. 484,14: /, , , .
0) . ,, Tact. XIX 149; 150.



. 27

iia -. , -.,, ,]) -.. «», , -. .-. ,,, ., -, ,,, . ., .
35. «», {)

1854 ^)., -. () () 200 400, -
])«» 50 350, «» 400. -, « » ,,*) — , ,.

1) Index lectionum in literarum universitate Turiceusi iude a die XXIV. mensis Aprilis

usque ad diem XXV. mensis Octobris MDCCCLIV babendarum. Inest de scriptorum militarinm

Graecorum codice Bernensi dissertatio. Turici. 1854 Index lectionum in lit. univ. Tur. inde a

die XXX. mensis Octobris MDCCCLIV usque ad diem XX. mensis Martii MDCCCLV baben-

darum. Praemittuntur selecta quaedam ex ineditis Leonis Tacticis capita. Turici. 1854.,, , Patr. Graeca, t. 107, col. 1095 sqq. -; Ad Leonis Augusti Tactica Appendix. , -, , -
Leon. Tact. App.. ,.,, -; 31 32.«» ,

" 97.

2) Leon. Tact. App col. 1100 .



28 NICEPHOB

1

, « », -,. ,
De castrametatioue, Anonymus de re mili-

tari sec. X,.. ,,— , -
( 1 ,4). ,» .40- (1, —5). -,, ,.,

(1, 6- s). -. ,, -{.:,,
(1,8 .; 2,12).. «»,. ,,,,

(1, 11 .). ,«» .. : 10 5,
16, 8 4^). -: — 1000, — 700 300.,, .

^- (3,8.). -, — , (2,7 .)., , ,
«», -: ,, ,,,, «», [®).

1) Leo, Tact. IV, 2, 38—40; 69. Cp. Mauric. Strateg. II, 4, p. 62.

2) HMD. . ·. De castrametatione, . XX, . 36, 16.



MILITABIA. 29

400, 300, 100 -, 100 100 ').

700 400

300 ,, (:
—, —

(3, 8—1). ,,. :-
(1,17). (. .,)—, — .

—,,, ,: ,,. 32j.,,, -,-., .(), .
(1, 17—19; . , 7— 11 ), ,, ,

— , -, (1, 2). «», «» , «»,, «».,, , (1, —24).,.. «» ., ,, ,{ , ;, ;,, , /.
Leon. Tact. App. . 38 col. 1104, 9 sq., ^.:.

1) De castrametatione 1000-, , 200 300; . . .



30 N I E P H R I,
(— 15) : ., ,
[J-i'/pt , /, /’.

—

, « -» 1, 16—20 ., , . -, :,: .: ,,-,,,,,,),-,, ,.
6, . ., — 1,33;). , 30

25, . ., 5,545 6,6 5 4 (1, 24— 2, )., , , ,. -
—,,,; 40, — 60. 4,

(2, 7— 12 ). -,, (3, 26 .).', venabuliim. .«» ,
'); -

(8, 25),,.; , -,^). ,
(4, — 15).,,

1 )
Leo Tact. VI, 32: , /.

. XIX, 13.

2) . Leon. Tact. App. . 38 col. 1101, 5—8 -. . . :
. , ’

;.
3) , . ., 553,5,

(3, 15
)
,, · , . -«».:

otov . ,, . XI, 26.



PRAKCEPTA MILITARIA. 31

1 1 200 (1, ) 4800— (2, 8). -
*).

( ): ai , (?) [
(5, 9- ), a -

(5, ). —: ,.,, , -
. -. -, -, ,.. 400—

200, «» «»
., . ., ,, -, ., -, -,

De castrametatioue., ,, , ,,. ,, ,, -
500,, ,. ,.

100,, 50. , ,
(12, 24 .). ,/., (12, 28),,.,, (12, ).

1) De castrametatione 16,: . I, . 1.
,.. X (1903),. 63—91.



32 NICEPHOKI

oco6F)Ih -,, 504,
— 3 8 4 (10, 17 -29). ,,, [., , «». ,,; ,.

'1’- (?) ,-, , . -,, , .,.
. ^). , ;,, . -,, (1 1, 5- 15). , -. ,,,, (11, — 22 ).: ,^,

3, 4, 6 , ,,,, , , -. «» (1 1, 23
;
—35 )., -:, ,, .;,

(12, i— 3).

1),,- .( , ,’ · -, .' ^. -? , ,,, -, ? , ,, . «. ,.
Leon. Tact. App. . 39 col. 1105, 10-15 : ', '

' ,' , . ,
' . , , . 38 col.

1104,29 —82: ', ', ,^ ô'vtojv ', .«» ,. 30.



PEAEOEPTA MILITARIA. 33. ,, ^); ,,, . ^, -,
(12 ,

4—7
;
-). ,,,

1. ,,, , (12,

28—32). 500

300 ( ), -. -,, -:,,«»,,, . —
500 — 120 110 —,

60— 300; ,.
150,-.

(12, — 13, )., ,-
8500,

^). , .. ,, -, :/, ,,; ,-
(5,3—)®).

1), , , 11,18., .,,, -. Leon. Tact.

App. ; (. 39 col. 1105,

sq.) (col. 1107, l),

(col. 1105, 52), y.
2) De castrametatione . VIII 8 ,

1000 .
3) ., V, 7 VI 27, :

1 ) 2) . «».
8. . .'. 3



34 NIOEPHORl«.».
«, ', », (2, 24). -, . .

^). :,, , (5, ),— -, ,,, . ^ -
,,

— . .
.., (5, 23—)., ,, ,, , -

(5, 17—2).

2. . -. -, .
12, 700 ; 7 -, . ,. . . (-... . VI, 207) Wescher, Poliorcétique

des Grecs 262, 7 :
— . A

Leon. Tact. App. . 53 col. 1116, 17 - 22 :;; ; , : ,, ';, , .,« » , «-» , -. «»
,, ,. , . ., .

Leo Tact. XIX 57.

1) (« . .» 1 176 .), ,- 988. -
700 (904 ), 415

—

935, 620 —
949. Const.., De. . 651, 660, 664.



PRAECEPTA MILITARIA, 35

(2, 35),
, -. ,

«». ,
15 — 12 .

12, ,,, ., 8 (2,— 2)^).,, —
(2, 33—35).

50, 40 30 (2, 24—27).

(3, 20-24) -: ,.
(3, 2), ,

50-, , ,, .. -, . -, (3, — 4, ?).

15 ,. 50., ., (4, 27—).
8 , -, -; ,

(4, — 5, 2 ).

16 (13, .),

1) ,, (2,

—

2),-
. .,

(Griechische Kriegsschriftsteller II. . 1. Abth.) . 552:.’ ,
,’ ' ' -. — , ' ’, ' ·, , ’ .

, .



36 NICEPHORI, .: ., .; © .
504, ,, 384. 12.

— 20, 10. -
( ); , 12-

64 54 (10, —). -
150«» 80— ., , ,

5- 12 (11, 24—29).,;
(15, —). ,

500,
100 . .,(), —
(13, 22—34).

—
100, ., -. . «-» -,., , ., «»,,, , (13,

15—21; 14, 35 .).

500 , ,«», . ., 300 200,
(14, 5—).

(14, —15), . ., ).
1) Leon. Tact. App. . 43, col. 1113, sq. :, -. — 156

125.



PRAROEPTA MIT,(. 37,
(14, 16-19). , , -

(14, 23 .)., ,
^). -, ,,, ,,
(14, 27—32).

3..
, -,, .. -,,. ., ,. , , -, -

(17, 28—34)., ,, -, ,.,, (6,

3—; 15, 7—9). -, ,,
(6, 14—20). -, ,

1) — 5, —: . , .
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(15, 9—17). ,

-. , ,, -

(7, —). -.-, -. —
(7, —)^)., -,,

(7, 14-21). , -, , -,,, ,, , -, , , ,. -, . ., , ,, -
(8, 5—22; 17, 1—9; —).., (15,— 16, ).

(«»)
(8, 22—24).,, -

(17, —);

(17, —?)., 4 .,, .
1) - (8, 30—34),, , , (.).
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-
(16, 25—27). , -

. , . -
(8,1— 5).

(3, 28—34; 4, 7—; 23—2)., :« , , ». .-:« , ,.»!« ,, ,, ,, .» (15, 18-29).

4. .
,. ,, .

fossa, ,: ,, —, (19,

28—20, ). — ,. ,-, ,,,, .,,,
(18, 27—).. , .:, , , —

— ., . -,-. .
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(19, 1 -22)., , -.,. , . -, (19, 9—)../. ,,

(19, 23—27 ).

-
. ,

^, . -, -. (20,—9)‘).

-, ,, . -, , -., .:, , -
(20, 11—21)*). ,-,,,,. -, ,
, , .(

1) ,
castrametatione, . IV.

2) , Strateg.

IX 5, . 234 — 35 Scheffer. Mf.i. . Leo, Tact., 109.
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) . ,,, : ,
(20,32— 21, 17). .

I. . -..: catafracti .( IV) catafracta,
lùrica: ab urbe enim condita usque ad tempns divi Gratiaui et catafractis et

galeis mimiebantur pedestres exercitus (Epit. r. mil. I, 20); ca-

tafractus .: Catafracti équités propter muni-

mina, quae gerunt, a vulneribus tiiti, sed propter impedimentum et pondus

armorum capi faciles et laqueis frequenter obnoxii, contra dispersos pedites

quara contra équités in certaraine raeliores, tarnen aut ante legiones positi

aut cura legionibus raixti, quando comminus, hoc est manu ad mauum, pugnatur,

acies hostiura saepe riirapiint (III, 23). ,, , :
cataphracti équités, quos clibanarios vocant: tlioracum muniti tegmiuibus

et limbis ferreis ciucti, ut Prasitelis manu polita crederes simulacra: quos

lamrainarum circuli tenues apti corporis flexibus ambiebant per orania

membra diducti, ut, quocunque artus nécessitas comraovisset, vestitus

congrueret iuuctura coliaerenter aptata (16, 10, 9).,£, .
,,,
(bell. Gotth. I. 27, . 134 ed.

Haury).

VI,
3 *
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, , :.,«», -«», ,. :( -
:, -/pt : (I, 2, . 20),; ' <):, ^ {):

(ib., . 22). .
,,

.. «» -,, , ^«»
(Tact. VI, 2— 8; 32), ,

(Tact. App. . 39 col. 1105).«» ., ,-,, .
., -, -

(VIII, 9, . 140 Bonn.), -:. -: ,
(IX, 8, . 151).. -. , -

(IV, 3, . 59), . ., , -, «»,
II.[: .,,.. 85, . 4,, -
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,: , .,. >, , , Epit. . rail., I, 15 —: gladios raaiores, quos spathas vocaut., IV

spatha , gla-

dius. , , -:
(. 21)., VI -, ,, . -, . ,,,, , .«». :^-

(Tact. VI, 2). «», «», ., VI,. Leon. Tact. App. . 39, col. 1105,17-20: , ’ .-. 1 . 4. (887,2-
). .: ,, . Ibid. . 38, col. 1104, — 18

( ): -
(:).«» (1,24),

. .,, —. ;
(11, ).

(; Leon. Tact. App. . 39, col. 1107,); .«»:,
(V, 3). ,. : (VI, 2). Leon.

Tact. App. col. 1105,20- 22 : -
(sc. ),
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Eberb., iibi eod. Mosqu. habet:-).: 15, lO.
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p. 31. 18: .
Mauric. Strat. II 15 p. 71: -

^).: 17, 2. ’ 3, 27. 16, 19; 18, 1.3.: 3, 22; 16, 19; 18, ; 13.': 1, 9; 2, 25; 33; .34; 3, ; 16; 2; 2.3; 24;

33; 4, 9; 5, 8; 10; 12; U; 8, 17; 22; 32; 9. 25; 10,

7; 10; 12, 2; 8; 27; 14, 15; 23; 24; 27; ;; 15, ;
16, ii; 24; 25; 17, ; 18, 13— 15; 19, 5.

15, 16. 7, 7. 20, 30. 7, 2.

20, 33. 7, 6. 18.

32.— 15, 1.3. (cf. ()).: 2, 5; 4, 13.: 15, 28; 18, 1; 2.

19, ; 25. 3, 28. 5, 4.

1, 16; 12, 6.: 2, 16; 22; 6, 19; 23; 26; 7, 3; ;; 8,

; 7; 9, 3; 10, 8; 12, 21; 23; 24; 17, 20; 29; 19, 9.

(): 2, 19; 5, 8; 6, .30; 9, 4; 24; 36:

10, 6; 13, 10; 14, 9.: 2, 18; 29; 5, 12; 3; 28; 6, 3; 5; 14;

17; 7, 3; 8, 5; »0; 10, 10; 18; 11, 5; 12, 20; 30;

19, 19; 20, 29.

5, 28.

2, 2.: 20, 15.: . 13, 80 (cf.

Nicepb. de velit. p. 227, 3:. 347, : ),: 18, 18; 20.



PRAECEPTA MILITARIA. 51; 1, 8.: 7, 14 .

3, 2
; 10; 5, 14; 6, 4; 19; 7, 15; 13, 8; 17, 8;

18, 2; 19, 5; 13. temporale 19, 20 .

passim, abundans: '— 1,23; , 34;

61— 4, 12
; 7, 6; iti apodosi 14, 25. (cf.

).: 5, 25*; 20, 24.: 21, 12.; 9, 10; 19; 27.; 11, 13.

1, 7; 21, 13.: 3, 18.

1, 23.

(cd. ) 5, 4. 8, 8; 20.: 15, 27; 18, 2 .; 7, ; 17, .

12, 4; 32.: 11, .
cum geu. 6, 5

;
2; 8, 4

; 15, 21 . — cum .
1, 12

; 2, 15; 18
;
25-28; ; 3, ; 7; 22 ; 4, i; 9, 14

;

30; 10, 7
; 8; 11

; 12, 13
; 25; 13, ; 14, ; is;

15, 14
; 16, 16

; 17, 24
; 18, 11

; ; 15; 24
; 25

; ;
19, 12; 20.: 20, 30.: 6, 15; 7, ; ; 8, ; ; 29

; ;
16, 23; 17, 14.; 6, 32; 8, lO; 16, 25; 29.^; 6, 12.

5, 2.: 9, 3.: 15, 23.: 7, 29; 18, .: 7, 34.; 11, .: 18, 28.; 17, 25; 20, 10; ; 16
;
21 .: 12, 1.

: 21, 2.

V; 13, 18; 16, 14.: 20, 27.: -
(cd.:) 18, 25 (cf. Nicepb. de

velit. p. 187, 22 : -; . 210, 2:)).
16, 4.

8, 2 .

12, ; 5; — (cd.:) 16,

8; — (cd.:) 8, 26; 16, 26. —-
4, 8; 17; 7, 28; 8, 6; 2; 24; 3; 32; 10,

15; 16; 11, 5; 28; ; 12, 9; ; 20; 14, 2; 15, ;
17; 32; 16, 2; ; 5; 7; ; 19; 23. —
17, 2; (cd.:) 11, 24.—-

3, ; 6, 8; 8, 19; 9, i; 11, ; 16, 4; 17, i.—

(): 3, 3; 11, 16.

12,7. 11, ; 21 . —
6, 19.: (cd.:) 11, 16.

1, 23.

20, 7.: 13, 2 . ,
11, 3 (cf. Nicepb. de velit. . 199, 12:).

11, 31.

6, 17; 20, 5·: 1, 7; 7, 24; 26.: 6, ?; , , 8; ; 20
; 12, 4; 2; .32;

13, 26.:' 11, 17.' () 5, 6.: 4, 35; 5, 1.*: . 1, 20; <. 30> (cf. e-

stament. Boelae protospatbarii Vlad.-
neschewitsch iu Annal, ministerii instruct.

publ. a. 1907 meuse maio editum, p. 226, 29 :. 2. . 191

et . 394 8. V.),: 12, 2; 10; 13, ; 16; 23; 27; 29; 3; ;
14. 7; 10.: 2, 4; 3, 31; 4, 8; 5, 24; 30; 8, 23; 9, ;
12, 29; 19, 7; 8.: 1, 16; 18; 21.

(cd.: et sim.) 1, 12
;

12, 13; 18, 25
; 20, 17 (cf. G. Meyer, Neugr.

St. Ili 6 et 33 de vv., -,).: 5, 27; 19, 31.: 2, .
1, 17. 11, 9; 10; <. 29 sq.;

32, >.: 2, 9; 4, 29.: 21, 1.

2, 6 (cf. G. Meyer, Neugr. St. III 36

s. V.).( .).: 6, 8.: (?) 4, 12; <. 302>.: 15, 27; 18, 2 .: 1, 20; 24; 7, 17; 2; 11, 34; 20, 18; 20 .: | 16, 33 (cf.

Leo Tact. XX 28: -).: 6, 15.

11
,

12 .: . 11, 8 (cf.

Ijeo Tact. VI 8: ).: 3, 16
; 4, 25.: 16, 5.:- (cd.)

9, 13.

4, 14.
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I

; 17, 17.: 17, 13.; 15, 19; 24; 20, 26.(: 14, 22; 19, 20.: 20, 12.: 4, 2.: 10, 13; 12, 20 .: 5, 4.; 2, 29; 4, ; 4; 5. 17; 20; 6, 15; 25; 33; 34; 8, 7;

9, 4; 10, 16; 24; 32; 33; 14, ; 15, 18; 16, 3; 27;

17, 14; 22; 24; 26; 8.3; 18, 2; 5; 6; 19, 2; 2; 27;

3; 20, 8; U; 18; 19; 22; 2; 21, 7.: 1, 22; 2, 7; 15; 4, 12; 6, 6; 13, 16; 17;

14, 35; 15, 19; 2; 23; 16, 26
; 19, 26

; 29. (cf.

et ,).; 5, 2.*|(?) 19, 27.

6, 4.': 3,23; 5, 3; 6, 15; 34; 7, 12
; 8, 28; 10, 3;

12, 32; 13, 8; 14, 4; 15, 6; 16, ; 10; 17, 7; 18.

H; 2; 3; 20, ; 2; 21, lo.: 7, 15; 16, 18.

12, 32.

3, 34.; 6, 29.

11,8.

1, 17; 19; 11, 7; 12./;; 1, 18; 11, 11./: 1, 19; 2, 2
; 3, ; 17, 8; 12 .: 4, 25; 14, 20.

( =): 11,6.: 12, 15. 2, 4.: 2, 2; 9. 14.

passim.: 7, 2.3; 19, 12.

3, 21; 34; 5, ; 6, 7; 13, 24.: 2, 15; 25; 4, 5; 7, 4; 5; 8, 8; 11, ; 12, 6;

15, 2
; 6; 30; 16, .3; 9; 17, 5; 18, 19; 22

; 19, ; .: 19, 18
;
22 .; 18,23; 19,3.: 3, 25; 9, 23; 10, ; 13, 14. 1.9; 2,34;

3, ; 5, 13; 14, ; 18, 20. 11, 24.

cum gen. 1, ; 2, i; 4, 2
; 7; 17

; 20; 5, 4
; 9;

19; 6, 18; 25; 7, 10
;
12

; 25; 8, 4
; ; ; 18

;
2; 2;

.34; 11,10; 12, ; 13, 7
; 9; 14,28; 15, 5

; 8; 9
;

16, .30; 17, .30; 19, ; 20, 8; 27; ; 21, .— cum. 20, i; 25 . ' (?) 6, 33 (cf. Inc.

script, de re milit. p. 36, 22 : --).; 21, 15.: 21
, ; 12.; 4, 4; 6; 9, 7.: 2, 33; 3, ; 4, 25; 8, 17; 9, 16

; 3; 10, ;

32; 13, 14; 28; 15, 4; 16, 12; 15.

cum gen. 1, ; 21; 22; 5, il; 7, 14
; 1 , 7;

17; 12, ; 15, 2; 19, 21
; 20, 26.

cum coni. 7, 33. . cum coni. 6, 28.

. ou cum. coni. 7, 12 .

passim,

13, 24; 16, 18.

7, 17.

7, 2 .

3, 15; 5, 27; 9, 7; 14, ; 17, 24.

1, 24; 15, 22.: 18, 28.': 1, 22 .

7, 17; 18
; 14, 5; 2; 15, 22

; 16, ; 20, ;7.: 16, 20 .: 2, , 5, 3.: 21, 9.: 1, 21.* 3. 25; 4, 20
;
— (cd.: et

sim.) 4, 9
; 24; 19, 13.— 4, 7; 8, 4.

—

(cd.) 3, 26; 28; 33;

4, 15.
—* 3, 15; 9, 11.—*

4, ; 8, 25; <. 30>. ex Latinorum vocabublo

quod est vènabulum proxime ortum-
servat Mal al as (p. 163, 3 ubi cf. notam

Chilmeadi); Theo p ha nés (p. 221,3 de Boor)

habet iam.: 11, 14; 12, 4; ': 6, 31.—
10, 5; 12, 17; 17, 35; 19, 14.

1, 22.: 15, 23.: 21, 15.: . 4, ; <. 302> (cf.

Du Gange Gloss, s. et Hesych. s.

j

).
i

:
11 . 17 (cf. Leo Tact. XIX 13:, -
).: 21, 7.

18,5.

3, 5.: 19, 25; 20, ; 12 .

! 16, 21 .: 21, 8.

2, 6.; 4, ; 12; 1.3; 20, 3.

passim, , - -
21, 4. —

13, 6; 18, 19 (cf. Mich.

Andreop. liber Syntipae p. 93, 14

.Ternst.=p. 167, 15 Eberh., ubi Codices Mo-

squensis et Vaticanus habent:).
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), ; 11, 29.' 10, 20 (cd.. cf. Mich. Andreop.

liber Syntipae p. 121, 4 .Jeru9t.=p. 189, 22

Eberh., ubi cod. Mosqii. habet ). -
10, 27.; I, ; 12, 14; 26 .: 5, 14; 15; 27; 19, 17; 18; 2.: 8, 17

; 13,24; 18, 23.— 20,33 (cf.

Ce ca um. Strat. [). 30, 10 . cf.).
9, 13.

2, 8.

2, 23; 3, 26; 4, 33; 19, 1.5.: 2, 22 .: 13, 3; 14, 8.: 10, 5; 6; 22
; 12, ; 15, 15; 27; 18, 20; 19, 2;

29; 20, 3; 6.: 11, 30.: 12, 27.: 12, 27.': 2, 20
; 5, 5; 12, ; 17, . cum genitivo

14, ; 17; 35.

1, ; 2, il; 3, 29; 9, 9; 32; 10, 2; 13, 9;

21
; 29; 16, 10

; 17, 1 .': 1, 8.

1, 18; 2, ; 9, 23; 10, 22; 29; 12, 18; 13, 32.: 11, .
2, 25; 3, 24; 4, 6; 27; 5, ; 6, is; 25; 34;

8, 27
; 29; ; 9, 17

; 2; 2; 10, 5; ; 11, ;
13, 28; ; 14, 5; .; ; 2; 24; 15, ; ; 16, 2;

17, ; 18, 15; 19, 8 (cf. Ein griecb. Fragment

üb. Kriegswesen, von . . Müller, p. 116,

22
; 118, 17; 24; 122, 5

; 9; 12; 124, ).—

1, 2; 2, 27; 4, 4; 5, 8; 9, 22; 14, 4; 20, 8.; 1, 4; 14; 2, 26; 34; 3, 9; ; 22; 23; 27; 32;

38; 35; 4, 4; 6; 8; ; 24; 26; 27; 5, 22; 7, ; 8, ;
4; 19; 35; 9, ; 13, 24; 18, 8; ; u; 19, 7

; 9; 11
;

23.': 11, ; 17, 27.' cum indicative 1, 9
; 11, 24. — cum infinit.

3, 16.: (?) 20, 28. (cf.

).: 6
, 28; 29. 18, 32.: (cd.:) 5, .: 9, 6; 10, 18

; 11, 26
; 35; 12, ; 28

; 14, 32
;

18, 8. 3, 35.: 8, 22
; 15, .: 20, 24.: 6, 23.: 4, ; 15, 9; 2; 16, 6; .

’: 2, 2; 4, ; , 6, 18; 8, 2 ; 22
; 9, 14

; 13, 2
; 16,

24; 18, 27; .32; 20, 23. 20,

30; cf. 4, 25.— : ..: 2, 17; 4, 14; 5, 26; 11, 9; 16, 16; 19, 24; 20,».: 2, 8; 9, 12 .- 20, 32 .

2, 29; 14, 19; 17, .32; 18, .32.

—·/; 6, 28. 2, 36.

6, 3; 10, 6; 17, ;; 20, .— 8, .
, passim,

—

où 4, 12
; 9, 4

; 10, 24
; 13, 3;

16, 28; 18, 7
;

19, 10
;
30

; 20, 33 . — où 4, 21
;

7, 1; 17, 20 .

oùÔô 19, ;.

6, ; 8, 15; 10, i; 19, . oùv in apodosi 17, 20 .

oùpayoÎ: 12, 3
; 15, 5; 16, 19; 18, 8; 14; 19, 9

;
12 .

oùpaToç: 3, 22
; 4, 27; 9, o; 9; 10, 5 (cd.);

11, 27. oùpafov 2, 34; 3, 11
; 4, 1

; 9, 32;

(cd.:) 5, ii.

5' 6, 30 sq.: I, 5; 2, i; 31
; 3, 4

; ; 9, lo; 23; 27; 28;

10, i; 10; 13, 5
; 14, 21; 15, lO; 14

; 16, 35
;
17, ;

19, 16; 20, 20; 21, ; 13.-' 12, 2.

2, 16; 9, 33; 17, 8. 3, 35; 6, 3; 7, 15;

32; 9, 9; 10, 2; 12, ; 27; 13, ; 27; 15, 4; 2;

17, 2; 21, 13.— V..5 5, 19.; 1, 12; 2, 7; 8; 20; 2.3; 25; 33; 3, 8; 35; 4,

24; 5, 8; 25; 6, 16; 2; 3; 7, ; ; 8, 26; .31; 9, 5;

9; 10, 17; 24; ; 12, ii; 13, 7; 14, 27; 15, ;
18, 19; 27; 19, ; 21, 4; 5. 1, .: 11, u; 18 .: 11, .: 2, 8; 15; ; 6, 7; 13, .

3, 18; 14, 31; 15, il; 24.: 16, 20 .: 17, 2 .

5, 23.: 12, 26.

11, 13.: 18, 4.

cum genit. 2, 29; 4, s; 6, 5
; 29; 30; 13, ;

15, 22
; 17, 17; 18, il; 12

;
18

;
21

; 19, 28
; ; 20,

.5; 18. — cum dat. 2, 7
; 15; 1 9, 29.: 7,21.: 7, ; 16, 32; 17, 14; 20, 12 . .

: 20, i.: 21, 7.^: 15, 25.pùv: 3, 32; 4, 2; 26
; 5, 7; 7, .: 11, .32; ; 12, 2

;
<. 42 sqq.>.; 4, 35.

7, .: 3, .30.: 2, ; 17; 6, 19; 7, 7
; 8, ; 7; 13, 5

;

15, 9; 17, 9; 18.: 1, ; ; 2, u; 25; 35; 3, 2; 5; 10; 12;

17; 19; 29; 32; ; 35; 4, ; 19; 2; 24; 28; 32; 5, 5;

8; 6, 1—; 5; 18; 22—24; 2; 27; ; 35; 7, 2; 4; 5;

9; 12; 14; ; 21; 22; 25— 27; 8, ; ; 8; 9; 15— 17;

19, 21, 27, 28, 31, 32, 34; 9, 3, 5," 7; 8; 12; 16; 18; 19;
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22
;
24—26; 3; 33; 85

;
10

Î 3; 5; 12; 16; 24; 3;

11, 5; 27; 36; 12, 1R 21
; 27; 13,

, 10; 13; 15; 18,· 20;

22
; 28; 29; 31

;

32; 14, 1 ; 2; 4— 8,- ; 12; 14—-19;

21--25; 27; 30,- 15
,
4 - ; 12; 17; 32. 33; 16,• ;

13
;
15—17; 23; 24; 28:

;
29

; 3; 32; 17, 2
1 ,

18; 2; 22; 18, 9—l'i ; 19
, 5; 7; 14.

: 6, 34; 10, 3; 13, 27; 14, ; 6
; 16; 27.

(?) 7, 24.: 10, 12.: 6
,
13.: 20, 33.: 6, 20; 19, 31.; 7, .: passim,· 11, 33; 13, 24.

19, 4 (cf. Auou. Strateg. l)

XXXIX 10 p. 182: -).
2, 36.; 1, 24; 2, 5; 3, 15; 4, 14; 11, ; 14.

9, 14.: 4, 19; G, 22; 7, 2; 27; 8, 7; 18; 2; 32; 9, 12;

35; 10, 12; 12, 19; 18, ; 19, 14. ()'
2, 2; 23; 0, 3; 34; 13, ; 18, 7; 19, .: 1, 2; 2, u; 28; 5, 9— 12; 23; 28; 3; G, ; 23;

7, 30; 3; 8, ; 4; 2; 35; ). lO; 1.3, 2t; 17, 29;

19, 1
; 23; 29; 20, 7; 29; SI.: 4, ; .: 16, .: 10, 20; 26; , 26; 12, i.: 6

, 6; 10, ; 23; 11, 27; 12,30; 13, ;

6; 23; 33; 14, 3; 7.

2, 5; 9, 17; 26; 13, 25; 33; 14, 4; ; 17, 23;

19, 19.

2,26; 4, 29; 11, 28; 12, 25; 1G, 3.

(?) 1, 10.— -: 1, 9; 2, 12; 4, 2; 5.: 4, 80.: 21, 16 .

10, 13; 12, 20.

cum geu. 1 ,
2

; 3, 29; 5, 22; G, 19; 10, 13
;

15
;

12, 23; 18, 16
;

17
; 20, 10

; 21, .

8, 9; 13, 17; 16, 8; 17; 17, 4; 5.: 19, 4; 10; 12 .

17, 17.: 5, 23; 15, 2; 16, 26.: 4, 17; 16, 5.: 4, 32; 9, ; 20, 17. 3, 20.: 17, .35.

5, 26.: 18, 30; 33,· 19, 8.( . ·).: 15, 25; 21, .: 9, 2; 18
; 20; 22; 32.

4. 23. 9, 26.

. 16, 5; 7. . 12, .

: 1, 18.: 2, 16.* 3, 18 .·· 14, 29. (cf. Leo Tact. XIV 35:).: 5, 20
; 7, 29; 8, 7; 9, 4; 10, 9; 17; 14, 28

;

16, 6; 27.: 21, 10 .

4, 13.-: 6, 21; 7, ; 5; 22; 28; 15, 18; 21, 4.- 18,29. — cum gen. 5, 32; 7,6; 7; 19,

23. — cum (lat. 5, 10 .: 2, 36; 3, 3; 5, 15; 6, 9; 9, 15; 17; 19
; 25; 30;

10, 33
; 13, 9

; 15, 25
; 16, 8; 17, 9

; 14; 21
; 19, 28

;

20, 7
; 25; 29; 81; 21, 11 .: 2, 2i; 6, i; 2 ;

10, 14
; 15, 9

;
20

; 17, 5.: 7, 21.: 15, ; 18, lo.: 2, 19; 22.: 1, 6.: 2, 29; 5, 18; 7, 25; 17, 3; 18, 19.: 7, 17; 19; 13, 28; 16, 33; 17, 21. -
5, 12; '

10, 8 (cf. Niceph. de velit. 219, 2 :).: 3, 4; ; 16; 5, 25: 6, . 7, 19; 24; 9, 14;

13, 6; 15, 27; 17, 8; 29; 21, 5; 8; 13.: 21, 12.: 2, 20; 23; 3, 7; 5, 17; 19; 20; 8, 18; 20; 9, 14;

8; 10, 17; 16, 26; 17, ; 19, 9; 20, 5.

14, 9. 1, 4. 13, 17. 10,31;

14, 25; 17, 22. 14, 33; 17, 23.: 20, 20 .: 2, 28; 10, 33; 14, 2; 11; 17, 24; 26.

21, 4.: 11, 19; 22,· 16, 15.: 1, 13; 20
,
33.: 1, 3; 15, 19. — 1, 5.|’: 15, 28; 16, 20; 18, 4.

15, 30; 21, 7.

21, 13.: 15, 8.

6, 10. (cf.).: 6, 5; 7, 8.[: 16, 19.: 17, 6.: 7, 9; 15; 11, 21.

4, 30. (cf.).: 19, 19; 20, 22.

: 19, 19.: 14, ; 5; 15, 12, 14; 17, 22; 18, 15.

(cf.).: 15, 6.*: 6; 7; ; 7, ; 12
;
16

; 23; 12, 80;

1) Köchly U. Rüstow, Gr. Kriegssclir. Il 2.
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13, 5; 15, 7; ; 15; 16, i; 28
;
(Leou. Tact.

App. c. 35 col. 1101, 32:; 37:).
v: 6, i.: 14, 8.

16, 29. (cf. et).: 3, 22; 2; 25; 9, 8; 11, 25; 18, 13; ;
19, 11.: 15, 14.: 17, 9.: (cd.:)
16, 18.

15, 7. (cf.).
cum dat. 3, 3. — cum . 1, ; 2, 2; 3, ;

; 6, .32; 7, 4; 2; ; 8, 5; , 10
; 9, ; 11, 20

; 23;

13, .3, 14; 14, 19; ; 15, ; ; ; 16, ; 2
;
;

34; 17, 7; 10; ; 14; 28; 18, ; 7; 22
; 2; 19, ; 8;

22; 20, 30; 21, 8; ; ; ; 17. cum infi-

nit. 1, 18
; 2, 2; 3, 9; 12; 4, 26

;
.; .35; 5 i; ;

24; 6, 8; 17; 35; 8, 28; 9, ; 10, 4; 11, 2
;
2; 12,

6,· 13, 17; 2; 29; 14, ; 15, ; 16, 4; 5.-- 5, 28; cf. 9, 2; 9; 27;

13, 1.: 14, 19.: 3, 19.: 21, .: 11, .

20, 27.: 18, 17; 24.; 9, 7; 9; 17, 11.

6, 80; 17, 25.

: 11, 13.;
6, 14; (An . Strateg. 1) XXXIX 6 . 180:; cf. ib. XL 4 . 184;

Niceph. de velit. p. 181 ':; cf. ib. . 192, 2; 193, 6. . supra),: 13, 3.: 10, 18; 25; 11, 35. 13, 13; 17, 25;

18, 27. 18, 30. 17, 26 .: 5,6.

15, 16; 21, 4. 6, 1.

11, 34; 12, 29; .32.

1, 18.: 18, 11. (cf. ).: 11, 18.: 7, 18.: 18, 10. ( ?)

19, 5.

10, 12; 12, 2; 18, .: 15, 26.

: 2, 9; 4, 28
; 83; 8, 24.: 7, ; 14, 19; 19,

24; 20, 9.: 4, 27; 5, 17; 20 .

V 1
,
22 .

2, 9. (cf.),
7, 10 .: 11, 35.: 3, 27; 10, 25; 13, 25.

4, .*: 12, 10 .
(cf.).* (cd.:) 2, ; 11, 30;

32; 33; (Leon. Tact. App. . 39, col. 1105, 27:).: 12, 2. (cf.).: 11, 13; 34.

IV : 12, 6.- 5, 6.: 5, 32. 15, 30.: 2, .3; ; 3, 26; 5, 24; 30; 9, ; 11, 23;

12, ; 13, 24; 19, 8.; 19, 24.; 4, 34; 16, 5.: 7, 18; 16, 34.: 19, 25.

1, 24; 2, ; 11, .33; 12, ; 29; .32; 13, 26
;

<. 43>.: 2, 5; 3, 15; 13, 25. (cd.;) 2, .

19, 6.

9, 30.

(cd.:) 4, 9. 4, 15; 11,16.

11, 20 .

3, 25; 15, 3; 4; 19, 6. (cf.).: 14, 34.

: 11, 6.

2, 26; .30; 10, 31; 11, 35; 15, 31.

2, 22; 6, 2; 1.3; L5, 18
; 18, 20

; 20, 2.3;

26; 21, 15.: 1, .

6, 25; 9, 16; 10, 32; 13, 2; 18, 18; 20;

3; 20, ; ; 22; 21, 6.; 1, 4; 7, 20.: 5, 3; 32; 6, 6; 17; 7, 3; 10; 29; 8, 15; 22; 30;

.3.3; 9, 5; 16
; 34; 10, ; 13, ; 14, 9; 25; 16, ;

17, ; 2; 28; 18, 18; ; 19, ; 20, ; 23; 25;

21, 5.

5, 4; <. 33>.

; 6, 25; 83; 7, 10; 9, ; 27; 15, 28 .: 1, 12
; 12, ; 25.: 10, .-

3, 34.: 6, 12 .; 4, 7; 14, 29; 19, 27.-
1) Köchly U. Rüstow, Gr. Kriegsschr. II, 2.



56 NICEPHORI

ai ;- 8, 1.(: G, ; 7, 25; 8,34. 4, 17./ : 7, 31.: ,(«!.:) 5, 19·: 20, 25.

/;.· 17, 8; 30; 31.

·/; 15, . 17, .
4, 25.: 4,3.'/;: 12. 10 .

U, 14.; (cd.: -
/;üJv) 13, 5. (cf.).
— ; . (4—

.

: 4, 30.; 12, .
(cd.:) 5, 23; 20, 6. (cf.-.

11, 24.: 6, 18
; 7, «; 16, .: 8, 12.: 2, 3; 12, 21 .: 6, 27; 8, 25; 16, 2.

IV 6, 10; 21.

·/): 1, 23; 19, 26.

·/)·/;: /; 21, 14.

·/;: 21, .: 3, 32; 8, 23.: 1, u; 18, 7; 10 .- . -,- . -.
V: 12, 16

;
18 .

4, 34; 8, 13; 15, 22; 16, 18; 17, 15; 20, 2.: 9, 19; 10, 32.: 7, 34.: 1, 1; 2, 80; 9, ; 26; 12, 23; 14, .: 18, 10.‘•‘ 5, 25 (cf. Constant. Por-

pbyrog. . tactic. p. 1217 ed. Lami:

·<;. . supra).; 4, 8; 18, .: 5, 13; 13, ; 14, 27; 29; 31.

·/;: 15, 22.: 7, 12; 8, 6; 15, 9.

·/; 15, 6..(4: '2, 28; 32; 3, 14; 2; 5, ; 7, .: (cd.)
2

,
2

;
11 .: 4, 82; 18, 12; (cd.) 19, 15.

·/^ 9, 12.

1, 18.: 11, 21 .; - . 16, 35.

8, 8.

11, 17; 15, 27.

; 7, 2.

·/;: 6, 33.: 5, 9; 14; 10, 8; 12, 17; 15, 15. ' -
18, 21.

·/;: 3, 13. — 19, 3.—

3, 8.; 3, 23; 4, 22; 34; 6, 2; 7, 5; 9, 15; 16
; 10, 7;

8; 12, 2; 13, .5; ; 14, 9; 16, 9; ; 18; 18, 24;

25; 19, 12.

·/;: 15, 21.( ?) 19, 28

8, 12 .: 8, 34.·/: 8, ; 12.- passim,- 20, 29.: 21, 13.: 6, 28. — 6, 29; 16, 22.

7, 12 .: 18, 32.

1, 5; 2,26. (cf.).
7, 26; 16, 29. 6, 27; 14, 6; 12;

2; 19, 2; 16 (cf.). — 9,

29; 13, 3; 19, ; 4. 7, 9; 9, 7; 19; 20.

2, 16; 5, 10; 6, 19; 26; 9, 27; 32; 10, 7;

17; 23; 3; 11, 27; 13, 25; 14, ; ; 18; 16, 24; ;
17, ; 19, 17.: 10, 19; 2; 11, 26; 36.

(cd:) 10, 3.: 2, 14; 9, 36; 10, 5; 11, 32.: 3, 9.: 2, 15; 4, 19; 2; 24; 8, 9; 9, 5; 36;

12, 19.: 4, 7.

-fl
(cd.:) 19, 2.* 1, 23. (cf. Du Gange Gloss, s.).

2, i; il.

-fl 3, .: 15, 28.: 7, 20.

12, 6; 19, 28; 20, 2; ; 20
;
27. : 20, 28.; 19, 26.

10 : 11,6.: 1, 14; 2, 14; 3, 5; 6; 28; 29; 4, 14; 6, u;

7, 2;' 10, 24; 11, 5; ; 14, 2
;
20

; 25; 18, ; 19,

18; 30; 20, ; 5; 18; 21, .

2, 10 .: 19, 25.: 2, ?; 28; 3; 34; 3, ; 2; 4, 29; 32; 8;

7, ; 9, lo; 11, 24; 2; 28; 29; 12, 4; ; ; 12;

8; 13, 4; 16; 17; 23; ; 34; 14, 8; ; 16, ; 17,

15; 18, 8; 12; 19, ; 14; 23.: 3, 25; 5, ; 6, 2; 9, 14; 30; 33; 16, ; 18,

24; 27; 28; 19, ; 20, .-: 13,2.



PRAECEPTA MILITARIA. 57: 4, u; 7, 28; 10, 24; 20, 8.’ 3, 35; 4, 9; 2; 6, 22
; ; 7, ; 8, 22

; 25; 15,

ii; 16, i; 22 ; 17, 4
;
10

; ; 18, ; 20, i7.; () . 10, 9; 13, ; 14, 23; 17, 18
;
20

(cf. Vari, Byz. Zeitschr. '’ 57, not. ad v. 3

columnae mediae). 14, 24; 16, i.-
5, 13.: 5, 9.: 6, il; 20

; 8, 2
; ; 29; 15, 8; 17,

; 33.: 2, ; 35; 3, 12
; 4, 8; 5, 4; ; 6, 2; 7, ; 5;

9, 8; 2; 22
; 13, 7

; ; 22
; ; 14, 5; ; ; 2; 23;

24; 15, ; 17, ; 21, 8.: 6, 27; ; 7, ; ; 29; 8, 25; 2; 17, 32.

2, 5; 27; 9, 7.: 3, 9; ; 4, 29; 6, ; 9, ; 10, 29; 11,

28; 13, 4; 9; 14, 7.: 8, 15; 2; 10, ; 11, 2; 32; 14, 2
; 15, ;

5; 6; 17; ; 16, ; 15.: 3, 35; 4, ; 19.: 11, 4.: 6, 17; 10, 19; 26; , 25; 30. 17, 32.

18, 4.: 7, 14; 16, 22; 17, 5.: 19, 5; 20, .: 5, 19./: 9,12; 15, .30; ) 20, 31. /_](?)
20, 30.: 14, 8; 25; 18, 32.

4, 34; 5, 32; 18, 28; 20, 2.; 20, 24; 25.

1, 6.

: 5, ; 6, 9; 7, 22
;
28

; 34; 21, .
cum gen. 15, 25 .*: 13, iß; 21 ; 14, 35 ; 36; 15, ;

16, 7; 16
; 29; (Mauric. Strat. I 3 p. 29. Leo

Tact. IV 26; VII 38; App. c. 35 col. 1101, 39).: 17, 28.: 6, 4.

cum gen. 1, 20; 24; 3, 1
;
19

;
31

; 8, 23; 10, 32;

11, 14
;
24.- (?)

11, 5. '-- 12, 17.

—

cum. 2, 12
; 3, 8; 4, 4; 11, ; 21, 6.^: 7, 21.: 6, 4.: 21, 2.

1, 21.: 19, 28
;
30.

18, 6.': 2, 29; 21, 12.

5, 31.: 9, 12; 27; 11, 15; 18 .: 1, 24.

I
: 2, 30; 3, 6; 4, 22; 10, 5; 22

; 29; 11, 2 ;

17, 17.- 15, .

9, 33; 11, 22. 10, 13; 12, 20.

20, ; 12
;
18 .

: (cd.:) 8, .·: 18, 3.: 1, 12; 12, 13; 26.: 21, 9.: 14, 28; 3; ; ;!4; 18, 30; 3.

19, 28; 30; 20, 27 ; 3; 21, .: 5, 29; 6, 7; 11, 6; 8; 10
; 15; 12, 5; 31.

(sive ): 6, ; 18,20; 19, 2; 4;

12; 17; 22, 29; 3; 20, 2; 5; 7; (cd. );
13. (cd.: ) 19, 15.

13, 7. (cf. Ilasii not. ad Niceph. de

velit. p. 198, 12).(: v.).: 17, 34; 18, 2.: 17, ; 19, 27.

1, 7; 11, 25; 20, 4.: 3, 19; 2;

5, 26; 9, 36; 12, 6; 14, 8; 9; 16, 9; 17, 8; 23;

18, 12.

V : 6, 35.: 5, 17.(: . ).: 18, 24.: 15, 22.: 20, 21.(: . .).
11, 15.: 19, 29.: 1, 9; 4, 4; 7, 34; 11, ; 34; 18, 2.: 5, ; 5.

5, 4; <. 33>.* 2, .: 4, 30.— : 1, 9; 9, 6; 19, ;
16; 19; 20, .: 1, ; 2, 8; 4, 28; 18, 7.: 3, 14.: 20, 3.: 5, 18; 24; 26; 29; 20, 3.

3, 2; 5, 32; 6, ; 5; 7, ; 8, ; 13; 9; 9, le;

10, 16
; 12, 31; 17, 29; 35; 18, 8; 20, 13

;
19 .: 3, 5; 28.: 3, 4; 5; 5, 5.: 5, 19.: 19, 30.

(annus): 1, 5 .: 5, 17; 20
; 16, 34.: 17, 10

;
21, 17. — 2, 18.

9, 4 (cf. Leo Tact.

IX 75: ).: 5, 9; 13, ; 20, 8.: 2, 18
; 2; 23—26; 3, ; 19; 2; 4, ; 3; 5;

4*
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16
; 17; 20; 6, 23; 7, ; 8, ; 28; 35; 9, 2; 2; 23;

24; 28; 29; ; 10, i—; G; 7; il; 14, 12, is; 20
;

15, 4
; 12; 14

;
16

; 16, 2; 24; 17, 4
; 18, 12; 19, 13;

16; 20.

1, 15; 10, 4; 12, ii.: 1, 15; 2, 8; 35; 3, 9; 12; 9, 10
; 10, 10

;
13, 17;

19, 9 .: 15, 27; 21, 10.

:: 1, 20
; 11, 12 .

: 20, 28; 32.

8, 8; 21; 9, 2; 18; 33; 10, 32; 19, 7; 20, 17; 7, ;
14, 19. cum coniuiictivo 4, 7; 20, 29.

cum coni. 3, 31; 12, 28; cum iudicat. 14, 20.

cum infinit. 2, 35; 3, 25; 5, 10; 9, 8; 2; 10, 22,

25; 13, 32. ' cum infinit. 14, 2. (?)

7, 32.

4, 4; 7, 4; 25; 8, 24; 27; 9, 9; 28; 11, 18;

12, 20
; 13, 20

;
26

;
14, 4; 20, 19; 21, .

3, 30; 9, ; 11, ; 17; 19, 4; 15.
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Es lieißt bekautlich, waß langsam komt komt gut, aber icli fürchte,

auf vor ligende sclirift wird sicli dieser Spruch uicht so ouc weiteres an wen-

den laßen. Denn so vil sie auch durch beständiges nach beßern im laufe der

laugwirigen druklegung gewonnen haben dürfte, nicht geringeres hat sie an

frische und einheitlichkeit ein büßen niüßen. Immerhin glaube ich, daß eine

volständige Zusammenstellung alles dessen, waß uns bißher von dem Sprach-

schätze und der grammatik des Mittelpersischen, wie es in den Schriften der

Manichaeer^ erscheint, zugänglich geworden ist, ein unbedingtes erfordernis

war. Kanten wir doch die spräche des persischen mittelalters nur auß jün-

geren texten und nur in der Verkleidung des Pehlevi oder in der nur zu be-

denklichen form des Pazend. Müllers entzifferung \) eröfnete eine ganz neue

und absolut zuverläßige quelle, welche eben so vil licht aufs Pehlevi wirft,

wie sie von im empfangen kan, zugleich aber auch unwiderleglich gezeigt

hat, daß wir bei der erklärung des Pehlevi auf dem richtigen wege waren.

Darum bot es einen eigentümlichen reiz dem gegenseitigen Verhältnis beider

quellen biß ins detail nach zu spüren, und so das wäre bild des Mittelper-

sischen immer klarer auß dem schütte der jarhunderte auf tauchen zu sehen.

Als zu Weihnachten 1904 Müllers größere arbeit erschin, welche fast

die einzige quelle für unsere kentnis des Turtan-Pehlevi, wie Bartholomae

dise sprachform nent, gebliben ist, da hatte ich zunächst eine ein gelindere

besprechung diser für die iranische philologie epoche machenden Veröffent-

lichung ins auge gefaßt. Es ergab sich aber bald, daß die form einer kriti-
«

sehen anzeige in disem falle nicht an gebracht war. Die vilen einzelfragen,

welche zu behandeln waren, hätten die algemeine characteristik der neuent-

dekten sprachform überwuchert, und widerholungen wären schlechterdings

nicht zu umgehn gewesen. Dazu kam die ungeschlachte vom herausgeber

gewälte transcription der texte, bei deren Studium mau sich jedes wort

wider in semitische Schrift zurük versetzen muste, um von dem alp der un-

möglichen lautfornien befreit zu sein.

1) F. W. K. Müller. Ilandsclirifteu -Reste in Estrangelo-ScLrift aus Turfan, Cbinesisck*

Turkestan; Szgsb. Berl. Ak. 1904 p. 348—352 (= M I). — idem. II. Teil: Abhh. Berl. Ak. 1904.

pp. 117 u. 2 Taft. 4°. (= M II). — Eine Hermas-Stelle in maniebäiseber Version: Szgsb. Berl. Ak.

1905 p. 1077—1083 mit Taf. III (= M III).
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So entschloß icli mich denn zn allererst die mit geteilten texte widerum

ins gewand semitischer schritt zu kleiden, so gut ichs mit den gegebenen

mittelu konte, wobei anß nahe ligendeu gründen die reiheufolge der aller-

dings ganz zufälligen originalnummeru ein gehalten werden muste^). Dabei

war herr prof. Müller so freundlich meine hebraeische transcription noch-

mals mit den mir nicht zugänglichen originalen zu collatiouiereu, eine arbeit,

die merere verbeßeruugen zu tage förderte und für die im nicht allein von

meiner seite aufrichtiger dank gebürt. Schon waren die texte in diser neuen

recension ab gedrukt, als Müller die wichtigen fragmente anß dem Hermas-

biiche bekaut machte, und ich konte nicht umhin sie meinem abdrucke au

zu hängen und natürlich mit zn verarbeiten.

Das verursachte den ersten anfeuthalt in der drnkleguug, welche daun

glüklich biß znm 12-ten bogen fort schrit, als mir mein geschäzter college

Bartholomae die außhäugebogen seiner uachträge zum Altirauischeu Wör-

terbuche in liebenswirdigster weise zugänglich zn machen begau. Das

Studium dises Averkes hat mir großen nutzen gebracht, waß ich in jedem

einzelmm falle gewißeuhaft au zu merken nicht unterlaßen habe.

Auch der tätigen mithilfe des herru prof. Marr sei hier dankend ge-

dacht; seine mitteiluugeu anß dem Armenischen und Grusinischen sind als

wertvolle uachträge zu Hübschmanus Zusammenstellungen ein zu schätzen^).

Die ganze zeit über aber habe ich mit der correctur einen harten

kampf gekämpft, auß dem ich— troz gütiger beihilfe von befreundeter seite

— leider nicht als siger hervor gegangen bin, wie die vilen verbeßeruugen

pp. 120 ff. und 171ff. verraten, deren berüksichtiguug ich dem leser drin-

gend an empfehle.

Ich wil dise einleituug nicht schließen oue ausdrüklich auf ein ergebnis

meines Studiums der vor ligenden texte hin gewisen zu haben, das mir nuz-

bare aiißsichten zu eröfnen scheint. Es finden sich nämlich auch metrisch ab

gefaßte stücke, die ersten anthentischeu proben mittelpersischer verskunst.

Schon beim abdrucke der texte habe ich au gemerkt, daß eine ganze reihe

metrisch sei, habe auch versucht die silbenzal der einzelnen verse und Stro-

phen zu bestimmen. Und wenn auch nicht alle beispile so überzeugend sind,

wie z. b. 554 V (elfsilbig, aber nicht 4-+-7®), sondern 5 h- 6) oder 4a (vgl.

p. 153-4), 99 e, 173, und manche meiner zäluugeu sich als falsch erweisen

2) liine außname liab ich mir nur mit » 472 zu machen gestattet.

3) Zum Altiranischen Wörterbuch. Strassburg. 1906.

4) Den türkischen text 172 cd = 443 r. v. weite mein vererter college Radloff in einem

anliange behandeln; jezt ist seine Übersetzung an anderer stelle im druk ersebinen, p. 847 seines

artikels: Die vorislamitischen Schriftarten der Türken und ihr Verhältniss zu der Sprache der-

selben; Bull. Ac. St. P. 1908 p. 835—856.

5) Vgl. Salemann u. Shukovski. Persische Grammatik p. 101.
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mag, so zweifle ich doch nicht, daß weitere piiblicationen aiiß dem noch lange

nicht erschepften materiale uns in den stand setzen werden feste Schemata

für vers und strophe auf zu stellen. Gelingt dises, so haben wir das lang ge-

suchte hiudeglid, das von der ältesten metrik des Avesta zu den noch heuti;

lebendigen volkstümlichen Versmaßen herüber leitet, deren abzweigungeu

biß in die neupersische kunstdichtuug hinein reichen. Denn es muß einmal

auß gesprochen werden, wenigstens das nenpersische und das epische

(beide ursprünglich zu elf silben) sind altiranisches erbgut, das aller-

dings durch die disciplin der arabischen morenzälnng geschult und hoffähig

gemacht worden ist.

Wie auf dem orientalisteucongresse zu Kopenhagen verlautete, haben die

hüter der litterarischen schätze auß Turfan sich nun entschloßen die schuz-

zolpolitik auf zu geben und zur publication zunächst der iiigurischen litte-

raturreste zu schreiten. Hoffen wir arbeiter auf iranischem gebiete auch

für unser teil des hangens und bangens bald enthoben zu sein, auf daß wir

von der wonung der finsternis (osnjn nsts) zum lande des lichtes (vat \») ein

gehn, da warheit und freude winkt, (tvnwj )

den 5./18. IX. 08.

Salemann.
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Zur beaehtung^.

Das siglnin Mr im apparato bezeiclinet abweicliimgen von der erstanßgabo,

die sich anß der révision ergeben bal)en.



2 . Müller II p. 30

•'P oniD-oo^ unn f«DN"nn 'P ^

": 1 ' 01 P -» 10 fN
-» «0 10 10« ' \ 1« l'DIIQ’ ' ‘ fS 10 01 tt?0N1 [ => - 0 '«0 *'? ^'^ '

10 1Ö« Ü0-OO fi^
12 tû0im 1-0 0 ·> lûN 10 “ ni fw«0 1« 00 D0 - 00-)10 ^ '' “10. 10 mi

etc. 0 “ 1^ 10 01 110

2· Müller II . 50' 1 110 ÎÛ0

3. Müller II . 80

’; K'0î0i< 11« i[«i] ^ 10 11« ^0 j’j; *« p 100 10« *

moi ® 101« O m 013 [«: » ,i«î0 11« 0’ 110»« * '»«0
10« ’«0 10 01 8 pl01« |«0«0 ' l’l« ^ 1 0:0 0 f1«
i«0r Vj; “ 10 1«00 0«'0 «110 i«

1« «10 11« 1>LDD’.0 11® 10 11«

'? 010 0 1« ‘®
I f«0« [1«110 11« \« 10 1® 1« 110 (« «1 ’«0 - 81

110 010’ 1« f5 ’' 110 01 «0 «1 010: ’
0['']0«0 18« 10« ? []01 Î01«1^ 0D'0« « 110 f« 11« i«

^«"® 11« [««« '; 10« » «
[10] 01 [1]

22 .... 1D 1[0]

3 V.

10 10 ® 1110 110 D10 01 «10 11« 2 ’«1 '
10 ''« 10 01 .11« ® «110 1« 0100 10 101« [ * («[«' 1 ·»»?

«0 0 0 1^310 8' ' 11« 1'10 1«1«0 M« 0 «0 fî0'«0«
»

11« 0’«0«‘° >«! 110 [«011 ’ 11« ®«1®
I .>0'00 \«1« . 82

f10® 1«0U?« 10 0 10 1«1 12 ,11« pOÖ p«110 101« 1^310 ^3 f'?

0101®10 .1«0Î0« ID n’'0^" .PJDT0 0’0 D[’i'] []0’1 ®
? «0 Î0’1i« Î00111 1' ? 1 [?«] Q10 ,1«0Î0« 0 1«10 11« di 11«

0 ®“ 1] 1«0« ,1«0’1 f« f«0p ' 110 DV8 [1]1«

• -'"" Î0'1i« 1[01]21

2. «S. 3 Spalte 2» eines doppelblattes; es sind nur dise beiden proben mit geteilt —
3 ser undeutlich, am warscheinlichsten d't Mr —

3. z. 19 von 3 in’ ist nur der untere teil erhalten Mr —
3v. z. 9 sic Mr — 15 nach M dürfte auch' gelesen werden — 18 )Kü'3 recht

zweifelhaft Mr — 21 .> ist sicher Mr —
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4· Müller II . 49

2 []':':

0 0-00»^ DÎÎ-)NN P IN3 ^ DN"!« ^ P- 50

O 0 22Vp ^n “ID :“50 DNNi:: *
fNON

f«nNt^S3 [îd^
(drei Zeilen frei gelaßen)

0 05 »5 in ‘ '?\?; '® J’ar mN {nûdnn^

nbnoÿ fNÎOr jro D'P fN irrio JNNNNNÜIO DNNian fNIf» IN

O 0 jniNIN JN'''>DP

0 0 fN' “ |NNJÛ» 1 |:1!:?0 ‘5 pii

(Nûî in fNlO nJN

4 a.

néon

Müller II p. 61

00-00 ?»: nJNna 'ï*

^^ :"
(eine Zeile frei gelaßen)

0 0 0·> ·»!® b'ONO fN ^

^NNÎ;»·1N 10 ÖWN^ 10 *

— [oo— 0 0 DTI ®

ooD»n“ ‘?»0N0 fN 'T
‘°

00-00 jmODÎ‘" 10 DllÔ 10

pjo pnn
- 0 O tÛÔnniîN 10

j:niiton8

“^'ONO fN ’^

:üNnTON ü»n JINID

“r^ONO JTOr fN D'n

DNmiO )Nir> NDî:?^ in p. 52

1NDN p IN ''
^2 J'JKIplÜ^

(eine Zeile frei gelaßen)

[1 lINf Dini 1ÜÖN 10 J^N'IÖ N:5I? 1J3N

4. «Seite 1» — ü M wil [j]’jt<'i3n ergänzen, vgl. z. 6. — 1 ff. die strophe besteht

auß 3X8-I-9 Silben — 6 sic Mr — 8if. metrisch: 210, 9 -»-2X8, 8-t-7 Silben — die verse

auf diser und den folgenden seiten bilden keine zusammen hangenden hymnen, sondern

scheinen einem Verzeichnisse zu entstammen: es ist nicht überal möglich zu bestimmen,

wo der eine text endet und der andere an hebt —
4a. «Seite 2» — 2 sic Mr— 4 fl’, metrisch: 3 X (8 9), 8 -h 8 — 13 fl’, metrisch:

8-4, 7- 4 — 19 «zwischen S. 2 und 3 vielleicht [gcwis S.J Lücke» M —
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4 b. Müller II p. 52

00-00 IS* fS'n« Di<"lSN "27 '

00 - 00 nwSi:n :i:i ^'‘ ü«sm i>d di fu?Ti iü in pN
00 - 00 D’;; IN (NJN''J TDN^

fNDN •»'N * ID IN 1NJ"1N IIN l'DtDDI ^’ 1JN''J

00-00» N^^J? P· 53

pjDtyn D11N nwr ÎÛD1D ID ' DD1D fN fNN’'J0 DNin

J'D? 1^ TDDNÎiNI ;0 IN HNIDDil fNi'N-nO pD "imii

- ·= fN ' ^2 1D

niD :’5 1 ^
fn iin iN:iDm fn pDJ ?nn fn

00-0 0 ·> n-i^DD

O O - 0 0 11^ în ijn ^' fn :2;0

fi<'ü
''"

JDNI'J fN IV D»n ^NlD'')N

4c.

^:n^:i^éd 00
J'JNJD’ ^n 10 1-^

I P \40 ® D'n nD ID

0 0-00 J:ND P' IN ITD

::n fN » DinD invf [ '*

’ ID UN'HD * TI DIN

JTJöiö ^ p IN i:n

’.'?^ e p 10 1NDN
TN4UN ® 1N0TJ 10 IJNN

p. 54

00 - 00 10 fn Qi;; IQ0
(^? 10 IJNHD p “ HNDNN

0 0-00 [XinVDJD 1® IN 'JNÛ JTfJN

JINP’D'DI 10 1^ 12V2 IP DTJN
0 0 - 0 1* ?4N110 ll'p IN ’D D^N [N^J JNIDIJJ

00 - 00 J'ÖNJfl? f^ IN 18 T)Q DllNN’DN p 10 i^ Ü?'1JN IDDlip 1'

-ooT'Dl-ooll DNJNN Dip 10 miNTÖlil p1 p i®

4b. «Seite 3»— 1 ff. scheint metrisch zu sein — 6 ff metrisch: 2, 8-9,-,
5; 2 10, 5; 10 -- 4 ? — 12. 20 sic Mr — 19 man beachte die ziffer, wie auch 4c, 10. 20—
22 bildet den ersten halbvers zu 4 c, 1; metrisch: 9-7, 9-5 silben —

4 c. «Seite 4» — 3 ff metrisch: 8?-i-7, 7-+-7, 9 - 9, 8 silben — 9 sic Mr — 10 ff
scheint metrisch zu sein — 16 ff. metrisch: 8-n 9, 6 - 8 silben — 21 hanzaß M von mir
corrigiert —
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4(1. Müller II p. 55

010·»0

m fNia' oo-oo prJ^
13·' - JN^nonD " «00· 11«- VJ 10 " J«3« - -|«5

“ -imîv pi 1« ^ «:0
>3 8 D'-l«rf«- 1:’ 00 - 00 0«: >«113« 1«1«D 7110 1«

lr«ll^‘' 11« :0 «>10 0> 1?>9 11«0 «> J«3«-
00-0 0 -) 1 «" :«>«0;>-

(«^0>10 1·* 11« ««10 13« f«nr >31 « p« !«>««- >>0 J >10«2 31J

Î«3D«0 T13 1« 11> pi 1« 1«1>10 13-1« pr -Vi? «;3«1
0 0 - 00 1«1«D 11« 1«> - 1>

1« f«
‘7>«133 2« 4«3>3 011 - f«i:r311f psûiin |«0>10 1« >1>018 · 56

p« [13«]3 «3 1« 1«0 ?|0’ P« :«>«0 |««13 4siD
00-00 23 pûin« 13111

1«’
4.

10 13«\S0 113 f«r313« ftt?3«ll>3 i«llf f«ni02 3«3« 0>10 31p«> >31

00-0 O 11« pll3« p«« 13«3>« 113 [«13 l«-ol«f3«^ 11

[«>10 >p 1«1«D8 0>10 313«> 1«?3« >j;' lir 1« »1«Î3 10 >1«111««

[>«;? 11« [>10« 1« 313 - 11’ [ 3«« P«
« 1>10 1 -

— — l««f3«

P« >1«13 313 1 [•'10« - [Slir >3 P« !«>«« 1111 313 11« [Î3>û«l

[«Î33«l 11« [«10 « 13« 1«1>31 - [«0>10 1 11« [««3 · 57

00-00 ’1111 >1? «1 pi; 10 3>3«1 *« [««û 113-

[«>10 [«0D>1 p« 1« >«111« 313-'10 31«> « 1«'«« ? 313

313 313 10 13«3'i3«î 113 21 ««0>1« 1 [>; «^« 1«1>31-

00-0 022 ^>^_2«1

[1 1>1>10 - [Nllf UN' [«Î33«l 23 [«10 1>11«

4|·.

fkSi^DnS 7
[ 1« 2 >«0 11« 31 - [«1«« 2 [«0>10 3«3« 113 l>f 11« 1

00-0 >'13« >; [««1«3113 1«;^ ««« ii« - .

-[«1«« [«>108 [««0D>1 3«3« ‘^'«ID’ ‘?>«3>û ‘?>«011«

4d. «Seite 5»— litanei — 13 sic Mr — 23 der text geht auf der folgenden seite

weiter —
4e, «Seite 6«— 2 sic Mr— 23 «zwisclien S. (i und 7 Lücke»—
4f. «Seite 7» —
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(NNN115 'P (:0 in - ·!?1 DNI UN’NDN ®
I5 p. 58-”

5 1 (N1ÖJ (N11NÎ :':[ (^^ in ** [-16-(?0 fNNJINPJün IN 1:N'»NQ» JNNfNin'^ 10‘8*<^22-(15 '^Nû*^ ['] IN D'TIQN

0 0 - 0 0 (NINf3N (N^nonS (10 JN0N 1> IL?5n1 IN

- (N/////// i:n\S'Q 2*( (N^nD^Q IN*^^
4 ^.

0 0-0 0' 'P [N1NJi:i1 IN 13NJN1 ^

1N1JN '3 :^:*': io *
i inm u’üiNiyn in ^^ · 5

(·>1 IN 1JN\4D 5 - (N[û]n: « 3-ÛN’ ï 2? (10 DNJ "

00-0 0 (NU'nO’
(N^D îi?’O 1Ni°’ - PjDlin HNÛN® fN (;; piON«

pp 10 - -' 12 ’ 5 .(NÖIO 11 -
. (NNNiINmÖ

0 0-00 2? ’P 1" (NNÖf fl1

^P 11Î p[N] 1» (2^’NI’IN 2^2 - . i'
'P (NNO pN IN’NN(

( 10 18 :413N1 1:N]13 - un 1" 1? ION INpil'p

0 0-00 “imh'

n5 13 O^ IN UN - 3[1Jp[N']2° D1Î3'D13 IN:
• .

. ('P'* IN [Nî;] Ji: Ji: \^= ^'«î3n

7 a. Müller II p. 70n

TD113 püN pöN D11N3 133 l’liNI

7 b. Müller II p. 108

( fN 113 '1? UN
DN1T'P (NN111Û IN (Ntt^lN

' (Nif' 1 (1 pN

('JDlini ( 13N 2?10

8. Müller II p. 47

fS:iriDnD

*
I Npf 13 IN UN " 13''0: D1D1J IN (Ü’NDP UN( » P· 48

«U. 8. W.» ' (:?\[0]1'3( IN® 1": 1 'P pr®(:
13. Müller II p. 45. 108

- DU^tûOp - 5\S3i: - DIÛ^D 13 - ÎÛO -^
10 sic Mr — 23 der text geht auf . 8 (4 g) weiter —

4g. «Seite 8» — 10 so sicher Mr — 17 die ergänzung zweifelhaft — 20 für '2 davor

ist kein plaz Mr —
7 a. auß einem alphabetischen hymnus; metrisch: 6-4-6 silben —
7b. metrisch: 7-4-7, 8-4-9 silben — nach Mr warscheiulicher nis^lßs —
13. einzelne namen auß dem text —
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14. Müller II p. 44’ « ^ 0:* “ 0'^5 3 ‘

fcn-l 0:0«1 " 0^0 *° * 0':01 « 0''1 ^

16. Müller II . 93

:; ’* '5^ pbiii® ''///^ ^^ . ‘

t>nö: '\s^j ^ <’: '> f’m« ' '^: '«
jîi ' 10 i'ds:î2?j; » « ’ « ^'

^^'D^î’a^ < “ ’\s J''^ is'^a :?
16 V.

«•»: · ''V ® [? '.] ® [?® ^<] \ [] ‘ · 4
'^ « <? 1 ·>^ ® \ ^ ^ ia>iä ^ [?]' ®[ ® » - ^' ^' }?’ “ '' ° ’'

17. Müller II . 25

“'':
II
|.·—> ®[ '< ^ ' ()

® ® [][] * ()

!®·»;? p,-,0j^* “lia ?‘°' }®’ ^ ()

“ “ (’ ^ ' (<) . 26

.... 11 ‘8

(17 V.)

®®® ' ^ '’-''] [] ‘ ()' 10^ ® (^ * (f)[]® I
® “ [ ®;? ® ® » (g) . 2?

wta, [[]0
18 “ [ ® ()

1 1»'
14. Z. 11 sic — ein anderes «soglidisches» stük auß diser nummer ist M II

p. 98 mit geteilt —
16. z. 2. 9 sic Mr — 16v. z. 8 oder °mTU ? nach M —
17. z. 1 den anfang dises satzes bietet 172,6 — 3 sic Mr — 4 «zweite Spalte» —

den anfang s. 172b,2 — 6 danach großer Zwischenraum — 7ft'. vgl. 172,iili. — 13 «zweite

Spalte» — vgl. 172v,8ff. —
17v. z. 1 den anfang dises satzes bietet 172b,i6 — 4 «zweite Spalte» — 7 danach

großer Zwischenraum — 14 «zweite Spalte» —
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18. Müller p. 34

imsji D'p fN " m:T is ^ tDis«-: ''2?« ‘

,— (NÛID •'‘7’0 f« ^( T(« |5
’ iJ’m5 »-)« m:^ «
1« 1°

I
'? ünû nJX “ID ^«110 » IQ ID 1^< ^ · 35

:« Jî35i in ir ^ -in^înhq(; “ ««. [^^^ ?·» :’
18 V.

nNN’jD“iN " taiN m"??:? •» 03':' f > ‘

ritz;’' nnNäi(« in*’ nû ’-* in

mNQD’aN îz;NlQN’l8 nNûm in nNb’*?:’ *^ i’-int in'Qn®
“iNaTj îdq“ oofsr’äN pN» j-ranNi ®

tiiN pö’tz; IN Tip iîn iûin i
'?’'?^ in Titz; p.

J’TNaiN]

20. Müller II p. 45^’’ * diö’d ·>5 * aipN’ '\'>^'<^.^’ DIDi:« b’NlD ‘?’Nä’D«
‘

7’N^ ‘j’Nail*

20 a.

’ ns ÎZ?’ n’Q’ ^ ‘N^* TIN i”tz;ie»* [?’
fN ' TN 01’ fNiaai’p pN ’i« mN {nö’j;

20 b.1 pi pr la^ [-lN]:N TN» '^.0'\1^^ · 46

îz;ia
f
’ 'Nia ^[ ’? ^ ’ ftai- ® ; ’

20 .

1 ' :)«"> ^ fNîz;”îi »“ .·
0 0 1 (nqdnq îtn’ nNûDr ^^« pmN ’ :N^* îz;iN

• . . .1 N^Tp8

18. ü. Z. 6.9 sic Mr —
20. Z. 2 sic Mr —
20a. «Rückseite» — 6 darauf wird ]« oder'^ gefolgt sein. —
20 b. «zweites Blatt» —
20c. «Rückseite» — z. 6 sic Mr —
3an. .-. . 2
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28. Müller II p. 94

*5 “iTs ^ :‘''' 2
?\ »

niN \S 5 -»'an^N fS'DID5 pr 'SD'iö ns's :' -- fVJi-in^s ' nf’ûimx : ns®
etc. IS' ®

\sn5 nos fsn n:s >2 .^^^D •»ms diq‘‘ i i:i is n:':si5'o p. 95

O 1S131S O li f]D’1 '»i?
1®

np'« 'nnn ï •'•' i"i'0 ^’ fsîi?':i O ^isni is‘® fsi^m snnsi “·®
|Sn >; 2?’ÎÎ21 IP PSoTi'0 20 fSU?’îf |sn JSJSÛ fsip?0

O ins O 23 ï fsii?is ;5^^ ’

28 a. Müller p. 95

fm |sn 10 O fSD’inS ® 1S 1’00 ' 11 ^ ''mi^S 10 ' m '

O’ O ® is? 'i pû110S ^

32. Müller II p. G2

O^ 0'1 '0 ‘

[Shs pnös )S0ÖH nn nS] 1140] 2\ ps

invr |SD1 IS 1'Ü00 '»0 110 fSlf® pS ®

1^[]0 ps® [Î]S® [Û D’P l’s^n '0 Jlfl JD110 p«4

n®0 |Î011 D2?îf tûls ®
I nn \Ü ·*0 fis p.

(U?'Î0'S ns 0011 01 fa ’ï ’10 iniû ps
O fsn’'10 fSî0*' ns0 fÛ

O ® fIS

[o] 10 10 10000 1S •'ï O VJ no0D ps ®

[O] fso 1^ mmm^rn fsn»“ sr0^0 mi P }»0 fis

pnsirp P O^ fssoonf fis

32 V.

IV:
O pi VP 10 O D,si:i 2 l^n^^ O pn :nn 1S inSODP 1

1S O DS1SODP *0 110SOS OS10 10 1 IS ® [fO'jnSOOP OSni

^0S ns nsr 1SS PS'' ® 0 1001’0 11>0 isnnî0 in

in IS 0 *>?0 0 DSlp^ I 1 pnsOOP OSnio nSHl fSO 10 0 in® [?1]01 P

nos ' 10 0 ^ 3in0S 11®0 01
fSini0 [flpin 'i' isnno? 10 nOS 101 SOt01 110 ^0 o 01®JlX0 ®

f>0?

111110 12 [f]SlSr f*f 11 ’0 “ DS 10[1]

111 f’i:,40
1®[ 10s [n0]s 11s

28. bildet ein doppelblat, von welchem nur proben mit geteilt sind, und zwar dises

stük von Seite 3, 28 a von seite 4. 32. litanei — z. 2 die ergiinzung zweifelhaft —
32 V. 7 sic Mr — 8 liûcihrêft M von mir corrigiert —

63

64
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33. Müller . 4G

'' DUVP TS® 10’^ \^^
\\ “'(® -1 n« 2^'^ |;' >«: în:nî3dn dt ins:: -)«d^ “ n«

33 b. " ^
Müller p. 47

1IN QN’IÛÎN] ^ * p:NÎ2DN ® IN “10
'^ -1 18 D^;; '<2 ’:NÛ IN fNû:0 lü

34. Müller II p. 44

jnNÎÛ^
^ 0'>--: jmn ^ jin[iN] jna ^ 0'JDNJ2?m pi5[:] i

0 (ü’^JNJ'l 01[0] ’
I 0>JD^JN !; ® " ·:0 ^ 0'"01 V- 45

[00]: 0'^0 » oDbSj[a,s]»
-1NÜ '^'

38. Müller II . 77

^'\ ( fNJNOli™ fNlf' ^ : N-’' *

10 1 N'JNO « N'JNO ' NJÜl-Ü'JOntt?’'

:· fo’ ® NmoiNr njniin p « -::2?- jniî:;5n ^

l-l[V0]“INf [?;^D':iN

39. Müller II p. 50

p ?*0

40. Müller II p. 48

(«
JJOn * ->0 '•'N inÖN * ^N^ND;; OnnDN ’ ‘

^’ nON -no-nf" ^? -\* * -)Ti:3N 5: '>2

'ï80mNr* ) ?· fN-lINf’ pJT) pnp * pû'po O 1>0

J]NT>0 1 pNolJîpio p,s] O 50'' 1 fN® INI 1 fN 113.
»]'^ i:o-nr ItD “ [pN 1^2

33. nur das untere stük, erste spalte der Vorderseite, wärend 33 b die zweite spalte

enthält —
34. nur außzug — z. 10 oder villeicht mo'T —
38. nur die rükseite, da die Vorderseite verwischt ist — z. 3 M ergänzt [? '],

aber es ist eher ein nomen agentis zu erwarten — 7 vgl. 311, ff. —
39. nur citât —
40. nur die rükseite, da die vordere verwischt ist — 11 sic Mr —
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43. Müller II p. 78

- '>^ - |«DwS-n5‘

DNno '':-|<2;“ ''V i:nvn«

- -ipms [?*'] 5-00 '»' - 1\S

rvön - jjniD [? ‘7] 6-00 -nôkSîiNT ' :·>«^'3

- fsm—« |0 fsnicm^p - ^ ^ nipN' - :·-:·)

43 V.

|^<p ’“ - '^ iNinsj - “:? 1«:0«
[’<] :1 ftr4nx“) ]'>50 4\0^< ^\^-o [« ^''“ - 7

|0«0 s^5_oo^^{'s^^ D0. [']0 : '^
- |^^^n-) PID'I ^^<'D^ 5[ |«' - Tit^

liiO \sj«û ^ ' ^<^« 7 ^’; ^"·:!

45. Müller II . 91

'0 ;? 10 ® ’>2?'[ ]·»;;^ ' ^ d0 ' i

'ï' 1 p2 0 015 “[' pö 1 '0 [' 1 pj;* Î0\4 D10

P f4 1 O p-)0' ’ 110 0’ 1' 6 P pp
>24 :« »

45 V.

pN IS«
'-'® 'P D100 40 10"’ ’ 14 4 '0 }0

‘

24 |:1 SJ6 1014 ’^ ' [10 f4 0" 0'4 4’ ^
D0 1 '' D1'^ ’ ^' - 0410 ''4101 14«

|
^^’ 404 . 92

0'4[10]“ '4 **1 10 ® ) 110 40

47 . Müller II . 82

0140' [101 14*'"«4 14"‘
•. .0.6 .0. >« ..^ .

4® 410' 1 *>410 pî0^û 10 8 140 40 [440 10410 '0’’ |4’10 “ 1014 101 0''010 [’^2?0 14 1 r^<4

[44 04 ' 4014 0 10 4101 0'010 1 144 >" ’0

410' |410 1 0404 |«4 10 10 [44] 100
10'*0 [4^4 0410 0 44 D?0 0 |40'10 0 T1Î0

43. Z. 7 sic — 43 V. schließt sich unmittelbar an —
45 V, sic Mr — 47 a. erstes blat recto — z. 9 vor )'n kan so wol '

als auch m« ergänzt werden — 15 sic Mr—
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47 b. Müller II p. 83

[' [^]’ ::* 5«[? 7\^« (« P isnx p:isiN *> «:
I
nx\’ ixoj ^ ::0 ? «:^: Ï j:r*o ’ imn '·® :î:?ijx ixt ï fxir[ pnn« p- 84

’ ns in T( 12 nn TX 1’0 ’ 10 11 mx \ri JnXTJ

-O olJN TX’* *TD 10 01 2?0[ “''
:2?0 00 1® 0 1X0 ^70 100 15 1 1

fxn

47 .

:0'0 .^''\ ® ^^^^^
- 00 1TD :? 5 010 ’[?’']1’'.0 DT^| 10 fXnXlTÎ ^ ’ J’10 10 1 1XD ®' "jn ITD ll’û pp 2

I0^ ?: 1 (XÛTJ 10? 81 · 85

|1 110 1JX XÖ 1 1 10 <1 13 ll'û ' fX:’DX0DP D0 1 1? ' ' 1'?
:^ 110 : i® 00 ? îp’’0 :

fi:x ii’û TX ;:? -» » p'jû iq ·>: >^ 0 1*’ '» 10 1X1 D0 ^:: [:? ii'û[ ] ’

47(1.

'^ ^0 1?3 ??' ^^^
1 * [XJXtöTn fXJJXTl ^ 5 [] [?**

J'XT0 8 '0 ·» {11 ; ’ ’ 1? 1PD [ ^| 10 ' | ^^ » ' 1 IXJn ll'J ·> p. 86

T |1' fxor fxor 10 JXJX2?Tn ’ [ 10' fXTl unno '’0 00 13 (ÜO1T0 ’ 2?10(' ' 1 15 1 fXnXlTi ' fXJ’OX0OPi*[ 10 1JX JXJX:i?Tn 1^ : [^^: 19 01 [^ ->0 10 18 “7

110 '0 1 ^
48. Müller II . 86

’: *: 10 ^ ^ [] ^

['»'ï* 0]0 ^ 5 1[']0 * 101
47 . erstes blat verso — z. 13 nach eher m't —
47c. zweites blat (von andrer hand); zwischen beiden blättern ist jeden fais eine

lücke — z. 6.7.14 sic Mr —
47 d. zweites blat verso — z. 10.13 sic Mr
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DD -) D’î:’ W’ûî 5 -' ®

[fNöjDK [] [5] 41 » -'
48 V. Müller II . 87( 14« ^:^ 1JX ps-inir?2 [«:[?] *tû‘

50 G'.ye i«l«r«« hnt:?]5|« 1D ÎTD - ] 14« * ««
14« 8^ 4« 4 0 04«47 1« 140 iw«î0 :« «14 10 Dû 9 >« 140 JÛ«J1'U?

50. Muller II . 95

1«^« 11'« 29 '^ "[1]23 1X122 Qj^^-jai «14 29 141090 Î041D‘^

f«lÛ«8o i:DDinû23 (^nû 4 1'1'4 ') l«'û«f ^8 JXÛD«274 . *?! . il’ir . D4|ï . 01> . f«f'ü ^ . ID« · 96

04. Müller II . 92

?«1515 'ÛS IDIDÖ

'2 [^:xö] n«û f«j0 f«
«1

— — Kt 9 []" — 'J—» — tT' 8 KÛ — ]KJ3 — Kt — ^ — Kl' — Kî — — 6

l'ûi ' 8 4« D«:n'i0

— *3 _ ,? — ' 12 Kl — 1 — K« — Kl — 'TÖ

0 0- 00 14«« '40 pi2?4J« 1«4 40*

[k]T — 'T — 1 — K' 13 — 'IP — UK 1^ , TKt — 1

«trno 0 ·^

64 V.

f« 4«11« If' IJ« 1 p. 93

— Kt — — t — KJ' — KT * — ' — 'T — 'T — Kt 3 — K' — KT — j — KJ' — *

1«4'4* 4«2?'42

[
—] 10 — KJ — ' —'m 9 — KtP — 1— t — s — «ntp — ' — ' — i

l’i 13J 5
— T —' 11 —' — '2 — 12 [— ]

74. Müller p. 75

{0«:« 4 («041 ® {«00' QN'p '' 4'^ 2 '*
- fXT«r 4« D«1 10

48 V. Z. 4 sic Mr — hieher küute 566 gehören, das von der selben band ge-

sebriben ist —
50. außzug — die ein geklammerten werte stehn am rande—
64. die Überschrift ist «soghdiscb» — metrisch; 39 Silben — zwischen z. 9

und 11 rot jtPUK —
64 V. metrisch; 5-6, 6 Silben —
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·:· ·:· " ·:· « ·:·
*

iJûTir |x:î!7i-i i<m5 : '
Î«:D 00-00 p^<^^5 '3SÖ ' 3*2 ;

^^nJN 3«’3iJ inm pö‘?^‘7 (-?
0 0 - 00 |2?

:««’ fNif’ [Nü'S2''i; " m ( |î<nniiûnn i«

·>53 :»'' »« : pno« jnfMs
|

. 7
IV :03 *20 ^ ;;

74 V.

'NVf ® ® :
" <*:'0 ® intin * ]< : ^

- »' ? 10 oder ? -ni^<] :? >0
''?® îûDm ': - ^^'^^ ^:^<’'^îQ:'0
|2?' JÎÎ3« - |S-1ND fNDI \S1'f VI \S13 :313 [1“1 10 1\S -
- ~ P]D'T - IJi^n 12 nr - ?' - |^Û^<p''''J Ï [NJ^mîÛ “

- ’' - - :1 - -»iiûsrjn 1® - »IIINT - 10 - 5
n« - «5 15 j^îniJS Ï - >S13 «12?31 '' «1 1^-0 ·>
- 1^0? - !^' ' p2;[Nl] ‘® 1 ’ ''0 · 77

1® 1:«: ï - f^ö^^0
'• pD^<[l] 1§ - 'i<in0 D113t< D0

[[«]00’1 ÎN0D41] "« 00 - 00 Ï | - Ü^^
\srü[iS]i"i

75. Müller II . 70

[pniD«

p^ÎD' 0^1*’:[1] "« 0*>1 1t3i î311Np]

^?D^ÎX * '»

îû0^1Nn[n]t!? 1 ] 2?11« ÜHNp® 13[] îTIlUSp] îTIlNp* []
l^<^^îD^; *

0« 1 8 « Î^l^p 11^0 1 \^ ^ Dlliip î3mp
ni[N3] 1« ÎI?11ÎÎ3 2niN3 O 1^0 1 IL'IlkSp ® DIlNp 311

75 V.

0[^ ®
I []3 31''3 [13'’. 13 " P« 1 [^’^ 11 . 71

® ' «0 [] 13 [ [1]< * üni.Sp î311Np [21«]' 113

1>0 1 1N ?11«3 Ü11N3 *

[<127 10 ’ INI 13N ''3 8^ 11N 1 INI 1 ’ îi?iin3

74. Z. 10 sic Mr —
74v. Z. 8 sic Mr — 20 die ergilnzung gibt Mr — 21 von° ist nur noch der r-

punkt erhalten —
75. z. 3 über rot in 1K — 75 v. scheint sich an 75,lo an zu schließen —
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83. Müller p. 70: «?5 « pûwS

88 und 96.

Sihe unter 175.

98. Müller II p. 37

fö
IS

13 1« ^ ?'> 1« «1« " 11 - « 1[ 005\'^
I« 13 f^?î^-oDS^^“ 1T^^ "» |« . 38

‘ 1 [? ’ - ^^1 1 0* ® \0 1 - 4SI

11 [11 9 - 0 01 |11 •'®1-1^
11 -1 [ - 1 “[-ms3 |11 •'

- 1 ' [?]3] 13-0 |?1 1
1 - 1 - fKÛ - 11 1

- 18
I ( 1 - f]D-nO (nilti 1’ 11 ·> - . 39

- (>1 (1 ('' 21 ('113 - ]0 13 11 1
(' - 22 - ( 1 - 11 211“ [(1 - 1 2 ?]D'i3 11 - p:Q23

98 h.

:nps *ns : ^
- ' 5(’ 2 1- 5'»3 11 1

1 ’ ^ 51 11 1 - ' 11 ^ 1 1
13 11 ( - 'N1 ’ (11 ' 1 ® 1
- ,11( 1 I 1 - 11> ('1 81 . 40

’ 1[] 12 1 (' 1 ('11 11 (' - ('’ 1 ' (3*1 '? 3·43 ' 1 1'»*( '^ 11 1 - 1''' 18 ''-^' (’'11 11' ';8' 1 '-’
(11' 21 -1'1' 12 (>^13 '1

13 - 11[] 23 1 ' (1 '1 - ' 22 |0 '25 1 - (] 2^'
83. ist villeicht metrisch; es ist nur ein citât auß dem fragment —
98. nach M p. Hin bilden die Überschriften der fort laufenden seiten 98—99d

eine zusammen hangende gebetsformel — z. 3. 11. 18 sic Mr — 5 °bjk in correctur —
17 so ist gewis für ’adbén zu lesen, das in correctur steht: ursprünglich war )'2S ge-

schriben Mr —
98 b. z. 1 vor' correctur — 14. 19 sic Mr — das ende der zeile in correctur —
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!)ü. Müller II p. 41

“
î«n IS ;; -vjsiDnö fs jnn ï - ;;^ p’Jsnom5 \s fsiQ-nb ^

.TJSDSnb 'P fsn IS^ [;^ J’JI’S fs lis^ plDDj; ’p

-0|SDSn3 1D 1S (^D?’ r.3SDSnj fs ns«;
j'ör ns-’;; j’js-isnï^o [.rasjosnö fsoj-irr nnjrjD 'p [sn ï

13 j,sj,süDS f
- nifSTT 10; ns Jin '.; “

ns - O1 pJlS0 HD 15 ns ^00 “iSn^Î ÎV0S1’0 p'û? 10S nS
[SÜDS Din'S ns - O0 ”

I “li:S fSVl Î’J1S0 pins 15 fsn 10 p. 42

-o'Sl^« plSJ·'! fSÜDS IIM ÎT’^S i« 01 10 IIS ID -) is

ÎS^DP 10S ;|-,p nS-olS'D’ llJS^i 00
- O ISD^’: ir^ l’0:sr0 jii-)0 ns -on0 ns ÎSS ns

[iisn’3]i\s nsn’:s0sn5 25e b

99 d.

fNnîJI f'pnn "IN

'j; 31 10 nsii’jns 5 ns - ··>' ?]0 2 i0s iisn':si0n5 ns 1

fs pns ns - O ,mr I^fsa 5 - ^S 13S ns O O HS3’T * \\
'^ ® ^ 11 - O ’ n ’3S - O JS3''31S0

5

ns - O ll>p 4SI >0 p0sins bis I 3S ISl DI ''V fnüy p. 43

ism; ins ns O O nS3’li2 *n issnii 10 - O Vi? ?]00? pi0Sl’0

ns f'nan nnsi fSÖDS 1^ CZ]111\4 0-0 "isnii0 15 llîiro

2?’ isnii 11 O 3iin0s ns is:noo 1® 1:1« jSiiins O nûoan 15

D1-VS0 VP ins 12 - ^ ilirSll - \S1 13 jt30nrPVS ^s
ivins 'SI? 21 - pûSl’0 Ü^^'S pllS llS 20 - is5SD0

DSm fSn'r -0 \S1 -123 pj3_o JDS3 iVinS 0 10 22 ns
25 p3rnsi:n pnD1 )? an 10S mi

99 C· Millier II p. 44

’3SÛ nsü If’ O 31 DS^nnO ^SÎP^n flL’ll fS 13S?0
102. Millier II p. )4

fNDJN“îD DiSJ;
isnnc* 0 3in ^î· 1S30T 1 - 0 0 pl ip 1

0’ 5 1>0 010 1 ns - O 0 nvs inS 2

99. Z. 3f}'. das wort] nach Mr — 25 sic Mr —
99d. z. 1 «verwischt» M. — 10 zu 'xn bemerkt M: «korrigiert, überschrieben:

’andar'; sein zweites «korrigiert» gehört zu —
99e. leider ist nur eine probe gegeben; das metrmn ist zebnsilbig mit wechselnder

caesiir im balbverse (4-«-G, 5-i-5) —
3au. .-1'. . 3



IS . SALEMANK.

(« \s ’ï* ikS:DT O 2;[ ’] pû*im ·> ^n

011]0^ '* [1JN3D1' ' 1[] « 3X133 ' ’
[] *’^ ’ 1X303 ^ ’ ’

0'[0?>'] “[ ‘31 ’ 1X303 10
I [] ’11 >

’?;? 130

[0?31 13 3133[] 1* 1X303 ’
[]

l'i' 1X303 15 ] 13 13[0? ' 1^ ]
} '3!^ ['Ï 1X303]'' ' 10 []

19 1311

]
313 "1[ ]

. )5

102 V. Müller II . G5

jDBDj; »
3X30 - 31* 2 ·>^ - ' ’* 1

[1]’ 13 31 5

13 3X30 '® WW^ 1[ 3]31-1^ 1 31 ^ [1]0‘ '' '[' ’ ^ 1 3T1ÔX jxino* 8

31[] 10 - 06?1 ’ 310 |1* IX '\ [?] T1ÖX 10?
- ' 1 15 13’[’ 13 ']; 12

- 13?3[’ 1]0 15 W- 13 löo’io 31[] 1^ #;-'
{10? [3]l'lôx '.^^^ [3]01 ’

»15 1 ’ \^ wämwsmm.^^ ’ .
'[’][3] 10? ”’

100 . Müller . 100

.
^’^ .'

. IxSl 1’
.
^’^ . "[ . ‘ .{

* «A0.S l^A

etc.“ .’
132. Müller II p. 36

03X’5 [?1’0] ixp 113X 1 ^ ” 5^^ 1

00 ’ 31 00 ^ [” ] 13’3 00 1X0130 5 [0]’‘’0

102, . 9 sic —
102. der vergleich mit der Vorderseite zeigt, daß von den lezten zeilen nur das

ende crlialteii ist — ü sic Mr —
106. arabische Wörter auß einem neupersischen texte in cursiver Manichaeer-

schrift — 132. z. 4 ah gerißene stelle, » sor undeutlich Mr —
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^D O 7103 ® [] nn tüjDita

tûD3 O JwSnn’ ^'ï* “ ÎÛD 10Dn O« nnîi? D'P fwS >: '«

WM^^WM. n«îr? D'm'n IN

.
«’\ tûD :[« ?2]^ I (î:io>o[»/^^^ \

;’ in 00 ^ ' 2 od :7’ :’»^
ns·' l’O Sn'O^O ® n.4"nnO? pllö f^û^O :^1«1 ÎDIS 8 []J>äl' (XOr I.SDIJJ “ 13’« OÖp "IlwS'' OIS ^ \SOnÖ

:n]3Vf -\ 1 00 2?5 [·!

172. Müller II

,'' " "4D Uÿ" "31.SÏ3S 'TI.SnD'-lEnB'IÖ D«3 3 n'DnÛSS 'DS 0 'Sb "13313 2

ms ;® '»P fo^nsirj; ms ‘

"D313SB '« ® 'v5 "13313* 0 0 — 0 06 'NSS.S "' 'BK 1313X "DÛ3Bt ^

“00-0 0 fsnm’i ^ fsoo’i ’P lo jî^im’jp
'>

"D313 O 0 — O O ’ IBD'1 “ '31 O 'S3 "-ID "3 ' 10 0"ii> //ni 0 13N3

p-ios 10 0 ii’D nif 13
I nmiv fm ’' ms i®

3B H.S1 "33snt "3BB “ 0’ 13-11. O 13K3 1® n'13313SB 'DB "s5

0 0 - 00 HD1D i>nn 10 llS IISO ''V

0 0 — 0 0-' "1t?" "13 1 ' "1 18

172 b.

ms^ fsjsm los ï ’min fsirno ® los piosmsmn®
'BK [?']' 1 IB 'BS 0« p'BS'pli ® -\B ''« 'BS S'3lf®

ms |!7\; ]® § -
® fs'jnnsi pöo psjsmtri?

'BS S'B313 BS31 ]13 1'5) 1® 0 0 — 00 "1?3S1 1 1SD1B 8 "31 B'3l?13BB

IS ms nnirr» o?5si 11 IS ns 0 IS' ms imo isooio-iu^öio

"31 'BS l?5siB3Bl 1“ i’ISli'll "31 'BS "BSl "31 1 " "31 "
u?m *8 ns· Dti;:: ’i;

p®‘7:!:is “ p:?'’m^® - mirv fsnso
00 — 00 "3T1SD 16 '

[im'40] Il ’mosi iso ms im^iii

132. Z. 9 das erste ’ in '' unter der zeile nach getragen (M) —
132v. z. 17 man möchte 3SD3133 erwarten, aber die lesuug iat sicher Mr —
172 (Seite 3 v.) 172 b. (Seite 4): ich habe die texte in beiden dialekten unter ein-

ander setzen laßen — z. 11 vgl. 17b —
172 b, vgl. taf. II rechts bei M — z. 8 sic Mr — 18 die ergänzung nach 17 d —

I. 37

. IGO

I. 101



20 . 8ALEMANN.

2.443. Müller II .

1 sïipirs’ ·: ^ ,s^t2üs\s » , nson.s ‘

» " is'nDsaa : r’n*n:iîD'>‘iN'

. ’tin.S "iSn TTOÎÛ 6 ^IDTlVliÎ . . sp'?'»'' ^ > :

[>«»]’ ''îûibî >4.np p«i:t2itD' [îû]ôbSî:?3[:i ^’p’]N‘N

. "Ens ISJip ^ (443)

üp^° ([“] ^n:iiD j.sîiNa'’ '?!« stû:sT«ii8

. ’l
* flSSKS isSX3 f\ - 'pô' X-I2S 2

>4^^’\4:·:?'-'·*3' . 'p’’ -’ “ s'nbij^ip :
.'‘7’

is[ö]3it3'
’ 'itüipn«' "p 6 sta'juiiD ]j ^ '

"IS'DIS fûïs'ûis TTiVlwS ’’ : DnjJÎÛ . I “«^“ · 105

1° lÛlSDIK ni ® '3Î5' '" * ISJIS

“liions r^ïÏNÛIwS 1ÎÛ1Î3 :
‘®

»•'Îû^lîibi tûSSînnü ’^p\SK 15 V2: »’îûOi'iii 18
^ , .sd:stnî: nd··

(1.443 \.

» ^ . ''jnrmpio.si . nsons' röT^rm« *

'’îû‘?in ]«^ “[OüS' s'iiwS'j 5
J i3iînms. vSübi:!jip

wôœ : ?’:’\4 []:?[] ’ «ïnif«^ ·>^^ . “i[îîd]-ix «

n«t2DXitt 3 . . . , 12 1310 2 ' D'njiia ^ (443 v)

. . [?]8
. . '

.:^ pTnsD :
pti’7ni î<îî«: . [p'in

:
^ m

. mupsD . . . . D ’ Nss:^ pwi' ' ^

. PnnVS'bf'lD 12 f'ID JnVlîÎTn^r ['»'DNrn 11 n:în‘:

VK P1D 8 ... .'DSOx'^nD ^ . . . .s:

.^5 1 s'p pj'b’p » rn'^ : -; p'D«^sPtn^.i;i2.
. . . NÖX'?15»''5>

' :?«« ^' srn' .

.

pn“^’:^îJ2 ^^
i« ’’»:0 :« : nûirPN : '^'’p^v

i®

173. Müller II p. 78; TS 0 >,st5 pinj 1 (a)

jnTp Dsn 1 tsd:; ts 0 i:ijs 1 ID 2

[s:im-i psnp -.* ts f[']Tn (Sin 2 (b)

irnisn Dl ns {:? [usini 0 fsisms TS

172c. vgl. taf. II links bei M, und die Übersetzung von W. Radloft’ im anbange—
173. metrisch: 4-8 Silben — z. 3 list zweifelnd ',". gegen die sonstige

Schreibweise und das metrum —
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175.88.!».

nsn^îL' 1. Ï

Müller II . G. 108

'*| “ “
) fs‘ 9G - ) 88 - ) 88.96 - cl)01 9G corr. - ) 88 -

(). Müller II . G0

n«D»2 '\. 14 1 .... .

?.: ' 2?' .::
[1040 ?’^ ® [czî]43i:;5i

1\1 ' . ^·>4 1 []1: 6

[];5*1 \5 ^[^
404?5 ^™ 10 ®

- «: ? 1 " 312 \\
?)0 14;? ?' 1 '^'[ 14]

[’] '[1] 1 1’ ]
[V^®' 313» [10 lw4]i’ 010 . 91

- [10] 20

176 V.

1 1[] 2

^^ '0^ ' ^^
·>4142?] ^ 313 %4 313 I

:; 10 »|
1 |1 “ '34Ö?

1 1®01
*>11 ’> 3341 1 1'

'’1 1«

[]' ’ D10 18

10 31[3 1

'11 [0] 1
1 1 1

3131 313 1Û4

?’ ’’
pi

fÎ3
11 12

I 1
D’j; 1 1''

. G2

[]^ ''V D10

177. Müller II . 88

^? 1 ' ' 2 - ['>’1] 1

-00 ->'? 311 1 " D1130 - {' (4M 1 10[] -
- ' ® }01 14 1 010 1 - ^ 11? 1® '’’' {2? 1 D113 7 >'140 '3 (1 1 01

175. die verse sind drei mal überlifert, aber mit Varianten -metrisch: 5-i-7 Silben -

176. scheint zum teil metrisch zu sein — z. 10 so M, aber in xö«Jii»5l zu beßern —
20 sic Mr —

176v. ist höchst warscheinlich metrisch — z. 4.8.10.14 sic Mr —



22 . SALEMANN.

- -1^127 Dimrs" ^. |5 lö üim -
0 0 - 0 0 Tüi<:nD u?p ‘- J'-oon^2 ’ [ “ - 8

- 5 Diras - - nnsij ·>2 ’D’ ’D - -
— 0 0 - 16 _' | -008 T1D 1 |’’ ma” ‘^ ’

[- ] T’iD’ - -
-00 [ > ^ [Diras - 1] ^D’SD.lr 1 D^D 2 ‘»

1 D^t - 24 [1 D^S] - 23 HiilSnSS^^ [1J

[-0 0 1]->1 Dlü^D« 25 <

177 V.

-'^' ’ nmsisiST^ '2^ “’'^‘[ - mis'| > - arä "''‘

iw4aDi ns ' }" - mp )‘ ® [ - «
-

“ ' ’ - nsnns «

1 1
- (

D'ni *^\ itd’” “
114 - [ijmiis ’*

[^® | [ [’^ niai

114 D4D 11 114 - 1[ 1S ;?’
114’ 14S’ 1S 114 - :? iiaiîTj;’’

1S 114 |41 ^»^’ 114 \11 1S^ ^'1^41

44:414 1 (4?'2 1 - .22

309. Müller II
1).

47{ =*
^ ’

114 441 ' ^ ^" []
311. Müller II

J).
60

^

pi « \ ïams }’ ’

0 0 - 0 0 im ® [14J

- O 0 Ipian 11 “ Î41S 1°

- 14 14' 114 14’ 12 · Ö7

1S D11Î411D ®[4]] ^ ;
177. . 14 so sicher Mr — 16 «im Origiual nicht ausgefüllt» M —
177v. z. 11 sic Mr — 309. z. 5 sic Mr —
311. die Überschrift ist «soghdisch» — metrisch: 3X8, 8 -h4,8-i-8 Silben —
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311 V. Müller II p. 67

ID DVNS IDirr \5 “ 'Jiiû 00 -oo 10

SrnölS'r fN‘ fN"n S\Sn5 1111?^''

JS'D'3 1 0 0 - 00^ Ü'^V fw4 \

324. Müller II p. 74

:\^ mnm^
cDsa’ [?«]® ’.?

- ^^ 3U?'Ö

’ 1-0 > iwS" ';? . \sn5i° ? '-:»
- 1D «’ '»•' n\s nr fxiif

nf 18 >'^ |<1 1^ ·> p-iDN‘ ID’ i« 1 ' l’IDSîÎ^T · 75

331. Müller II p. 71

[0 ^^;?].? [ ^ [î2?^^^î]p P i

- 31' 0«3 3S? [ '] ^ 3w4 ü^^^^p î3?31Np[] '

[] TD [ ] îi?31Np ?31[« ^] ·’

[]8 3·[« ’ ?«['']7 |;[] ^^ .]«
- >«( ^° D3ixp TD îi;[3ixp] 9? *^

- 13] 11

? TD 3D :3?[] 12 2?
331 V. Müller II . 72

3?31 *’ Î33X 2 ^ '3- ^

- -» 5 3 27 ^:?
>’ ^[' nDDTD Î33[X] ^ []^ 3[

- - 8'’ [''
:3D’’ [] •’ '»' •''® [?] ^\s

l’D ?( 12 ’’ 11 [?]
388. Müller II . 28

-0033 *'; ®’ " i'ü^’D .

'-^ ^®’ ^^ '·’ ’jxîd

JX - ® ® [: :; - ^:?
31 1. . 12 80 sicher —
324. Z. 1 1 vermutet DsniöX nach dem zusammenhange —
331. z. 8 die ergänzung ist nicht sicher —
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388 V. Müller p. 29

/////

’i’ nsnil“! IQ Dmi5 ’i·« 0 D^<^VQ IQ D’JS'T ^ ns Disr 2 Q'JST fS^

2 ID 0 ID '* “iSrn® P]^ fSVl QIST

442. Müller II p. 30

etc.?J’l -VI? [SM ü’n [S

443.

Sihe uuter 172.

470. Müller II p. 19[
^nsiQDs i:sin ns i:sns» =" hJSD ns; nsm; *

[sir'=^ 'j; [di5 ns^ vs i niD ns nr [sn n:s>se" i>.
20

[snonso jTlD nSMf [SVn ns fSS niQ’pOSn ® [wSODS ns J’or ID

imjwso ns no IS isiD psD» [njsnms so dmss« ^s id

ns?Q Ï nö *2
fs Ï0 1S1Q ip •’Dn’onms " p]i? nnvi id ns 0 nsosinst»

Ï D1Q1SD j-üs ··*
L[*]s •'QifPQnms Ï i:s?Qsnns [^JsîQm is ovon

nnPQ Ï :n’S [‘S ’ [? ’3] nn[ÎQj Ï [SDSnÖ fS nri n]niyj2?l-l

)Sn -QS' fs [S0?nD ^ DlJiSD “)s^:n5^’ [fs n’J

onS0?’M22 ['0]S M? Q\SS21 'i? ^SîQm20

iids^'ü: vno '-'* [^]so?n^ “ins i i[snmj |s:q[vs] p· 21

470 V.

nns

)Sis:invpo?n] LÏ n]sDM? o’ss vs^^ ms ns’ss [snp] ·; [oninji

[wsn:n [so?ps 0 nsD’3 ms nMsnn ms^ D’Jss mas

M? [sn ms« 00 nsfp n[sD]^ ms nö ms pv fm ps®
“

71S -li’s]
10 nasnm nsnn[s]^ q’ss^ PS '·' m:s so [[sjJii'ptm

vj [s iD nsn ms 12 [snvD [Sons nsDSio?;? 4 [wsmrn ms nso?’'M

IS ms ^s?o is ’ yn nsLOsj -i^s Jom

nos nos \.^^^' nS?Qn[DMi®
I [ÎQ’^ÎID [’? f[S Slji^ · 22

ms [ [‘S ^s^2o 1
® [SO* s^ ^. i®

^oü^n m nDSl^^'"" fSS [wSO IS .
388v. z. 3 ist «soglidiscliw: «diß [ist?] das eigne lied» d. i. das lied von oder für

sieh selbst; vgl. Lb — 8. 9 sic Mr —
44-2. nur der aufaug des fragmentes ist mit geteilt —
470. z. G. 12 sic Mr — 24 deutlich so Mr —
470 V. z. 1 deutlich so Mr —
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472.
Silie nach 482.

473. Müller II p. 22

(;;“·' ' fsinDs HwSD^
iib’ ß IJ 5: ·> iv -imym5 dd +

I IX(’-5» "l^<r? fXDO 2?\^ ]?’: >. 2»'“ IX 1 ’ [
473 .? ; Dmmî2 ï i:xinfoi"' :?^x^?"5] DD nx 1X1D {XiS'ÜD ^ |^ ï|7 '

nx 1Z' ï [0] ’ ^x^:l5 ix nx [[5] « ix [^ ’[ |]'^] ^ fxn 1 ^ J4DX"1 8 Dnmû' D7[’DI ^^>
4731). Müller II . 24

10 ;; 10^ no^D \^^[][^ nn.i ï :0
':') 0 |2? > 0’ '0 ünmû

4 1 0:8): ^ ld?’i]5 ’d-: ·. 25

»114
f
4DD4 1 :'0 p0iö id;i 1410 :’; 5» |xûî

473 . Müller II . 23-)'
I
»-5 ^ :'^"»» . 24

niiJ’pDXn fXJ'Üf 1 fX:4üLDX]6 11JX 'D fXI?’' [XD?’P »^ »' nrx"0 9 îxm '0 l’D'im]» i'd:x[ü]’

“ixnnt:?) n:x » [ ï
f

i*';5 fxn i:n

{XD10 »» pXDa 1=^ » -r:X1D? ( 1» 12

475. Müller II p. 11

iDiB ’j;'0 \sii5 (^ ::?
mx 71D0 -):?] 5

fxîy[iws] ^ » i:ni1 8; id ’d \s:x >' 7 ’ \ ' ß

T^ÛXp 2 4 'ï 10 » [1 1 [: 1]]1[:
‘?- [: 0 |' ^ | [ |0 “ [ü’Jd

473. bei 473 . — . 8 oder: osn ? () —
473a. bei M 473a v. — z. 3.8.9.10 sic Mr —
473b. bei M 4731) r. — z. 1 M ergänzt nöS —
473c. bei M 473b v. — z. 2.4.6 sic Mr —
475. ?.. 3.12.18 sic Mr —
3:. .-. . 4



26 . SALEMANN.

.

—'? 10 fSlf' ’’ ï '' 1< Î^î2nx l'J’D.SVI

JnN^< 15 1S ^<î:n^î T1.SÏ11· rjiinji’i în |s':s.ni''p*v:ni«:
2" N'ö 10 : «!'’ ifsmiiS piö: ps'üis·^ pnij;r ^ : *>· pöd;^

p. 12

475 V. Müller II p. 12

.of^DNn m*o·:

rnn^m '’^ [10]" [iji:! hin';; :iinsi ^ (u;i [*s fsii:^!] ^

0'’ m ü’n 110 :0’ i jid m 'i*·’ îi^’io [?] m ‘^^
' 110 JIJÔ ^ D’n 01'0 (« ^ 110 ' ::[1]0 ^ 1 1«10

1 110 ^ 1101 |[\] ^ 110 .0 » )«
[·* ’ 110 J^<llSp 1 1[«] 12 11SOÜM 0110 [\' . 13

1:MJ 13X10 [‘ |1[ fX*i01X ['3] i* DM0
18 111ÎÛ ·>3 31 -

1 » 1^ 31013 1 1’ 1 110 10 Iß

110] 20 '->0 l’Di ’ 1 31 [1] 11 [1] « 0 ' 0’ 1 310

jXn 10 Hf31 22 11010 {01’ 1 1[0] 21 DX0DP [01 [^1 (9^^ ^ ^·^? '£·

477.

4 oollS’MI
I

8 10 3in[ 2 ' 1101 1 . 14

10 113« 1[’ 31 10 [] [0?1
l'M 110 10 ’ 8 ’310 ' 1 ^·313 1 ]X3X31Tpî011

1X10111 110’ Ï 310 'i*iß DM\5' jX [«
313M 1 '·© 1« ’ )1 110 10 12 1X1 1X0| 110 Ï 3111 Iß [ 0] 11’ 1 [^ 110

ÎXO1018 [I]:si3 1[’ ^ DIX DM00 ’ 10 Iß

OOM 0110 1 [XO1X20 [^ 11 10 Iß 0 110 ’ 110 1 1’

[11 lwX333X ÎX113 22
I

[’]·· pSM [10 113 1110110 21 4] p. 15

l?DM 1]1[0 '^' O lysîfii 2i p? P >3 [2·!

477 V.· ·;^ [11]0 011 pmpr [113 2 -î^· TM 131 1
100 TM 31110X1’ |’0^.^ IX 130

475. vgl. taf. I rechts bei , dessen neue lesung hier vor ligt — z. 4 ist leider

kaum zu eutzitl'ern — 13 sic — 17 sic Mr —
477. s. M tat’. I links — der tcxt schließt sich unmittelbar au 475v au — z. 19 M's

orgänzung TIS ' 112 ist unmitglich — 22 leider undeutlich in der photograidiic «und im

original» Mr — 477 V. z. 2 sic Mr —
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::].3 [ idj-hsûij [^’
1ND111 nS'Î2 ^10*» 1 SD |]'·' (frei)«

Ï . 111 Ï is'D-1 ,
im ï 1 15

1

ï' ’ :# iis i-i’ ?*'; >· le]: î«*iN*iW “ "?

482. Müller II . 16

[iS^mDNtî? ? 'j;

2?3 [?[]=1
[1’'] |:^^[[ )[ It^i

11 ^Î2? Q41S 1 ftiünwS 13 115 Ä’N’ 1

[— ’^ (;^ [’’: | ’’: ^

Li]3n:n 'j;

(4 zeilea Zwischenraum)

’ 14 1" 1 1 10 12 ^ “^ “

482 V,

7 \)2

1* 40? 11’'^ [4004 4 J'Of

’; ^4 1[1J4 41 134^5
I ^143 1 -^ [13]41 1·* f4 ? ’^ 3^34 ’; 041 10

4 11 1’3340 [4 ’’ 011144 [)4] » f4 [1]114 114 34 14[1] "

[4 1 313 1^ 1[]0? [4 1 14'0’34 13410'» 2 134 ’ 0414141
140'[’1] /34 ’ if^ 110410; [41

If' 4[0] 4 3\4 14'1'[ 10 ]
i«

1 1440
472. Müller II . 17

13 13414 [41=^ 134^ '30;1 [4 43 ^2 ^ 1DV

’.«
I |4 10 ;>3 011134 [4004 5 1 1343 104 [4004 114 1 ^43 1 · 18

olwS13 0 « 40 ^
143 1 04’’3 4 1 1410 1' 340 04

114 11 11004 14' i«
[’j; ’]1 4 1 1 11 ’ 5

1’ 1’3340 1·! 1 [4004 [4004 10 2 1’ 114 144
114 44 15 11]41 1143 10* 1 13’ 5' 1 131401 313
[40»' Ä[13]413 :^. [40001«^ 13 [430 [[41' 1 [14

1 [43Î0

477 V. . 9.14 sic — 482. Ü. sic — z. 7 vill. 2' Mr —
482 V. Z. 3.6.7 sic Mr — 7 «es sind nur die obersten teile der bucbstaben erhalten,

so daß man auch /; lesen kOnte» Mr —
472 schließt sich an 482v. au— z. 1.2.4.6.9.16.17 sic Mr — 7 ob etwa V Mr

findet das ser warscheinlich, da der Schluß der zeile so keinen sin ergibt —
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472 V. Muller . 18[' '
T1S:’'T fNJ’öf []' J'>ö? Dnrs | ^3^ 2

-»D 1’ l’ÜJwSÖ ^ D01

Sis "1' IST '0 ·’ JS0S DSnnSlST ÎSnMHJ'nST · l'J

[fsn] M' 0 '^;? :’ pp *i3S J’P ’ ir' t^d’t [sn i’ösnns ^

D’ün iSIS^'n i'J pS nnST^ ?’* » “IIJS 'P ûsmfs

'P P lîr'ûsi'J "isnTi fsn 12 -QN ^- j’ôr 'm O nsûa"i0 11 ^^'^ ts

IP’njÜn mis y 1' pSVT 13

543. Müller II p. 79

|SDN"n5 ', ::«0 ’' : WJ
-n:s 5« Pis ·"' ^ isr '>^· - ^^ ^ ’ :s2'sn ns

pp TS s^ pm Ï :’20’’ [s:^i fsjo ’: psisnni:?« '
)’: ’ - “ €'''[] ·’

543 V.

lainsiDss ijs-ns îûijsûid 3 :;' fs-isnnE; ^ ’ ^

12ST1SS «
I it: îL"D ’ 10 Psd: 10 il :::? fsoo^in i:s2?r*: -i ·

[12S]ir:2? ÎÛiaSO^'ÔST |S1S0Dn « [SSOD'l lOS i:S2'nTO 2 î^:SDnO
^SD 13 ^s 12 m 11 “ iûi:snno »

544. Müller II p. 72

[pnèN

Dsjos ps isûM isiisio[s]2 []? ii 2'mr ps isü^n*^
O ::sTis’

O :i'’h os: itû is ^is ii^o nsîors] ^ m [i]tû is i:?iisp u;nsp

1 ''ï DI 1S t:is e ll’O nSÛS 1 1S 2?1isp Dlisp 3

1S21S Ö’^S^^Ü 1 1S *C11[S]0 2 :?[]3
O fini Î21S 2

I psS^SDp fSiniT 1 1S î!71isp 3 ÜIISD p. 73

^OS ^S pn^lü 12 1 1S îTIlSp [Dlljsp’ 12 îrnsp

m nsfj’n 1 [IS] ÎLniSp 0?1isp

544 V.

pis’ Ds:os ps îs* is 2
^ m ^

l’OS 11 ps Ô'S1ÜÖS 2ûn ’0 1 ll’O nSÛS •'\S l’IÔS Î21S\ 3

O ISf^'P 2 [Sü 1S O ISÛ'n IS’I 1 0 Î31S 3 ISÜn

472 V. Z. 10 sic Mr — 543. Z. 5 deutlich 1ns Mr —



MANICUAEISCHE BTUBIEN. 1.

» « irn O nsas in nas rnn ’ nsû nsûs nas mnn

nsûs 1 nais nnnno-[i:'4a nsûs'·* nas mnnojron vn: nsüs

isû[s 1] nas [mnnii o] n:isna nsû[s ] nas mnn

’ P ^^^ DI ms on fs·'^ '•ms ^^ nsrmn

^\ ’« ':20«

’ ^ « ’ ms m:ia;> '• fsta^ mn ' ^ pno D-a'ï ^
"[2 in ] non ID ' ’J B1t< 131? 6 'i ISIVU ' 'i 1' ^

]
'2 . G8

21 Qs ·' [ii;]insa ms psmä « m in' am ms fo' pnös ’

554 V.

789.551 V. ich laße die beiden abschriften unter einander setzen — z. 2 ff. ist

metrisch: 4-1-10 Silben — 789 v. sihe weiter unten —
554 z. 5—6 metrisch: 27 Silben — 5 deutlich '2 Mr —
554v. leider ist von disem frühlingsliede (5-»- 6 silben), das an so manches

erinnert, nicht mer erhalten — 11 began warscheinlich mit dem wortc2 —
555. z. 3 sic Mr —

551. Müller II p. 67

789.551 V. Müller II p. 68

p. 67

[psnara nas

554. Müller II p. 68

nmn-O 'i; [SDf nai ^
i
’? pn' · -

nns ms ün0 « (sst:;ä^ ^

(zwei Zeilen frei)

srsn 'P nsömo ms^ 'P n'iaämä

•ns ’.y 5 nnsn ms '^ ^

snmsia nns ns ^ [svôsa fsima

0® 8 p]Dn 'p™ ^ n·'ns

555. Müller II p. 74

n'^psnono ms ’'’
sns\s no ms^

O O n'môs ms n’·'sDp n’T'âs ^[ îpâsi 'P fip^snonö no »
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. Müller II . 87

fS' nösi :^ (« ·>[«]- 2 [-jq ^[^] 1

f« D^n ^ 13 \ *·\4

56« V.

IN :?]« 1Ö ] 12 j:î':[3]‘·' id i[3S]i

P :'> O JVrJN 31S' J3 P 1 [M\s^ 13 fN 13 O^ |

56« a. Müller II p. 88

- [’JbSjû 'T3[
730. Müller II p. 48

rNIÎNnîtÎI

n'3’31 fNJin^Din («no :[^']’?'^31« T-l^<^ ÎÎ31“)2

\2 ® pr> (wSDI 3TQ ' p?3N3 .’ ·’ D’INIl
I [« p· 49

13 11i< “ 17 T30K 0 ' '» ’· 11
^1^ fNlp[ ^^^ 12 P«

73« V.

|''«0 '^ 0'’': fi<J3 ^^ ’^^^:
JS10 IÜ ·' 13 3’’-|0^ 3( 3113 1 “)0 (; « 1S

7«TUni3 11« :;«! 0’1«?2 110 f'’ül«inii 5 p^û«3 11« 1*^

°0” 11

731. Müller II . 32

«1«0''3« «3«01««^ 1««' 13« 2 «’1« '' « 0 Gmiiî: > « «'« « p’îi^ip ·»: 4

I D3 « 13 ’ («« ® 1« 1«13 ' (’ 13 ’ 1 i«ü'1« «3« lU'J

n«ütr« |« ’“ tien'^ 12; 10 1*· 13 b’im«‘ ·.• 10 ’1 1·^ 1 10 '•3’\ 12 1'

731 V.

[1]3 «0 «13 11« 2 [11]«13 ' 1«1«0 1

(frei) -

?’13 1« «3« " 11« «« 13 ^ 1«1 11 ’ ’ 11110 P«
1

f’ 10 0'’10'·’ [««’!;1 ;« ««0«10 11« D«D«\«1 13''10

’ 11D 11« 11« 11 10'0 1«0 W 12 ° 1’<0

1

^ «’«1 ] 1«

12 ÎND’1 1=1 Î4NJ2DP 10 114 111 12

566 gehört der handachrift nach zu 48 (M) —
730. nur die erste spalte — 8.7 «sic» M —
730v. nur die zweite spalte, da die andre hiilfte des blattes unvolstiiudig ist —
731 «unten» M — z. 3 «sic» M —
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" 733 . Müller II p. 31

:: Di ^< «·"* ujid nr Tir «
— —

Nn'jntrrii li1 \^\^'> '•V :"0 10 n«
>· - 1'’ «« SD pm pS fliDSJU ‘•p (SD IS - imsn

- 10 - l’J'inJl5 DÏin’ ® 10

fsn ' |ti[D]J10 1 “ 1DJ snn ''V J[in]10 [10 ins

ns»i* Tsnop '0 T/DP^^ pi ns iîi p'-ool^<J:nO

O O lilJ'f l’^îi fsn 10

ns :^Dr 10 1D - O O 1-: |: ^·*’ s p’‘?jns 10 ns

733 V.

- O O Tis:in·'' Pnsp [d:ss iD’Dsvn 1 .“f^iJ'Disunn ^i0in^s 2~ ^ p· 32

10 vün ‘ mi P0 p:jss ’iiiï 10 ns ^ jnr y fs y ns
JJ'VS ns '> P^S O O1 fDJSS IIS « }S^ pD'r

m omp 12
f[^]:i vj; isijd “ is d ds ^ ^ - mi

*is Di 10 ns - O O iNJiinii [.isDltiS fsiisii :i:iD0

m - 0 0 DM IS^n nSD[Ii]S i« PUS fSm D'IÎ fSn 10 \SJS 1·-

S pr ï D'IÏ P pP 1i D’n 11

789 .

Sihe oben 551.

789 V. Müller II p. 68

O
O ins:s pD ns fsnr ^

nojiisr nônsti

fsisi'1 i'd:î 2 0’ m 1

JSIJS ns isn IS T5Î1D10 '

DID f' ’is ^STUn TiS'n0 2?Ï1D
·''>

9. Müller II p. 99

SDSjn 10 nf 1i l’n I 'i .niD ISllS nS ^ 1 D'SDIÊ) i:sï 1 p. 100

i:i 'o: fSDSjn îds ^ ns tin id si onsi^

b · Müller II p. 108

pDSi vn pn OmilD DM fS 1

0’ fs D’n ni [nS] iisnsiinii D'n ÎS 2

733 . Z. 11 pad7^^èn M; der r-punkt und zwei buchstaben zerstört Mr —
733 V. Z. 17 es ist wol [?'5 ?] zu ergänzen —
. ist ein kleines buch, über welches j). 96 ff. genauer geliandelt wird; ic.b laße

die ‘soghdischen’ stücke weg —
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l h. Müller II p. 29

00^ ns pj?'

pD^5: n; ^ o^n

0 '0—1—1—13 8 —KJ —' —'—'—Xt—1— ’ IX XÖ—'—' —2 XJ'—X 5

DIS {41*1? ^2 ''V i:'î“iD^

— 'D — 15 Ô ;xj'll XI — XI — XI — X' — X 2 10 O — '2J — ' —
't O — J'O— KD

O O {44'“1
O 0 )XJ' — Kl — 3' — X' 12— '-|n»

Pl. Müller I p. 360

{4[]^ 4'40 ï 14^-1134« T14 314Jp “4 ^ >3 '1^*

ï '' ’P l'D

P2 . Müller I p. 351

34 {4û\4115 ·>;? '43W’0 ï ''4:'4 ^ =7 (4340 (4144 ^ ^

O a O s
. .

.

[)>40 (4041 ’ J4ïiûn 6 ([û]m nû en gs: 5

[?(]40: 34[ ?]» [*l]4*)4D (’JÖ4:

s, Salemann, Ein bruchstülc

[•4 04 Î314 . . (41“1 ^ {:27· (' irn nöbn 1

. ’?' ; (43î3’i:i ':00 . -lö^ 7 10 m:4
(eine Zeile frei)

'': 5*14 (v‘?:i:i4

’: ·> {>‘?:4 ^

(4wi?2m 1’ ’? (‘?:4 «

·:· :i’J3i?'öini4 ·:· ’

·’· {130 14 ' (?’: 334 8

·:· ’’' ·:· 9

·:· 41 (’DOnû 334 i«

·:· ·:·

[3]31? P1Î3'’ ' '?24 ^ ' 341343 4- 334 1^

^?’’ J';? (î3''îi4i: 334 ^

[^0]0 D'bl40 (13’ 334 ^

’’ ’? (’ 4

1

«

·:· :''0’14334 :· 11

L. ist auch ein kleines buch, aus dem lediglich proben mit geteilt sind —
«Pl. und 2 gehören zu dem selben fragmente, wie sich jezt heranß gestellt hat, nach-

dem sich noch einige stücke von disen zerstörten doppelblatte gefnnden haben. Der text

siht jezt ganz anders auß. Pa steht in der spalte, die Pi vorher geht» Mr — die von mir

früher mit (Müller I p. 351) bezeichnete probe entspricht 4d, z. 16— 21 —
S. man sehe das facsimile dazu— meine erste lesung habe ich verbeßert — z. 3 355

ist, wie mir lier prof. Müller freundlich mit teilte ein zalzeichen, wol für 45, s. Dnval,

Traité de grammaire syriaiiue. Par 1881 p. XV — villeicht "ni'j'nr —
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1· * Mullei' 1 . 35U

f^^«nî:74 in •»'• n-iQ •':’'2 ”nDNi‘

jne;v:8 [;":’0 vr^Na cNjn«·0: in id 10 ^ [\5
fNNjN0 12 nj^s' :'?0 11 ]“7 D’?0‘?O » Ül5 NT^jatû \NN » |1 'P

JN0N15 [N3N0 fNlNllN ’P i^ JNmi0 fNMO0 * tp

f’3£D \SO Îlïî’ 1» IN ID 10 ÎN5^^ i*i DI fNim0D1 2? ’P '»’;:; 1«

0’ 23 [’ 0 ^Nt 22 pJîû (NJin pJü 21 1ND5 pjtû ni'0 20

[ r·: pjîû

T. das facsiraile bei M war ser schwer zu lesen, und erst die révision nach dem

original, dessen text, wie herr prof. Müller mir schreibt, ser deutlich ist, ergab die hier

mit geteilte faßuug. Nur z. 6 und 12 weiche ich von Mr ab, nach dessen angaben, wenn

ich sie recht versteh, 'is3 und ]sx5b gelesen werden müste.

Die übrigen von prof. Müller behandelten stücke sind nicht auf genommen worden,

weil 133, zum teil B, und das lederblat (L) ‘sogbdische’ texte enthalten, 155 (syrisch), 152

(türkisch) und 515 aber in uestorianischer schrift ab gefaßt sind. Außerdem bietet er

p. 1 uud 3 noch drei facsimile one nummern, von welchen das zweite ‘soghdisch’ ist, wärend

vom ersten nur die Überschrift [n:inu7o: sich deutlich lesen läßt; die folgenden vier

Zeilen dises textes kan ich leider nicht entziffern.

Weitere texte sihe um stehend.

3au. .-. . 5
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Nachtrag.

2 b. Müller III p. 1081

:’.3; dd -nj'i >: piN pröc^n ‘•ü :'0- ^ p-, i

oîûnm \ ’ -:« ^p«: -^ -lösop

tûsnj rn ï 1D-10N'» DD fS ^^«
2 c.' ÎÛD« KD fK?.31D2 IKmiD 3D IfDimK 1K · · · ·

^

psmD nnO’lD pin 1K JD nfVDimK D1K O O 5 ,4\4î:?-|D 1- pSD

O O 8 -)Nîû DD fKDKlJK D

2d. Müller III p. 1081.1083

- on pK - JD iprDnmK •'ï -[ -

^ . Müller III p. 1082

31 .

- •''D’DI ’P V-IJ -

- nm .-nr pm .ip -

il7a. Müller III p. 1077

IJDKDDP |KlDP]-‘> ppjf{ ' {K'^DKR '* LT]DK?DwSLn]Ä 2

0 pSD-lD "iKp \SÆ^ mu TÄ"" IDIKOO /\ J^Kn ’P f]1p·' l'»7S

i]DPnn ^·' mon TDKDUSnj J2 -.jofSlTD -IK4D1J" ’P fDun

psn nj^n DD'n'D''i J] 1« TDKDKH >D] i-^ "llJK >D ''PoD>[1]

’D lamiD JKD 20 1K fS'DK i» DDJD D n:« is »n sp

ID 14SDJ pKfI\S] 20 |îPnSPÎD ÎJn[K] 22 0 0 mSK ID’JiwS 21

JNDn pJDSn

Nachtrag. Erst gestern wurde mir pro!'. Müllers ‘Herinas-Stelle’ im bibliotbeks-

cxemplare der üerliuer Sitzungsberichte zugänglich; da meine drei ersten bogen schon ab

gedrukt waren, trage ich die neuen fragmente hier nach (17/30 I. 00) —
2d. 'adyâvâréft M, verdrukt —
97. vorder-und rükseite eines zweispaltigen blattes, s. M’s tafel III —
97a. z. 6 IS rot über dem p des folgenden Wortes — 11 die crgänzung nicht ganz

sicher — 16 M suppliert °D'[i], übersezt aber richtig — 23 M wil ]iss ergänzen, aber

die lückc ist größer —
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»7 b. Müller III p. 1078

'j; jmT '» [p]*i]3 » p^<’^

3 ’ «- 10 f^{:<:^û
« s :·> ?

\4JK 15: ·>: id |2?··* (i«:î ^ t “ ^
(«lir’J'N 19 13 ,“8 ^^^o^:l’ [fN]:^J^XD’'^Î 10 plî^

[:«23?«122 -,-,0 >^; 'P 21 ]113 ?’20^-|
«2;'û^<J^0 Ï f«T>3 10 '3 '
97.:^0( taot^ -.j '^

| '’ IQ -' ^î^'p8 10

^’] 10 11 15 D1 ·> »3 :‘7 j-.;; ^f:0 12

n^< ^^^ 20 3·3 10 10 ''10 ^ ’’ ’ {13’«1 ''3

(lisirp 24 ^«! D'û 23 -’ 11S 22
| ^J^( 21 1080

»7(1.

[p]1i«mr .^] ’ -'·'! 1[3] '»!
[f]1]3 ’^' 13S< 7'^ ['’ 10 ['] lli?··«!!5
[] QNl Î31N 12 [?0] 13N Dl' 11S [«]1 '3 0
[Nör 10 10 [']3 1> ^ J^^ :*> ^^^ Q1 ' '^D ^

021 '>’'1 1 «20 J<^?lr^^^oll0^m '^ 1« 2?13 lliS 31311

21 [?113] 10 11« 1«;23 [^ f«ir> 10 22
1 >3 1081[ II[

175. Müller III . 1083

- ^ « DH P«
-

284. Müller III . 1082

-1 {<> - ( 1 1 - ()

- f«T1«' 1« «« 111« 1 {« (« 1« «1'1 0'1«13-{)
-' :;0 fsni ^^ 0 - ()8

97 . Z. 15 ’, (loch ist der verbindungsstrich von s zu 1 sonderbar lang —
16 M 'ahhtâgân, ich glaube das erforderliche i noch zu erkennen —

97 d. die meisten meiner ergänzungen sind anfechtbar —
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N I

N— der erste buchstab des alphabets (vgl, und ) . 783,15

das erste stük des «Evangeliums der zwei und zwanzig (capitel)», s. u,

(up. )jJ ciJl)— eine angehängte interjection, an sbst., aber auch

an pron. und vb. fin., s. das I. register.

PS — 3,4. 47d,3. 99d,8.9. 102v,4 . 4 7 7,23. 48 2 v,5. 733,.,7.

— 733

v

,2 (vill. liier als ein wort).

°S — stamdes vb. subst. ps. sg. 2 "s
(

4b,i. 40,5. 102,..
176,6. 1 " T-iBK 40,2. 102 v, 19; vgl. ii. 331 v, 8. 544v,3.[s. noch] .— sg. 3

=. «JU...!) 16,8. 17f. 18,1. 28,12 82 v, 9.io. 40,5.47d, 5.io (vgl. 'v)·

97b,3. 102, ?ff. 102v,i. ' in 102,3 ff. ' 32 v,8. 47a, 13; vgl. 16v,2. 132,io.

Mit cas. obl. «haben»: po — dis y 45,3-5.

177,11 o(sein) schade hat neun arten», - S,2 . ddk ' 97, 5.

- S.

.

JISJISS — 177,2« . . . sprach: ich habe Jesu, dem vater der ein-

sicht(?) . . . vererung bezeugt, da mir °k (oder: da er mir dessen), waß ich von

im erbeten, und das gebet, das ir gebetet habt, er auch erhört hat», '
32 v,5 «°« der seien», so ist wol auch zu ergänzen ”k [ ] 'S

1 02 ,9 «denn der eiigel [und götter] bist du». Worauf M’s Übersetzung «fü-

rer» beruht ist mir unklar; für die erste stelle passt dise liedeutung gewis nicht.

(.{xj“ nur PPG 1,6 ed. Hang, sonst
.Jj(»

. vgl. jelü»)— «zeit»

°K D'y ns 4 C,20.

IJSS 4c, 7 sonst i:is C^ä-gata) — ptc. «gekommen», als vb. fin. «kam»

4,17. b,i8. c,3. 18,9. 48v,2. 64,1. v,i. 99e. 132 v,io. 1 77v,5.— tsnx ik 47b, i4

«kam (wider) zum bewustsein, zu sieb». — o'n 175. 566, [i] «bin gekom-

men». Villeicht auch 566 v,i «es geschah»? vgl. is 97b, i7 «und der

zweite lere (d. i. kaie) berg, das sind die sebeinheiligen und lügenpropheten,

an denen keine frncht der rechtschaffenheit war, wie inen auch am berge

nichts da war; sondern sie sind die ungläubigen; und kam es dazu^ f?«ß sie

sich bekeren, so wird inen die Sünde vergeben».

* AV 87,2 [wo zu corrigierenj und sonst, YZ 34)— «auf

hängen, an heften» pt. 98,2. “ 98,4 — Vgl.'.
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? CtR 1, 1 . 289, wo ich fälschlich tniuscrihiert

habe; richtiger Bai tholomae Indgin. Forsch. XII, 95 ii.)— adv. «zusammen,

gemeinsam» 733v,4.6.8; aber die stellen sind nicht klar.

(d -+-^ caus.) — «fort füren, bringen» pt. noKiNs 177v,i5.

Vgl. das simplex note und' .

:<< (conj. pl. 3 von ä-^Vvart ?)— «sich bekereu» 97b,i8.

pXN (mm)— adv. «so» 16,c. v,9, beide male folgt .
— epithet des q. v.

* pnSS (

—

«bringen» pt

.

- 9 7 a,2i . °t< . .

·

1 8,12.

})S. sg. 3n"ii.ss'i3 64,5. Jinss imi5 ms 731,3 «auf die speise schafft er einen

makel». conj. pl. 3 njs-nss 543 v,e: wenn nämlich juiyj! (q. v.) ohject dazu ist.

*p'niSi<()wV= )Wif^>ei^AV 10,7. KN 12,4)— «heran kommen» imp. pl. 2

T"nss 32v,i «preiset das große licht, kommet heran, laßet uns liehen mit

einer stimme (einstimmig)». 4^gl. noch p-ni.s*p'-n.s

.

ÎSS (eyjl) — «gir, hahsucht» 470v,2i. jn-ns nis °s 475v,i7. 477v,ii (i);

neben pini.4 4h, i5. Als name eines bösen geistes(aw. âsôis daêvôdâtaJiô) 470
,
g.

172,16. Im Fihrist FIM. 2 4 4,152.

ISiXN (^ey * b)j) )—«freigehoren, edel» pl. p-istss [nni?] p-nn 48 v,5.

{(-)— «girig, habsüchtig» °s w onmD 473 a,2.

— «hahsucht» 97d,20.

— V« 12S 45v,ü., unklar: es könte ja 3 pl. praes. sein, vgl. aber

njts und ISS

.

Sp rSX {(iz-käm) — «habsüchtig» 477,7, Vgl. "sjb.

(^ in ^7)0·^ Marry>l )
— «makel» 731,2; s. pniss.

(j^l) — ])rs.-stam von pas q. v., und eben da js'ss.

— nach Müller «hölle», waß durch den gegensaz— in 'j? isms'm

hj«n ' °s 470,21 und FIM 72,2 gestüzt wird; sonst noch 8. ,2.[.].9.

(man beachte den vocal der zweiten silhe)— der erste buchstab

pin °s 173a, im gegensatzezu s, dem lezteu biichstaben. Vgl. ans

.

iPSDS« - 3 . * pSD«
niilCSS (- *

-0"»^ vgl. aw% 3 sg. afrasta) — «belerung» 177,14 un-

klar (s. ); njstffi'3 ainsiöss 543 v,3 «sie sollen auf deine lere hören».

S"iSS u. )— «ruhe», der vers 4,i läßt manchfache deutungen

zu a)Dsis ist 2 sg. imp. von jl h) p ist cas. obl., abhängig von der praep.,

o(h‘r gen. poss. zum folgenden siibst. c) °p °s ist au der ersten oder au beiden

stellen als «AaUI zu faßen: «guttat der ruhe, die zur ruhe fürt». Keine

diser combinationen befridigt mich. Vgl. ' osa 173a und °s nntp.

- «Seite» °s pn 475,14 «auf die rechte seite»; °s 'ia 475,17

«auf die linke seite»;' 'la ps 'a 477,5 «welche zur linken stehn» vgl.
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475v,i.— Dises wort bedarf einer näheren besprechung. Ich kan es auß den

Parsenschriften nur an zwei stellen belegen, und zwar in einer der ältesten

quellen, dem phl. Vendîdâd; [lis j .
und iK -- j-i’r ^ '^. nmânakô. Darauß ergibt

sich die gleichung: ir. = ideogr. (vgl. syr. targ. iBoDan. 7,5

iB^ «Seite»), welche schon im PPGl. 2,5 (vgl. Justi im Bdh. Gl. 187),

Parsenhds. 68,21 und 25 -»«w zu finden war, — wo die

* richtige lesart * gewesen sein muß. Justi und Haug haben das

lemma mis verstanden, Spiegel (Comm. 1, 168) denkt fälschlich an sem. pbn,

und nur der Hujvaraç ane pehlavi pharhang (Bby. 1268 Yzdg.) erklärt richtig

mit d. i. . Neben disem gibt es aber noch ein anderes

ideogramm von der selben semit. wurzel PPGl. 2,6 (eben so im

Pharhang, erkl. d. i. jU jLY), vgl. Peshotan, Gr. of thePhl. lg. p.

4.30, wärend Sal. 68,12 und 25 (AnquetiPs schetar: kenar) bieten,

wie auch Justi 1. c. 187; das ideogramm kan ich weiter nicht belegen. Disen

Sachverhalt hat Bartholomae AIW s. v.. nicht berüksichtigt,

da er -«)«X3 mit kanär und mit (wol reconstruction nach Spiegels,

auch von Harlez widerholtem ) umschrib. Beide male ist älak zu lesen,

auß *ardaka^ mit l für rd, wofür in den Manichaeertexten r sich findet, vgl.

-ISO jL, ns-isD j^L,nDnKn bardistü),
.

= vJ)-«waßer» 98,9.18. b,3. 99d,8. 477v,i5. 482v,9. 472v,5

liberal mit luft und teuer zusammen genant. Fihr. cli) als viertes «glid der

lichterde» FIM. 53,2.61,17.

— 18,13. 102,17. 543v,12.

L>‘U)— praep. «mit» 4d,2.8.e,i. f,i.7.20. 43,2.74v,io.i9.

473 a,8. 731,3. tu 6. T,i5. Als postpos. oder adv. 472 v,4; der

ganze lange saz ist so zu construieren : «dann werden jener gott hauswalter,

welcher über jener untersten erde steht (bestellt ist) und die erden in Ordnung

hält, — jener luft hinauf leitende gott, der mit im zusammen ist, welcher luft

waßer und teuer hinauf leitet, — und jener gott dorfwalter, der über diser

erde steht und jenen mazanischen drachen in. . . nider hält, — von den

gefärten begleitet zum paradise wandern».

()>^j-"ey und ptc. fut. V. — «bedürftig», coustr.

verschideu; ' 's ns 3v,6. mit 10 «waß habt ir nötig, da ir weder zum
kämpfe geht, noch euch mit der jagd ab gebt, sondern leider (? nur) zu diser

arzneikunst und zum heilmittel reichen ein bedürfnis fület».

— «planet» nsn 9 8,1.

(tror= jL) — adv. «zurük, wider», als praeverb bei«·
(s.) u. q.v; mit flgd. in (vgl. GRI, 1,323 § 129)3,12. 98b,i6. 97a,i9.

3an. .-. . 6
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jnxj« 18,10 und ’n^D^î 18v,i3 (-^rer) — «d. andere».

— s. 'sn 1 ntÿ’p nsns 'V °K 99d,i6.

(if'Vü'= »««“»«j-è uJ-^l)— «Averfeii, leg'en» pt -ns rv [] ?
:« 3,18 (s. ^'); coiij. pl. .3 [iisj]j3s^ i« 477 v, 7 «und sie (lualeiicos)

werden sie (angeli) ergreifen und in die liölle iverfen».

*(5^î^^î oder * — V. conj. jd. 1 Dssssnns 177v,24; danach

könte ns2isn3[K] 544,2 die 3 sg. conj. sein, wenn nicht das darauf folgende

nstt'n q. V. ein particip postulierte.^ {4< |sjjT
‘
pj-sL) — «lezt» °s DB 74 v, 17 «dann zulezt».

— «ende» nns IS °s ]styi3 28,4 «jene anderen sind eben die, welche

das hrennendefeuervereren, daher wißen sie seihst, daß ir ende im fenerieigl.

‘znni fener’ sein wird)». °s 28a «zu guter lezt».

— «d. lezte» 473, lo. °s vn ]sn 28a «an jenem jüngsten tage».

·2^— «wunderhar» 177v,i7. Vgl. auch 3ns. — Eine frage: ivozii sollen

wir Vd 2
,
24/59 abda-ca anders auf faßen, als an den beiden übrigen stellen

Yt 5,34.

1

9
,
10? Die durch die ühersclnvemmnng hervor gerufene Verwüstung ist

zur genüge geschildert, wenn man übersetzt: «vor disem winter(.^5mô aêtarjiâ)

war das land reich an iveiden; da wird reichlich w^aßer darüber hießen nach

der schneeschmelze; und w underbar alle hdds. der PÜ), Yima, w ird es

hier den lenten erscheinen (vgl. V awd sahist), wenn hier (waarnm

«jezt»?!) des kleiuvihs spur zum Vorschein kommt», nämlich, w'cnn es nach

der großen flnt wider trocken geworden ist.

('''ahi-daisaya-)— «au zeigen, kund tun» inip. 2 sg. sd'33s isdid

177v,9 «sie baten: zeige uns an». Das den saz beginnende 13 ''. 18,8 ist

wol 3 sg. praes., villeicht aber doch 2 pl. imp. ?

SD HDS — npr. eines lerers, der mit j'disn' zusammen genant

wird 177 v,i 7. Vgl. Kessler 1,231.

*p)*DS — «zu nemen» ps. sg. 3 3"sns 177,4. conj.pl. 3

33K'si3s 4f, 9 . 43 v ,3 und wol auch 4g,2i ^'st3s‘ . Die lezten drei stellen ließen

sich auch transitiv faßen: «vermeren».' (^-^ey) — «gcw'altig» 74, 11 . 1 nn 'v IG v,5. »'5>

3sst3s (sic) 4e, 10 . 'v 3js\sb 4e, 4; ])ersonificiert' ' 4 e, 7. —
°s 324,18 ist villeicht als comp, zu faßen. Das phl. wort ühersezt aw.

sära, und ist 1 1585 mit recht vom shst. j)js) «Werkzeug» ndgi.

geschiden wurden.

S'5*3S — npr. VD3.SB 'j! 3,3. rniFihr. worin Kessler I, 231 .237

zu unrecht ndi-UkX vermutet.

JIJSITÎDS — Müller «hörer (? ?)» ' °.s 4a,4. du jis3d 4a,9.

Das wort scheint viersilbig zu sein, hat also mit ,_XIL· nichts zu tun.
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(-»« ^ ‘ ^1) — «one», ist meistens mit dem abhängigen werte zu-

sammen gescliriben, daher werden alle fälle als composita auf gefürt.

(
— «erinnerung» ' 18,. ':<

j'ûKMî) *» 4 , 17 «ich habe des tages meines ausganges (todes) gedacht».

(vgl. — «erinnerlich, waß die erinnerung wekt»

Tip °K Ti't ns 47 h , 12 «und waß er gesehen, das bewarte er in seinem herzen».

(-^yoiy — «one hewustsein, onmächtig» n p' 177,18

«eine (schlimme Wirkung des weines ist), daß man die hesinnung verliert».

°s 47c,ii «wurde onmächtig».' ° 47h, ii «alsbald fiel er besin-

nungslos hin auf drei stunden».

<<’^ — «one hefleckung» [] isnos nn p 16,ii «wird von

großer Sünde entlastet».

;’^< (Vü*
— «zum waßer gehörig» ry dkt 482 v,6 «waßergetier».

»> — scheint ptc. zu sein' n ' 544 v,4.

^V^< (vgl. das adv. 7,i — «unverlezt, one schaden»

43,2. 43 v,7 «dein thron möge bestehn (?) in freude ungestört hiß auf lange

jare». — Zu dem vocale vgl. Jjß ' ^vizanti vi]anti)\ aw. fraza'nti

ni'ns (xugni räztn «tochter») ipa

''’’ — «unverleztheit» 74v,7 «mögest du leben immer freudig-

lich in unverleztheit». '' ns T,i-2 .

^'^î (o-")f(i>’ 0^^) — «schuldlos» 47 c,i3.

3 '^î — «furchtlos», 789 v; kau auch «one gefar» bedeuten.

^S”<{. ‘anteil, hesiz’ vgl. AIW 1283)— «unbeteiligt». Pilatus

sagt: D'ns °s pu · 18,3 «an dises gottessones blute hin ich unschul-

dig» (Mt 27,24 ).
— «aus waßer bestehend» 98,. 20.23 (s. ^); h,ii (s. itmsiu).

1<'0'’>< (vgl. wp)-“ü* 62,) — conj. sg. 3:482 v,i2 «luft waßer

teuer wird von der untersten erde, über welcher jener hauswalter und der die

luft hinauf leitende gott stehn, verschwinden».

*1<0'’{< (w^-euey jnd.-pers. caus. p3snsBsns Ez. 7
,
22

,
11 . Cjßß) —

«überlifern» ps. 3 pl. ninsBons nn 18v,s (vgl. Luc. 24,7 ).
-
10 KN 2,13, sonst îi^ey — «köpfbinde (der könige), kröne»

lUTin °K 309.

* — pl. [is]3K3° 971 ), 16 (s. die anm.).; u jsbs 73 1,3

«mit den ‘nicht preisenden’ (andersgläubigen oder Hauen ?) nicht disputieren».'< (vgl. ) — M «uubedrängt». 4c,5. ...y... °s ts 'stb ns

istn iKu 177 v,20 «durch dich gott und wil ich die sele retten»: hier

scheint °K erstes gl id eines bahuvrihi(villeicht °s?) zu sein. Im phl. kenne

ich das wort nicht, denn MX 5

2

, 19 ) ist bloße nachamnng von

Vd 3 = 8®7'95 0^-43 ·» 9ey>(corr.)=: vuto ddrdsi.takabrö (woher auch die
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Variante im pâz. MX sakaft), und auch Bdh. 40, 20 (XVII, 4) fe>>) scheint

liievon abhängig zu sein; jeden läls ist das wort an allen drei stellen adj.

(nicht vb., wie Justi wil), und bedeutet «stark», vgl. oss. stawd. Ist hi2 die

lesung richtig, und das hat große warscheiulichkeit für sich, so hat

Bartholomae AIW. s. v. staxta recht. In unserm comp. aber ist-
*stapti oderneutr. des ptc. *stapta{V FrFdd, es kau aber auch auf staxti, °ta

zurük gehn, vgl. »JL-*:? und auß "^yuxta. — Vgl..
(^üer ojij ‘ oJjjl) — «unverfälscht, rein» 74v,i6. — Die bißher

unbekante etymologie dises Wortes (Horn Et. u*^ 253) scheint durch die neuen

funde klar gestellt zu sein. Vergleicht man das unten auf zu füreude is'-is, so

ergibt sich die bildung: praep.-- (zu eng GR 1,1 p. 281,22), die beiden

Wörter stammeu also von apci (daher die trügerische äulichkeit mit '2«
) «waß

one (zusaz) ist» und pati «waß zu (etwaß) gehört».

(s. 322') — . «keine guten werke habend, one verdienst» 1 7 7,7.’ (p^j) — «one schäm, schamlos» 177,25.^ (*apa-nâsa)— «Vernichtung» (die belegstellen sind verstümmelt)

Tix pD V« isin; 789,3. p'i«' 544 v,2; 544,2. DSi[2x] 34

als achter aeon der linsternis.

’"|03< (aU H-Vwaw, vgl. Y 46/45,V^); GRP, 1,299)—«herankom-

iiieu» pt. nvns2 JDDT IS 18,12 «nahe zum grabe sind sie gekommen».

1&< (V= .|^ — praep. «auf, über» 7b. 32v,i2. 75 v,8. 98b,9. [i2].i8.

99,18.22.23. d,i.4.24.102v, 8.470, 19. V, 12.19. 472 V, 11.13. 543 V,7.789. 97d,7;init

adv. imjs p'ßt nn °s 98b,20. iiösi'ej °n °s 99, 13; mit pss ·
-n-n u. dgl. 4d,i3.

g,iG. 17,b. 102v,7. 172b,2.3. 17G v,2. 544v,6ff.; zur inhaltsangabe 45v,ü ?

470v, ü. 475v,ü. 472v, ü. S,sfiP. Mit verbenn""ij 45v,2(gehört noch zur vorher

gehuden bdtg.); vmss 731,2. 3,i7.i9. [njnsöu 477 v, 5 (vgl. 98,6);

«' 5? 102v,ii. 472v,2.7; «« 176v,i vgl. 331,7; p'di 470v,17. 4e,20;

das verb ist verloren 102 v,i5.i8. — adv.' '«» °s nr m.s 98b, 20

«und eine andere große erde hat er gemacht und auf die niederschläge

gesezt und jenen gebietenden gott darüber zum hauswalter gemacht».

[] ’j °s -(. '3 0« in 102,9 «er ists, über den kein finsteres hinüber gegan-

gen ist», 'sn p'nö.s J13 ' >' 98 b, 6 «und um das große geheimnis, das neue

jiaradis, darüber zu erschaffen»; vgl. noch 482v,ii (s. zu nsn'o'as). Dise

construction leitet zur fuuction des Wortes als praeverb über, s. u.«*
• p-isöu ·'' · p'iif · p'Di

; das verb ist verloren 97d,ii.

^< (aivar-ag Yg\. ir-^V) — «ober, nördlich» 470,14.

^'3“)5 — adv. «nördlich» 99d,3.

1) AIW 1071 s. V. gilt fälschlich »ü Ihr die Übersetzung dises wertes.
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(ii'fV)— siiperl. «höchst» isjs'sn 74,15. nr «' 730 v,2
;

°» ' isttDK 472,5. °K p'T 75,
i
(aber ° °i 40, i).

(W^ï/j)—. «hoher» ° ’ 40,3 «der du der erste obere

bist». m-i[3s] 102 v,4. pl. 09d,i5.

* Î5^^3^Î (vgl. ‘ I) — «au zünden» pt. 47 c,7.io.

d,i4. °· (sic) 10.

JJ13«(vgl. ^W‘von großer herlichkeit’uiJjjl)— «herlichkeit» iis -o«t

32 v,5
;
als fünfter aeou des lichtes 14. p. 1082 erwänt noch eine ncbeu-

form ».
(a&i 4~Yras)— «darüber kommen» dq ys 2 b,9 scheint dem Zu-

sammenhänge nach pt. zu sein, also. zu lesen.

— conj. «wenn» 388,9; der saz ist leider verstümmelt. Die bedeutung

scheint durch chald.-phl. Hajuib. B,9=A,9 çe>> gesichert.—Wenn Dar-

mesteter’s Zusammenstellung (s. u. in<) : richtig ist, so wärci«:

hakaö, aber der abfal des an lautenden hauchlautes in so alter zeit köutc

zu bedenlien anlaß geben.

(-0-Î- olfî)— adj. «der etwaß erfaren, ein gesehen hat, kundig»

? Dfi 47 c,i3 «darauf merkte der könig».

S. ilNiSN.

— S. .

nä'JnDIJii — «das an geheftet sein», name des sechsten aeons der iin-

sternis 34. — Vgl. inous«.

= — conj. «wenn»; c. ind.. . .°x 28,12. c. conj. nxn. . .°h

47 d,i7. (s>(tv) 475,2.— sö (çe>>
I»·- ^L·) «ob etwa» 47c, lo: «der könig

war im Zweifel und ein höfling sagte: . . . wil er etwa ein verbrechen begehn?».

(ob a,w. ayrvö nplf. ?)
— «ledig, vill. iinbeflekt», Müller «jung-

fräulich» «?' 74,14.

— «mit unbeflektem (?) namen» >' ° °x ’ 4 g,4.

(aw. g.. hadä ve)>(?) oss. äc?-)— prp. «mit, bei» 4c, 12 . 18,io.

1 8 v,5 «suchet den lebendigen nicht bei den toten» (Luc. 24,5). 47b,7. 99 d,ü.

102v,ii. 473 a,9. c,5? 482,7.13. 284,b.

Ob phl. * richtig an gesezt ist, muß noch zweifelhaft bleiben, jeden

fais spricht ser viles für dise correctur Bartholomae’s AIW 1756 s. v.

haba, wo auch schon alle citate gesammelt sind. Ich gebe sie noch ein mal

in der Originalschrift. F2 : haba joieA»; Ys 29,2*' hadä w« (man erwartet

nach den übrigen stellen -*014))^); 46/45,17“ ·*«3·* w'lj" . . · . -^>*0·% w" »ej

ir -oifO "| 50/49,4*^ ebenso, mit der glosse

ir 'frt «d. h. dich (zugleich) mit inen preise ich»; 58,4/57,12 eben

so one glosse; endlich Vd4%9 halacibanam »0 «in mitbüßerschaft».
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WO sclion Spiegel Comm. 1, 123 gesellen hat, daß = ist.

Nun stellt aber F 24 liala )><i^»,und habra wird in der Ptj. meist durch

wider gegeben. Es entsteht daher das bedenken, ob an allen stellen

nicht dafür verschriben sein dürfte? Dann entspräche dem ha- na und der

anderen silbe -da —und dem bücher-I^ahlavi feite doch das alte hadä !

’jns (hehr. » SGVi3,i8 âdînô — «Adonai» 28, 11 : «sie rufen

den son Mariae den son Adonais den [oder: des ?] sibenten».

"())«)> ji)
)
~ «teuer» 28,5. 470 v,6; zusammen mit den übrigen

elementen 98,9.12. b,4. 477 v,i5. 482 v,9. 472 v,5. [ms] 470, ü. 4 b,i6

(vill. comp, «feuerlohe»), °» nrno'-is ' 28,2. ImFihr. jLJ) als fünftes glid

der lichterde, FIM. 53,3.

pms — «auß feuer bestehend, feurig» 98, 14. 17 anm. 20.b,ii.

(vgl. M III p. 1081; s. -ns')— «helfer» 2c,4 «zu Ohrmizd bag

tleht(eii sie): nicht laß uns in des tinsteruis gefilde, sondern trit zu uns als

kraft und helfer». pl. ·|«·' 2d.

nbmS'IS (vgl. — »beihilfe» 2d.

(wol -" sas. chald.-phl. in«) — adv. «dann, da», zu begin

eines Satzes 47a, 13. 14 . 17 . b,2 . 5 .6 . 13 . i>«m... (.^“)''« 177v,8. 566a.

—

Ist meine Zusammenstellung richtig, so dürfte die ideutität 0)-“(&1 1 .

agi) mit chald. .« bezweifelt werden.

{adi-i-Vi M III p. 1081)

—

«herliei kommen» nrmn« 3,7. °« nj«

97 a,[i5].i8 «gieng hinein».

T’lt? — scheint 2pl. imp. vond-t- däzn sein, vgl. aw. u. skr. med.),

etwa: «an sich uemen» °« dd v« [?«ß] m« (âdiyêb) 73 3,3 «schwöret [selbst

nicht?] und nemet niemanden [?] einen schwur ab». Aber hei der lücken-

haftigkeit des textes, für dessen richtiges Verständnis ich nicht ein stehn

kan, dürfte man es hier auch nur mit einer volleren Schreibung des eben be-

sprochenen Wortes zu tun haben.

(zum obigen, M III p. 1081) — «eintrit» M nnn ' °« in'oe^n '2 . . .rn

2b,3 «eine festung, zu welcher der feind den Zugang nicht erlangt». Dise

deutung siht ganz plausibel auß, aller das lu]). ergebnis eines alten *ady-ayana

müste doch wol anders lauten.

(,^ = k) )— «zu, für» 4,2. a,15. b, 2 . C,6.18. f,io. 1 6
,
1 . V,ll. 28,5. 32,9.

47 a, 2 .9 . d, 14.15. 48v,7. 98, ü. 102,4. 176,i. v,i6. 177,5. v, 2 . 470,. 472, lo.

477v,3 ? 543,8. T; zur bezeichnung der richtung 33b,2. 99,itf. 102v,g.731v,6.

l«ös ’-m 1 « 47 b,ii «auf drei stunden». ;«« i« 43,4. 324,7 «auf ewig» vgl. 33 1 v,7.

284b, Mit Verben des gebens 32,. 470v,i4. 789; der bewegung 4b,5.7.i3 ?,.
7b.l8v,ii. 28,9.16. a. 47a, 4 . b,i4. d,5. 64. 98b,4. 470,9.12. 472 v, 10 . 473a, 5 . 6.

b,7. 475,13.17. V, 13. 477v,7. 2b,7. 97a,o; der aiirede tu 731,7.« 566,. no'sj
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16,41 28,10 «nennen». °dhb 2,4. 18,. 18 ,8. 2 ,; dazu

issnö' IX ' 4 , 15. pnns' IX' 18v,i2;der anrufung '=’- 43,. 324,.
Dxn»[x]. Dxxnri 4,10. D'-iBöi 4d,23il'., vgl. Tinfxöi 177v,ii. 31 1,8. nx‘?'uv 4,io.

°ixBDy 32v,i u. s. w., vgl. 4 d,5. i^'ixbdj? oxm 32v,3.7. ^^ 4 , 13. 2c, i. °’ 4 d,i8.

vill. D'-ixnix 4e,6. Dazu gehört die anrufung one verh mit ]ix · i’»x · ·?
lind t?nxp · vxö: ·' (m. m.), welche sihe. Zur hezeichnimg des objects hei•']'’ · pxö ·'*]" ’pxrsn, welche man sehe.

Ferner» "x )xnx 4b,2 . ix2,. Nach einem adverh, s.’’;
auch IX ID T,5.i8; ferner ?' ix 4g,io; endlich nix] ix »' 3v,4;

vgl. 331 v,G. 477,4. Für1 scheint es zu stehn ix» nix 473,8.—
Vgl. nix

.

-•)j<(,*=o.)—conj.eund», auch zur eiuleitimg des nachsatzes. Dise partikel

kommt nur in Verbindung mit dem pron. enclit. vor in dessen dreifacher function

als instr. fbeimpraet. activer verha), ohjectscasus und possessiv.(.€ PPG),

erkl. -«ö) wslc.vh. 2,4.3,5.17. 45,3.v,5.47a,io.98b,i7.99d,7.177v,io.473,7.730,2?

97a,7. ohj. 3v,ii. 45v,4. 473 a,i ?
|

h,9 ?]. mxixjxjnn'p^n tnx 477,ig®) «und zu

im werden die Sünder sprechen» .nn:x vx S
,
2 «und darunter ist»?. ..

nj'ns 97d,i2. poss. 20 c bis.— (^i = ^ey) 475v,18 mit folgendem n'on 'i.
324,10. 475v,17. 544, lo.— mx(^) = ·>) c. vb. 4 c, 2 .— ixt»ix (injoo*) c.vb. 3,7.

7b.l8, 11.13. 28,22. 177v,5. obj. 98,4.7.24? 475,13.17.18. v, 2 i. 477,20. 97c,g.

482,8. i»ix 477v,6.mit folgendem mx ante verbum 470v,ii. 475,[4].?'. ..]xx»ix

97d,i9.—] (»“«i-ey) 475 v,7 ff.477,i2 if. v,3. 475 v,24. obj. 477,9. poss.

IxiöniB
1

1 nxöB»x 3 v,i4; «euch und eurer sippe». ix 733,6.— ix»ix (iKo*)

477,20®). 544v,12. ixtt IX 470 v,2 i ? 544v,5. ohj. 4d,22. e,4 (beide male getrennt

geschriben).— Es ist nicht auß geschloßen, daß wir es hier mit mx zu tun haben,

welches seinen außlaut vor den Suffixen verloren hat: vgl. fB auß r -t- .

— 45
,
9 . 733 v

,
8 . io .

pJSlii (pr. -- ob ^2>2^ Hâjîâb. A9?)— «solch» 47b,4 mit

dem corrélative inxiü

.

(vgl. ixvmxi)— «ungläubig» 4,14 als attribut zu ixbs «der sün-

denzeit». 47b,6«da erkante der apostel seine (des königs) ungläubige absicht».

DÏÎ1X— 482,6 neben ; unsicher und unklar 473,8. Das mp.

«anleihe, schuld» kommt hier wol nicht in betracht.

{â--) — «singen» ps. pl. 3 ni’sxix mx ninxio 554 v,8.

(sol nach Andreas p. 111 caus. zu-- sein)— v. caus.

pt. sg. 3 '°981), 5; danach könte man ühei'setzen: «und eine mauer, die von

der lichterde (auß geht), hat er nach osten Süden u. westen gezogen und widerum

zur lichterde zurük gefürt».

2) M’s ergilnzung ;x»ix ist grammatisch nicht zuläßig, außerdem ist die zeile volständig.

2) 477,19 suppliert M ms, aber wie dürfte das vor ixöix stehn ?!



48 . SALEMANN.

— fïrammatiscli nnd lexicaliscli ganz dunlvd; der saz 28,14

läßt sich verscliiden construieren: «wenn er der got des als ist, so ist sein

SOU wer?» und das folgende ' liildet einen selhstäudigeu saz; oder: «...,

so hat seinen son wer zum°s gemacht?» oder ist eine partikel oder inter-

jection, die außerhalh des sazgefüges steht. Endlich könte mau auch is

trennen, doch one ergehnis.

TlX (altir. uta pâmîrdiall. et) — conj. «und» passim; bei zalwörtern

ms S,i2
;
vgl. 33.470,1; bei längeren reihen anfangs asyndeton, daun die

partikel 43v. 98, 14.20 u. s. w. (ganz asyndeton z. b. 20) — Vgl. und · î · 1 .

() . _·^0— Verbalpartikel, welche die heziehung der handlung auf das

(meistens persönliche) object bezeichnet; m.s [?ii]s nnp^^ 475,19 «und

sie vertlucht er und redet (sie) an»; vgl. v, 2 . 477,5. mj.su 470 v,i 2

«sie werden hinauf blicken und die gerechten erkennen, uudsie flehend an reden»,

vgl. 477,17 (s. zins^); mit voran gelindem 3 v,5. 477,5. — ntn ?
3v,ii «und im gab der herr die antwort».ns"n°s -»'[] >[] 475,5.

;nb-iq '' 18,5 «die haiiptleute und Soldaten erhielten (für sich)

von Pilatus den befehl». Bemerkenswert ist [] .'- 331,; und

10 3 97h
,
18 (s. M3ss); unklar 176, 11 .

—Wir haben es hier wol mit der ad-

verbial gebrauchten praeposition zu tun, und meinen versuch (GR 1,1 p. 3 1

1

§ 1 lOd) an einigen stellen das pronomeu hinein zu klügeln, gehe ich jezt als

mislungen auf. M III p. 1082 scheint als nebenform seines ‘dort’ an

zu sehen, worin ich ihm nicht folgen kan.

(s. ') — «wunderbar» 47h, 10 ; wenigstens vermag ich an diser

stelle die partikel «dort» nicht unter zu bringen.

(ap. avadä aw.avaSa)— «dort» 177v,5. 284,h. Dise bedeiitiing des

Wortes hat jezt M III p. 1082 sicher fest gestellt, und wenn er an manchen

stellen auch ms (und) als ahkömliuge des alten avadä auf faßt, so läßt sich

das lautgesezlich halten. Oh man aber avao lesen soi, oder mit M öS, ist auß

den Schriftzeichen nicht zu ersehen: für leztere, jüngere, form spricht ôy{ôh).

Aber wie stehts mit dem hücher-Pahlavi ? Im PPG 18,5. Sal. 82 , 10 lesen wir

nr: (K
25 ’>“)> traditionellen außsprache qnöy, am und ânô (Ner.).

Jedoch worauf beruht dise tradition ? In den andern dialekten findet sich keine

spur eines solchen wertes, und auf den außgaug -öy könte höchsten

Vd 4,^%^“. *) gedeutet werden. Seite es nicht ein alter lesefeier für sein,

wie ja die schriftzeichen auch gelesen werden dürfen? Dann hätten wir

widerinn den fal,wie hei y».« man. anss, ^t<ä^rman. 3vi33s,wo die richtige lesung

der hüchorform sich aus den Manichaeertexteu ergibt.

4) Die angabe «Pü. (zu VJ. 4): än» AIW 171 s. v. avadä kan ich mir nur als drukfeler

erklären (ira folgenden artikel steht dnöTc, wie fälschlich auch GR 1, 1 ,
319

),
denn 1. c. wird avaba

ai'laba actahe âyaobnaliê stäts mit ^ na nçü" iè)
wider gegeben.
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sg, 3 T111SC. C. 42« 102 V, 16. vm« 102,2. Vgl. °.
(Vgl. ^-üü-^r °2 aw. uzdaqyu)— ((außländisch, verbannt» 477,15=

mtus 475 V, [ 12].
' ’j) Lb. — Vgl. nnty.

*onnS (-o-*>iSy»". jüd.-p. D'lpN) — «götze» pl. ixcntis 1 « 28 a.

pî 1S(w-^r=)w^vv. jüd.-p.)— ((erschlagen» inf. 177,io. pt.nns,

.

28,23. ps.sg.3 Tjns 177,12. sg. 1 45v,3.conj. sg. Iikdis 45v,5.

'« (ob zu oder = vyusaiti Vd 19,28/91 ?) — conj.

sg. 3 °N K2 470,8. ps. sg. 3 733,8.

— part, unbekanter bdtg., vill. ((wehe, leider», oder aber ((nur»

3v,8; s. 0 . i»'S2s.

Jümii (vgl.
)
— «melodie» °» iso's? ano 20 ((und die stimme

unsrer melodie»; vgl. d. flgd.

pjjjms (vom vorigen mit suff. -ên) — «melodisch» j'î» » 20 c

((und er hat eine stimme, die melodisch ist; höret sie, ir, und seit im behüter».

(-“-frr 93107572x1 — name eines gottes nis

28,6. n 2c,l.5.d. 'mreims 470,13. nr '° 470, if.

— ((waß sich auf den gott Ohrmizd bezieht» S,7.

(s. w.)— «und» 18,1 ff. 132,5.7. v,8 . 10 . 331 v, 3 .6 . 544,4 ff. v,3ff.

IS — s. IS
. [551v,6. 2c,5.

(jj»= ‘_j|)— «diser, er»adj. 16,. 28,20. 47c, ii. 98b,i9. 99,21.

d,4. 470,4.7. V,2 .9 . 473,5. b,8. 554v,5.io.B; sbst. 16, 10 . 17f. ’is w's 473c, 12 .

Pl. fl« (®yiè)) 473,9. adj. 45,7. — Pl. ^) ()^) pâz. ôsqn) adj. mit dem

sbst. im pl. 470v,5 (=470 ,
22). 477,4. 477v,5 sbst. 473b,7. 97b,7.c,i5.

d,[2].i5. iKiu'T 'Î? °s 475v,14. obl. 477,2? 482,5.731,6. — ^)fssbst. 97b,i5

(aber s. die anm.). ' 2 b,6.

pS—M ((dort» snnsi» ni'isj VS isivasa ]smi3 554v,6 ((die morgen (?)-vögel

spden «dort» vol freude». Lautlich kau avadä zu gründe ligeu.

(lesung zweifelhaft)— s. °s d: 4 g , 15 in einem segensspruche.

DSSriD''1S — s. °s vm? py ms nsv'ii 4e,20, wo es subject zu sein scheint»

nach den auch nicht klaren parallelstellen 4 e,i4. 43 v,6; s. . Weder

MX 55,5, noch .U_l ‘ scheinen zu passen, und der lautverhältnisse

wegen auch nicht ujo.u(uj ))»«?>»«> «vertrauen».

jlSriD’IS ())çe)><!?-»r «auf stehn») — (degen» pt. nsnovs id nm ^'-
47 b,i4 «der prophet legte (im) die hand aufs haupt». °s vd db 132 v,4.

i^SriWS — inf. 99d,i7; s. 0 . muas.

()««»“ KN 8
,
15)— «gedränge, dringendes fordern» 1 32,ii .

(s. V. a. °novs)— «stellen» ptc. nm assni»vs 4 a,8 (umd zur

3au. .-'-.. 7
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fniclit der gerechtigkeit hin gestellt bin ich», ' 4 b, 22 . Es kënte

freilich auch intr. sein: «auf gestanden bin icb».

* — V. caus. «bin stellen» praet. nsj ° 1 77v,i6. — Vgl. psno'i«

°01.

— sbst. könte np. ‘anteil’ sein, vgl. FhJib

Ji Ja wenn die bedeutung beßer belegt wäre; aber heißt hier

oifenbar «denn wehe mir!»; das nähere zu 7.3 Iv ,

9

s. 11 . .

*friD’5lS — «hin steigen» pt.' 98b, 5 «ferner bat Mibr-yazd von

diser sell)eu läuteriing drei kleider, auß liift erde und feuer, an getan und

ist geläutert zur finstern erde hin gestigen». — Müllers ‘sank herab’ kan

ich nicht anerkennen, eben so wenig Andreas’ ‘ließ fallen’; vgl. )bd'5s.

=r JA paz. QjDoX^ Odl/^ i(l lind ^ ^ ) adv. «hinauf» is 98,7;

als praeverb bei ·. · idd'ds ·". Damit wird Bartbolomae’s

aiifstelhing eines mp. tis (AIW 405) hinfällig; meine lesnng avar beruhte auf

dem gegensatze von jüd.-pers.nä« · iä = ^ und -n (praeverb,. np. _,j)
= JA.

\4 und — s. .

pi< (eher als itf) — interj. bei gebeten 4,i4. 32 ,

1

ff. ps 4 b, 2 .

0 ^0^

|V‘7!l3^^ ^J^lL·l) — «evangelium» s 733,15 wol (vgl. al-

Murtadä bei Kessler 1,349,5 dJLf) ^ bj) das selbe wie

ans ' S,4. 11 >y °.s S,5.'' n i' 'j> °s S,6(vgl. Müller p. 27). nrt

172b, 17 (ib.p. 101).

— «auf das evangelium bezüglich» 17 v, ü.

— 730,10 scheint nach dem hau der phrase 3 pt. zu sein, also

«stand auf» von s. .' .

— 482v,ig.

— 473a, 8; solte es nicht für verlesen sein ? man erwartet

eine 3 pl.

(vgl. caus. von paz. liurväxm)— «freude», nach M III

p, 1 083 «Seligkeit» 4 e,i8.— Damit ist Bartholomae’s Vorschlag 1 542

-
4)r^V als transcription ^urvâzman'ih zu lesen erledigt, und eine directe ab-

leitung von im.urväzdman^ urvasman auß geschloßen. AVaß soi übrigens das,

in ,po'\»r? Am liebsten möchte ich es für rein orthographisch halten. An neueres

hm für altes sm darf nicht gedacht werden, vgl. asman m.s-

man dfs7na höchstens könte für Vielwiak stehn.

*’ — M « ^bekennen» c. . ps. sg. oder warscbeinlicher pl. 1

iK .

.

.'. 4e,o. f, 19.
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OV) — iwlv. «uuteu» °« 99d,5 .
’ iv'sk 99 d,20.

— «siiineulust» 177,4,°« t«« 475v,i7vgl. 477v,ii.

— id. 34, als zweiter aeoü der fiusteruis.

— id, 4 b, 15 lieben i««j vgl. 14 71,3.

*( (s. °-) —«» imp, sg. 2 4c, 19. f,i. 17G v,2.7.

pl. 2' 4e,22.

C7\4 und — s. .

(-^r «bewustseiü» u« °« 47b, i4 (dcam zu sich». Vgl.? ',—
Das arm. ni_^ zeigt, daß in alter zeit noch us gesprochen wurde, wie es die ab-

leitiingvom aw, usi erheischt, nicht ds, durch coutaminatiou mit aw. «osVi/<.

ms und^tiniS — s. .
«(8)— «und» 324,10. 544,10; aber es könte au beiden stellen s.v.a.

«fü* sein.

= dial. J())
— «ich», Casus rectus 18,2. La,i.2. 175 (88,96);

«und ich bin gekommen, auf daß ich vom (var. ich den ?) Sünder erlöse; vom

leide mache gesund, und deinem herzen mache freude».

(o· = fj\)— praep. «von» 475,i6. i« 4b,i8. 7b. 96.175. 731,5. 733,;

gewönlich, auch in den selben texten, v« w. s.

JlSfS (vgl, obljl) — «vornem» 47c,2.— VgLnsi««.

ItS (î-^-“ = d. i. mi«, *"^7) — «künde» 473 c,4 . ? '-
18 v,i 2 «und verkündet dem Simon».

JSmfS {‘\-HMty UajI) — «drache» °«n 98,2. ' °« 472 v, 8.

in’lfS (azdê-gar) — «verkünder» nsnsrim? i« °« 4 b,i8.

1JÎS (vill. aw. äzainti) — «außlegung» (?) ]' °« py 47 d,i6 «wie

die hörer diser außlegung» (in der erklärung einer parabel). Vgl. in««.

-ns — stam des vb. sbst.; praes. sg, 1 o'n« 18,4,"» 551, pl. 3

18,12. 48v,6.8. 75v,3 ff. 132v,io. 177v,i9. 331,[ii] (an allen disen stellen

als hilfsverb bei intransitiven), praet. sg. 3 «« 47b,4 (hier villeicht conj.),

177v,3 (aux.). t«n« (sic!) 47a,9.i6.

nsns (vill. j Ul s. V. a. — «speise» (?) -« 177v,6 «und zur

speisestunde, als der gerechte um der lobpreisiing willen sein gebet sprach».

p1JjnS(°«-4-?:o))4y[ob(»)i>4y*? AV 5,4. 54, 11] jy»)— adv., c. neg. «noch

nicht» 01 ’i °K 3,0 «und er hatte seine hände noch nicht gewaschen».

Vgl. jüd.-pers. 11 «jezt».

{ü'»ösnns nur als manichaeischer terminus im SGV16,23) —
«hinaufleitung» 482,ii.

* [nösins (vgl. pass, ib. 26, causs. ib, 22) — «hinauf

leiten» inf. 5- ^ 99d,9. praet,« 98,8. praes. sg. 3 »«« 472,.
°« 472 ,, conj, sg. 3 3«n° 470,10. pl. 3 dsö® 13. — Vgl. «-«« ,
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— S. c<wal(?)» 99(1,21.22.

(),è^ bösen geistes °« um 4 d,22 .
°« uk m«

472,16. °K U« nt'D-iniN 28,7.

— 20 c.

— 482,4.

n'INJnS’S (vgl. — «erinneriiug, erwänuug» °» ns 555.

Zii (lisem wortc luaclit br. prof. Marr folgende interessante bemerkung,

die er mir gestattet liât in der Übersetzung mit zu teilen: «Das persische len-

wortobç|^b(4o erscheint im grusinischen mit der gewönlichenbedeutung^gedächt-

nis, andenken’. Aber in der alten kirchlichen terminologie bezeichnet

speciel eine hymuensamlung zu ereu der heiligen. Au sich bezeichnet das wort

offenbar jeden einzelnen liynmus auf einen beliebigen heiligen, dann das auß

solchen gesängen liestelmde hymnologium. Dise bedeutung könte auch an unsrer

stelle zu treffend sein: ‘preiset mit dem [dem betr. heiligen zu kommenden]

hymnus’».Vgl.. aoxtô.nâmana yasna (ê-s nâmpa în '^'-yasn guft Ysl ,/.

*fT’DN'N (vgl. y yâs np. 4b.. L)
— «verlangen, streben» conj.pl. 1 dsds'k

pw DssDsns ms 731 v,7 «wir und ir wollen und verlangen aiV die eigne statte

zu gelangen», vgl.M zur stelle. Villeicht gehört hiezu: â-s nê

havêb Vd 5,5/7 = 7
,
19/47 gl. «so darf danach nicht verlangt werden» d. h.

das kleiduugsstük benuzt werden.

j’fci— conj.zur einleitung eines saz(teil)es «da, dann, so» 2,i.l6,io. 45v,io.

473 c,2 . 482v,i.i6. 97d,i4;mit s3 im hauptsatze 45v,3. 470 v,[io]. 477v,io;

änlich 97b, 19. — Ich kan dise form nur auf aoa-t-Jea zurük füren.

TN (aita yaghn. ît) — «diser» adj. 475 v,20 . 48 2, 11 . sbst. 's 'si °s «da-

rum daß» 16v,4.

pNTN(vgl. »w-OjbjiO— “Sö» 47c, 14. 477,19. mit folgenden 9 7a,

[

23].

16,5.

“n'*N(W = «hier» u'3STmD°sfs 28,3 «daher eben

wißen sie es».

ÜJ'TN — vill. adj' 'V 733v,9; doch mag es auch adv. sein.

Unter lezteren steht im PPG. 18 (Sal. 82. fol. 70) : «ma, das ja als

aeiiuivalent des np. 4JlA 1 bekant genug ist, hier aber doch partikel sein könte,

die sich dann irns * lunschreiben ließe; doch bleibt dise combination noch ser

fraglich. Vgl. immerhin in der bdtg. «gleich gesinnt».

’^’ — adv. 733,5: wol mit privativum.

'N (
— interj. «ei, 0» 3 v,5.

— 482,7; jezt möchte Mr h]i'n lesen.

(vgl.-^^j") — «unter, südlich», substantiviert «Süden» fs 470,16.

i«n-n[D] Ti« iKDxniD "
1 98 ,22« osten, Süden und westen».

— «südlich, im Süden befindlich» 99,3.4.
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riî^nWS — adv. «nach, im Süden» 98 b,i4. 99,[25].

()<?·^*· -sjO — name des 25steu mouatstages 50.

(vgl. — cdiiiterst», mit ]sodk 98,3. 99,17. d,i3. 472,6; mit

j'öt 482v,io. 472 v,2 (im Fihr. Ji.^) FIM. 57,5).< — 74,.
— 544,10.« — 98b,ü.

* friDS5t< (vgl. j)s. _>^) — V. eaus. praet. (sic) 47a,i5.

47 b,i5. imp. pl. 2 ti'dk 555. coiij. sg. 1 isi'b«· f« (" vmn 18 v,io

«am dritten tage werde ich von den toten auf erstehn».

* — das selbe, pt. isd'ds - f« 3,i6 «er stand vom eßen auf».

* p^îJ'5N' (»«-) — caus. «auf stehn laßen» nr[n] '- fK

3v,i9 «und vile sinds gewesen, welche durch uns von der kranklieit zum auf

stehn gebracht worden sind».

— «mühe, plage(?)» p'-nyt 475,22 und 470,2 sind wol

das selbe wort; an lezterer stelle könte etwa ]» da gestanden

haben. Die bedeutung habe ich nach ««^/««««»(adjectivischin«»® ip^tf don-

ner de la peine’, ° /^ ‘donner de la peine’,^[^) an gesezt,

weiches sicherlich iranisch ist, wie schon HAG n° 34 gesagt worden, und

villeicht auch in den drei folgenden Wörtern vor ligt, vgl. den parallelisraus

von 475,22 und 4a, 19.

— 11 «» mm °s is 4a, 19. Vgl. ii?5sin

.

— °« ip ]ö IS 1 38,7; es siht eigl. wie ein ptc. auß.

0''J^^î?5N— 544v,4. M«*fride»; ob er an aw. äxsti denkt?

* (vgl. jüd.-pers. '?5) — «hören» 47c,ii «der

man hörte es, erschrak».5 (^»)·_·) — «gestirn» ° ms (sic) 543,5 pl. [«] i 473, i.

(-“T = U) — «wir» 731v,5. 470,[].' °« 4g,9. poss.

4g,7. 83. 544,4.5.v,3ff.— s. n»s.

nNni<ÜN(vgl. UU?) — dasselbe 176,i; vill. ists aber vocativform oder

bloß graphisch.

rr>3ir'lûS— «ankunft, das kommen» S,i3.

— das selbe 482,io.

*0())^- = »)<!>)) OJ''«0— «kommen» pt.io« 3,8. 176 V, 6.7. °k 3,i

unklar, vill. «es geschah, daß im», " °« is 2,6 «woher bist du gekommen?»
' °« 13 ni fs3R 2,11 «kere zurük, woher du gekommen bist», ps. sg. 2 "« fs

566r.,v. «woher kommst (oder: bist?) du?» conj.sg. 3 i«’«s 4 d,i2 . e,i2 .i 7 . g,i 4

(in Segenssprüchen). °s "' n« db 43 v,4. sg.l ;«'«« ia is 3,i2 «warte eine

weile, biß ich selbst zu dir komme», pl. 3 tj«'«« 470 v,i. ptc. pl. '
1

]Dm 74,15 «der kommenden oberster, lichter Vahman».
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(s. V. a.) — «wir» 470 V, 17. 473 b,. 475,3. v,20. 482,9.

^p^< — upr. eines apostels, dessen legende in dein fragment erhalten,

leider aber nicht volständig mit geteilt ist 2,5.13.

aÖ'nhPN(vgl. — «barmherzigkeit» i£5 4a, 15 «vergebet

meine Sünde aiiß barmherzigkeit». Mit zd für rzd !

*|riDlûbî — 1) «wimmern, klagen» conj. pl. 1 ms i« dk'i»[k] 33 b. Der

inf. ist nach dem ptc. 4 c,i5 («gedenke, gütiger gott, der betrübten sele

dises sones der einsicht, des hörers, welche (oder welcher) dicli an gerufen hat»)

auf gestellt, wozu vgl. ‘ np. in den bedeutungen 1)

2) ^c, eben so 1) jJLeJi 2) ÉbjPjj^jj .

* p'mPii (s. 0.)— V. a. «mitleid haben, barmherzigkeit erweisen» praet.

1 1 'i« 477v,3 «denn ir seit der rechtgläubigen lügnerische feinde

gewesen, und bei euch haben sie kein erbarmen gefunden».

pDS — interj. «amen» 7a doppelt, in °s 83.

|i< — «ich» cas. rect. 2,9.12. 3,i. 388 v,4. 442. 475, ii. 4 7 7,9.24. Lb. ms

3,11 (an allen disen stellen steht dasverbum inder 1 sg.). 17g. Das wort kan

ich mir nicht erklären, da eine Verlesung füns (Ss?)gauz auß geschloßen ist;

der cas. obl. dazu ist p in 2 und 477.

— 472,2.

(vgl. — «übles tuend» 477,8.

miiJN (vgl. — «endlos, ewig» adj. oder ptc. (?)°k pa ]snt

789 V.

— nach M III p. 1082 «aber» 475,7. 733v,i5. 97b,i5. Ganz be-

weisend für dise an sprechende bedeutuug kan ich die stellen leider nicht

tiudeu, eben so wenig aber an eine heranziehung von jökt (GR 1,1,321-2) den-

ken, da die construction eine ganz verschidene ist.

— 733v, 5: nach dem contexte dürfte man '* (2 pl.) er-

gänzen, aber der sin des satzes ist ganz dunkel.

— 75,3 hat die form eines ptc. praes., villeicht mit priv. M’s

ühersetzung «unvergänglich» läßt sich schwerlich mit Vnas vereinigen.

— 4c,8.

DSJJS— s. 475,9 M «* versamlung» ? — Herr prof. Marr weist auf

uiîi,^.»J'(HAG n° 22) in der bedeutuug ‘sogar’ hin; jedoch der verstümmelte

text verhindert die entscheiduug.

nSJJN (vgl. s.v. a. «bedenken» [«] «'
20 b «schauet und bedenket»; vgl. KN 1,43 und3,i4. Ferner -um

4 7 7,22 (vgl. Mt 25,40).

* {ham-^)— «zusammen kommen», warscheinlich im sinne

«vollendet werden» (vgl. AIW 501 /mm^), praet. (oder ists ptc.?)»°
173 . 4 , 18

,
beide male mit ns

.
ptc. pl. 97b,23 «die ‘vollendeten’
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(selbstzufridenen?),welche mit reiclitümern und (erwerhs)bestrebungen» (über-

häuft sind).

“2— titel eines hymnus, dessen anfang in der folgen-

den zeile 18 erhalten ist 4 a,i7.

— 789v,i.

JINIJN — s. 789v,3.

* (etym. ?)
— cdaßen»M conj. sg. 1 isosii« 2 c,7 .— Ygl. unter

nsns

.

6w-45.->,V
— «denken, gedenken» pt. 45

,
2 . imp.

sg. 2 4 c,i 3 .i 6 (c. c. ns).

(vom vorigen)— «dasdenken, gedenken» 32,7. 75 v,i.2
;
mit suit.

544 v,i3.

('iV = -») iJjil) — «wenig», als adv. 47 c,i5.

(^V={jj ‘jJj)) — praep.«in» 47,. 74 v,i8. 98,16.23. 99 d, 12 . 19 .

132,4? 4 7 0,23.v,3.8. 473 b,8.c,5.ii. 477v, 15. 472v,8. 543,5. n ' i'is 2b,6 oi. adv. 9 7
,
15 «darin», mis r« nos S,2? — als praeverb bei

· pnus ·' ·’ · )10' ·

.

(vgl. ->^V)— «der luftraum zwischen liimmel und erde» ? °k ib

48,2; alles hängt von der bdtg. des verbs ab, w. s.

()^V «innen» °K ri5i nn -las i 98b,2i. ' î ° ÿs

4 d,i6. e,5 (wo ms); adjectivisch piss °« 'v isn 99, 16 .

mJX(^Vjj grus. 4estament, précepte, ordre’ Mar r; das grus.

wort ist auß dem arm. entlehnt, s. HAG n° 28)— «ermanung, lere» ° »«'
18,6. ' 7 3 1 ,5. pl. '; 74,4.

(^-^irA^y))— «unsterblich» 64. 74, lo. ,9. 475,. °» nsi 47b,s.

— «unsterblich» 388,8. n'nss "n °s nsi 64; anlezterer stelle dürfte

auch an np. «süß» gedacht werden, wenn zu ' gehört, entweder als

adj. oder als erstes glid eines bahuvrihi.

(--;?)— nachM «lebendigmacher, lebenspender»(?) °« ms n

566 V. 'isü "ID i2 °s 4 c,12 voc. sj° 311,8 (auch anruf an Mani).

Doch wird sowol dise etymologie als der sin des wertes zweifelhaft, wenn

wir das leider auch noch unklare in betracht ziehen. An zwei stellen könte

es «Vermittler» heißen, welche bedeutung ja auch auf Mani passen dürfte ;

4} iw-f iiij ipSyt“ )‘ '!??’ PA 42 (43) «wenn du einen

haushalt gründen wüst, so laß zunächst einen Vermittler ein treten», waß

Peshutan P)ehramji Sanjana dastur auf den brautweher deutet; änlich

(jjnn ^®^ ib. «einen zuverläßigen (?) man, wie es

für dich passend sein wird (?), mache dabei zum Vermittler»; auch DKIX,53,40,

dessen iirtext mir nicht zugänglich ist, scheint hielier zu gehören. Bisjezt nicht

übersezliar sind die drei andern stellen, an denen ich das wort noch gefunden
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habe: PA 3(5). DD 9, i. SpE II, 231,23 (380 s. v. ii'bn), aber, außer an der

ersten, stellt neben kardan noch pa, wie in den aiiß geschribenen citaten.
'

'JN (-" vgl. = · "(" — «ander» rj? 98 b,i7.

rj) °K 21 . j'Dt n 99d,6. 97a, 10 . unklar 733 v,io; mit encl. f (vgl. ^») n«
47b, 10 . j'33 fax -iBiui 16v,8 «und in noch einer andern schrift der

Zarathustrier». 731, 13 .

i’Jti (s. V, a,)— «äugen, oren und auch die andern glider». Auß dem

adverbialen gebrauch entstand jüd.-pers. .
— name des 30sten monatstages 50.

pDDQ2i< (unsicher, da in corr.) — adj.? 98,5.

*piiDS *{T»D^î oder *|DDN (bal. äs-ag, vgl. rôs-âsân ‘Sonnenaufgang’

u. unten)— «sich erheben» imp. pl. 2 ]i?n ' ]' 4 b,5 «steiget,

seien, in diß lichte schif». conj.sg. 2 «24, «steig wider auf, bleib bei

mir», 4c, 10.

[iDN (arab. J-.1)
·— das Sternbild des «löwen» 50].

0

(arab. J-J) — «grundlage, fundament» 106].

{NÖD^ {·^“= -^.-^ —
1) «himmel» 99, 19 . 472,4. 48,

[

9].

°K °K ns 472,i2.Dm'K ]. .. ' °472,5-.°’ '; 98,.° '99,7.
d,i4. ° a'öi 470,5. 473 b, 10 . 482, vgl. 4,8 (wo °dkk). pl.; 33. 33 b.

98 b,9 . 99
,
12 .' î ° 473,[].— 2) name des 2 7sten monatstages 50.

'•'' — scheint2sg. conj.zusein, dochzu^jayL· kan es nicht gestellt

werden, da eben im texte' steht und ein vb. intr. oder pass, erfordert

wird; drei mal widerholt 331v,9.ii. Ob die 2sg. zu vergleichen?

—«Verunreinigung, Sünde» 16, 11 . 177,8. °k tk ik"i 177, 17 .

)’ °K 45 v,5 «die Sünde vergeben». 4a,i5. 97b, 19 . -» 172c.d. °n

443 V (im türkischen texte),' 176v,io. 0 auch 16v,i.

(irc)'?*" (jbyL-1)— «knocheubehälter, leichenstätte»: so sup-

pliere ich -1
' —[]] tk[] 482,i «an gräbern und leichen-

stätten werden sie vorüber ziehen».

* jTTlSN ()wW = — «erschaffen» inf. °bk 98 b,6.

* fimöN (« H- Vfrî, vgl. jwioy' lind p'isk) — «preisen, loben» meistens

mit iK construiert. imp. pl. 2^ 555. praes. pl. 1 d'tbk 4f,ie. g,20 . pl. 3

is'öPi.conj. sg. 3 324, ii. pl. 1 dktsk 176,14.16 (an beiden stel-

len kan iK gestanden haben), pl. 3 43 v,i. — Pass. conj. 3sg.'
l’i. — Vgl. (a)TiQK

1T10X (vgl. ?)

—

«vorderst, erst» °k 40,.[]>0^ 176,5;

oder ist es andere Schreibung für ?

l'ISS (vgl. die eigeuuamen auf äf/iö J usti 483)— «gesegnet, geprisen».
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ptc. bißlier nur als adj. nachweisbar 730; mit"« «du bist» 40,2. 102v,io.i9.

544 v, 3 . — Vgl. T-1ÖKSK 1 ,

JTIDX— dasselbe, adj. ptc. 8,4 (b). 32y, 7; mit"« 331v,[8](B).sbst. 102 v,

8.11.16. adj. '-iès 730 V,8 (alle vier male mit isintp oder -im»).

NJ — «dessen name geprisen sei» 2 .

= Tiey — «segenssprucli, segen, lobpreisung» 17,c.

32,2. 177v, 7 . wider her zu stellen 75 ,
ü. 544, ü.(‘sogbdiscli’ ebenso 172,18, vgl.

’-« 172 ,). Auch das plil. ))( konte io-isk zu lesen sein.

P"i0i<— das selbe (meistens mit ) 2,. 4e,io. 172, 13 . 324, 16 . 554,7(6).

1 N 4f,ii.2i. 8. 12K 172 b,2 . ys °» 4 e,i 2 . g,8. . . .nas) ’

4d,i2 vgl. 4g,i4; mit 4j^^473 c,io (6 davor cas. obl.). 475,12. 74,18 (b).

f«( ÇX — ^ auß» passim, ys ^^2
,
mitencl. 3 v, 17 . 21 .

17,g. 470,8. 477,9.24. 97,2 99,19 «da herum». inix 9 9

d

,20 «darunter»,

(ys -b ') — «aus disem» 38,9. Vgl. "d's.

mm — 733 v
,
14 .

S. DK1KK.

wol name des ersten buchstaben tcrn'si °s 17 =° an« ’y ]'?« S,4.

INJIS— wol adj., unbekanter bdtg. *s 102,. -nn[2s 4;

als epithetzu ixnonn 47 a,i2. °» ni« (gen.jous'j 4 b, 7
;
neben 176,7.

°«'-^ 544,7. voc. 38,2. — Prof. Marr denkt an

— 47 a,2 (vill. 1KT1 K oder eine form davon).

( _j^-4y aw. asavan) — «gerecht» (bez. der Manichaeer und irer

lerer) 64v. 74v,2. B. 3st»[u3] nis °s 48v,4; fast wie ein eigenname oder titel

48,2Éf. pl. isisTiK 173,b. P2 . T,14. isms 47d,7.

— «auf die gerechte lere (der Manichaeer*) bezüglich»

S,i7; vgl. ‘soghdisch’'' =’ 172,16.’' im facsimile

p.5.

— «gerechtigkeit» isn 97b, 11 .

— scheint pl. 3,i9.

(
Bdh.) — «streit, kampf» on 554,6.

(vom vor. -H Jcar) — «Streiter, kämpfer» ['s]no 43,5

(onögest du als der stärkere kämpfer erscheinen».

|N'nN(vgl. tsn) — «sele»voc. i» nsin 38,8.9 «errette meine sele, 0».

*|< (vgl. — «verunreinigen» ptc. pl. 388 v,2
;
villeicht

so zu vervolständigen 75v, ü. 544v, ü (oder etwa °-isb?).

—» °' öj?ib 13 4 b,i 1 .

|< ())“^^. (j\jj\) — «wirdig, wert» 10 " 4 b,i «wert bist du

der lere» (?). °K 11 nn [ik] ' 32,2 «du, der aller münder preises wert».

fSÖSn« ùl-veO— «genoße, freund» 17,g und — 324,18.

3. .-. . 8
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— npr. einer von denfrauen, die zu Jesu grabe giengen 18 v,3;

weder in den Synoptikern nocli in den apocryphen wird diser name erwänt,

dessen syr. oder griech. form fraglich bleibt, denn einen namen Arsenia gibts

nicht (> Pape-Benseler, Thes. L. L.), und ligt zu fern.

WW — 102
,
22 .

s. INli'K ' .

(von -“ — «aufrurstifter, verursacher der

wirren» 102,14.

(abstr. vom vor.) — als vierter aeon der finsternis 34.

Li) — «ir» cas. obl. 4e,i4. 16,4.

— das selbe; cas. rect. 731v,6. obl. 3v,i2.i4.i6 (hier höfliche

anrede). 18v,7. 551v,4. dd kö 731,9 «daß keiner von euch». pnn733v,

[]. «jeder von euch». In ' « ' '5 731, ii kan es sowol poss. als

cas. rect. sein. — Vgl.

— das selbe; cas. rect. 475,io.' 477,G «ir missetäter».

cas. obl. 470v,22 . 4 7 3b, i. 475,.2.,..22. 4 7 7, ii.

(jüd.-pers. eben so, vgl. ^;^i^Li)— «erkennen» praes.

pl. 3 nj'DKitPs 17g. — Vgl. °:©.

*î*n:îi?î< (i)vit4y= )w^f.^i — «hören» praet. ?« isitnj ... 551,
«waß die oren nicht gehört haben»; unklar 176v,i4. ps. ptc. pl. psuw»

17,h. — Vgl. °iv>v.

((>>«" iLi)) — name des 26sten monatstages 50.

‘*r’

— 475,9.

^ = ^ dj) — Verbalpartikel h]snnis 470,8. ? 45v,s; das

verb ist verstümmelt 3v,i7.Daß im AIW^ stäts mit ape umschriben wird,

ist nicht zu billigen, es ligt entweder V 4^zu gründe, wie im slav. niu, oder aber

eher s3 = aw. bäba: ' = aw. boid, welches ap. ja *baiij gelautet haben müste.

(3)— conj. «sondern, aber» 3v,8. 47 c,9. — Vgl. '.
— pl. von '3 w. s.

‘’ (.) — . pr. Babel va» ° 4a,5.io. 566. ° °t 4a,7.

(vgl.Jj ‘morgenröte’ ^)das selbe, ferner ^) «glanz» ^) «dach») —
s. die bdtg. 1 oder2 passt .s3o°3 176,12, vill. aucli 331, 10 wo nur das plurale

verb störend ist. Den pl.,— aber in welcher bdtg.?— sehe ich in []' [] 32,, vgl. 331,8; auch in po.s3 jnn's onsn 730,6 wäre derpl. mög-

lich, doch wird es hier eher adj. sein.

VÖN3 (vom vor.)— «morgendlich» pl.«« ).snio 554v,5;s. bei ms. Dise

bedeutung könte aber ser zweifelhaft werden, wenn ra.s3 T,o richtig ist.
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« (vom vor.) — «glänzend» 102,.730,. La. 730v,io (beide

male neben j«ib). Vgl. noch.
— pl. von '2 q. V.

{))^n — «königin» °3 i««jD 3,18 «die königin

der hunde», d. i. die leiterin der jagdmeute. Vgl. aber jd .

— «friicht»'.«>5> °n 17,e = "- 'v nsa 172b, 18 . Sicher ge-

stellt ist diebedeutung durch das parallele "stik 'jj ° 97b, io, wo im original

(s. Hennecke, Neutest. Apokr. p. 284) «frucht der gerechtigkeit» steht».

1 — s. u..’ (^^-»^ . <?·»^) — «höchst», substantiviert «der oberste himmel»

'p °2 m« niD'i iK biK 98,8 «hinauf zur grenze und zum obersten himmel des

lichtes». °3 -p
1
NS2 4g,i5.

— s. pn.‘

nSÜXi (jüd.-pers. · «geschrei»)—«hymmus» 32, ü . Es kommen

als Überschriften folgende namen vor: °a' 4a, le vgl. (one °a) 4 a,ü und

°o 4a,3. °2 "Ti'j'iiiö 4a,2
.
(one °) pn° 4,a. 4,7. ° []'' 4, und

(one °a)' 4c, ü. pl.]snxi?x2' 4,6 Vgl. i«n° .' 4b, 20. ]°' 4b,21.

l«n° c,2 i. unbenant 18, ü. nicht auß geschriben' 4a,i7.—Vgl. isu.

[’ (arab. JiL — «vergeblich» 106].

ij) . vgl.^)— «gott» 4c,19.39. 176,6. 5G6v.730v,6.2c,i.5. 'Jko »
4c,12. 83 vgl. 176v,io. '' 176,13. sjwn 176v,ii. voc. « 176v,5. nim

°3 '' 176v,i3. °3 '3SI3 'nsö 176v,4. pl. 64.176,5. 730,8. v,3. 284,b. ° pnn

47b,8. pnn °3 4a,i4. 173,b. — Vgl. '.

^’^ (superl.)— °3 ] 730, «der götter göttlichster».

— «göttlich»» 4c, 1 . — Vgl. '’.

{bag-*-puhr)— «Gottesson» 1 8
,
1.3 (von Jesu), pl. nn 4c, 13 .

n“D— °3 ms 730
,
11

;
hängt villeicht mit dem folgenden worte zusammen:

«zweitens, widerum».

^^^(aw. Utya)—«zweit, zweitens» 34.

13 — 47c,2.

(zu 1513, gebildet wie ^

)
— «erlösung» isd? 47a, 14

«der prophet erkante, daß die stunde der erlösung heran gekommen war»;

mit psi3u 4b,4. 177v,3 «erlösung linden».

11 — 176,3 wol eine form des verbs.

( «wolgeruch- iss vgl. «mittel») — M«wol-

riechend» : Maria kam zu Jesu grabe mit den frauen miss >’ wai ° ]sbos 18 , 11

«und sie brachten das wolriechende kraut narde»; doch kan es auch asyndeton

sein, und dann ist ° sbst.: «wolgerüche, kräuter, narden».

—470v,i 5; man möchte eine form von erwarten, etwa osn’Sn*.
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(fini- — «garten» 4,1 (s. dk-\kk). 47,..
,4..9.[4].

* bildet auch plqpf. und passiv; praet. sg. 3

in 2,1.16. 3,6.1 7, f.g. 33b. 47a, 8. 10. c,6ff. 173,a. 566v.97b,22.°2 5.14. °a "?
97b,i2. d,2i. °« 4 c, 17. . inf. °a ' ik 3,15 «er war eben

selbst im begriffe auf die jagd zu gehn»^).— plqf. °a 40,8 «batte gesagt»,

pl. 3 13 47c, 6.— pf. sg. 2 "s in 4b, 14. sg.l ' °a 3,4.475v, 5 if. = 477,.
La; onebilfsverb in n'nj? ns ' i is?n 7b «vom liclitreich und den göttern

bin ich, und auß gestoßen worden» (durch die feinde), pass, ' i's 4c,4

«bin erwält worden», pl. °a 3v,i8. '« °a 48v,6.8. 75v,3.5. 331, ii.

176,3.—imp. pl. 2 rn 4d,i6.20c.733,ii.' 475,7.— praes. sg,3i'n 40, [ii].

47d,i2. 177,2 ff., wol auch 733v,6.9 . t[iL 172b, 9. °a 97b,20 (als fut.

pass.). i"n 177,2 ff’, sg. 2"n ' 475v,i8. pl. 3' 33,9. 47d,i2ff.l77,8. 97b, i7.

— conj. sg. 3isn 20b. 470,9.11. 472, s. 473,[]. , 4. ,. 475,20. °a ’ 731,7.

sg. 2' 74v,9.14. 4,2.31 1,10. pl.3 473,.472,[8]. 43,5. pl.l

32,. DK«n 4,4 mäste dem contexte nach sg. sein.— subj.i!o<a «ft(^_^L^)

2,17.— 3"n 17,d.470v,i3 ist mir in der bildung.5 — s.] .

“' (* bôz -+- kar, vgl. das AIW 920 für ‘erwartete’)—
«erlöseD) 20 b. 74v,i5. psin '3sd’ 'v °a 74,12.

— das selbe 4a,i.c,2. °a p 4c,ii,°a 83.544v,io.

»)· (j^)
— «gerucb» 64 (s. zu ;).« °a 102,5 «er ists, über den

der üble gerucb nicht gestrichen ist».’ — 1 )'' iix’ 331 V, 7; könte in °a das abstractum des

ptc. praes. []'' oder [n]n° stecken?5 — 47 d,i3 scheint mit den folgenden Wörtern verwaut zu sein.

“<5 (^^iç^) — «erlöser» °« it'inn 4d,2.

^53— ptc. adj. «erlöst» 74v,9 «am körper bleibest du gesund, und an

der sele seist du erlöst».

’^^ {^‘
1^) — «erlösiing» 16,3.

"^ — das selbe °a 74, i9.'’ — das selbe, als name des dritten aeons 14.

* [1 (i)ie^ pnuélrQ «befreien, erlösen» praet. ' ; 475 v,u

«und ir habt mich befreit», " ° ' isöik 4 7 7,20 «und wir haben dich nicht

befreit», imp. sg. 2 in (^) 176 v, 5 . 11 . 13 . 311,15 f. «in 311 , 13 f. nsin 38,7.9.

f. pl. 2 i«öTi'n 4,16 f. praes. sg. 1 min 4c,8f. pl. 3 4,i2f. conj. sg. 1

l«in 175f. 177 V, 21 . 789,1 f. pl. [«] 4d,22f.— (fc. c. mit f«).

(^ Ji*i/) — «hoch» 97c, 13..

5) Vgl. xugnî; cîdàu sut «er gieng daran, began zu machen» GRI,lp. 310 anm.
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( 3 ^^)— «grundlage, princip»(als manich. terminus) n 477v, o.

... " °2 n 482 v,ü. (Fihr. FIM. 177,65).

— «volkommen» hsdjî î °a 74v,i6.[ (i)^ = ù-L^) — «tragen, bringen» inf. inöit 3 v,9. praet.

Tin 16v,4. °a fNDi 1 77 v,9. 10 . 12 . pl. 3 (ob pass. ?) 97a,20 . praes. sg. 3

Tin 48,7. sg. 1 f«ô3 311,9. conj. pl. 3 °j 475 v,i5. sg. 2 ['] [nw]'m -:
, 47,« paradis, dessen namen du trägst» (der propliet war jaauß

dem paradis gekommen, also vgl. 99e). — Vgl. aber '- .

(sbst. in -><?)- ^ aw. aJiura] jjj bei Fird. auch adj.)— «hoch»

erhaben» 4b, 17 (syntactisch unklar). — superl. ' ' 74, lo. — comp,

-' '5 48,3 «waß ist am höchsten?» — Als sbst. ligt das wort vor in:^ (vgl. hr^) — wol a. «erhaben» 730 v,7;M’s Übersetzung wider-

spricht der Syntax.

*" — pl.1- 4f,4.

? (^®^ · o>j) — «Übeltat, Sünde» ° n'ÿ 4,12 «dise Sündenzeit».

° [?] DK 1« 482,6.

''’? (vom vor.) — «sündhafte art, sündiges wesen» °' isb?'s 28 , 17

(mit recht faren die bösen zur hölle,)«denn sie haben sündiges getriben».97d,[3].

— «arzt» 566. °3» 544 v,9 (anrufung einer

gottheit).

")1 4")? vgl.jlio>)— «Übeltäter, Sünder»

30 175. 544,

[

1 ]. np° nis 48v,3. pl. 789. is3p° 28,18.

?(-^-^ vgl. |»)— «Schmauserei»'^ 47a,i6 «er war beim

schmause», nn °- 3,5 «und der könig hatte sich zum imbiß hin

gesezt»? Dise Übersetzung schlägt herr prof. Marr vor auf grund des arme-

nischen, wo «sich zu tische setzen» oder «sitzen»,^ «seßel, sofa

am festtische» heißt.

**> (s. «3
)
— conj. «sondern, aber» mit der encl. (aw. ci'6) (®v3j)

45v,4. 733,12. v,n. iKö v'3 2c,s. '^' 97c,4. — Vgl.3'3.

’ (s. ) — «gott» 4d,8. g, 4. 74,10.' 470,ii.i3. ' ms 17,g.

"3 4d,i3. e,i 2 . 324,12. Lb." 4e,i. "asts [']n 4 f,i6. pl.^ 'j? 4g,.' lis ° 4,3. (lis «) 74,16. []’° 74,9.' nu? ° ] 43,5.

(s. ') — «göttlich» 74,4.

? ^^ (zweifelhafte lesung) — «gott» ° yw' 176,12 (ob zu lesen?).

(s. '3
)
— conj . «sondern, aber» 18,8. 47a,7. 132v,9 alle mal zur fort-

setzung der erzälung; unklar 543, 11 . — Vgl. auch ·'3.1 (i)«y Vd 5Yj^gl. DD 16,5. Ys 49/48, ia = — «äu-

ßerst» 99d,2.

— S. pn .
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1 j^) — «zehn tausend» 33.' — 551, unklar.

*ptiD’’3 — V. unbekanter bdtg. conj.pl. 3 470 v, 5 «sie leiden» M
(der wol an denkt).

— 482,7: ob etwa für

()^ — ^dv. «draußen»; s. p-njs.

*[5:: (ii(^ — «zu teilen, scbenlien» ps. sg. 3 32, (ve·^).

p (nach Andreas bun, aber vgl. in)— «wonung» isn ' ° 472v,i2=

1 '' 482v,i3.

(jiij KN4,3. 6,1. dJo) — «wonung» 3v,i6.

|.’:— s. p.

*( = — «binden, feßeln» ptc. 132,ii. ptc. adj.

«gefeßelt, gefangen» 475,; unklar 74,20.

— «frucbt» D'n.' 33^ . 4,8. Vgl.' ' .

(syr. 0= «son») — npr. eines engels (') 8.

1 (syr. =) — «son der Maria» d. i. Jesus 28, lo.

DI^’D " — npr. eines engels 4d, ü. 13.20.° 4g,io.

^^ (ne^= " vgl. jj-AIjj «stifbruder»)— «bruder» 47 a,7. 47,4.^ (^(^ = j^) — das selbe 28,7 (vill. alter pL, vgl. xugni

v'ràdar). pl. 1K33S33 733,. []° 731,[].*^( j Li werden andre bedeutungen zu geschriben)— «glän-

zen» ps. pl. 3' 554 v,4. ps. ptc.. (^-»^* wie für AV zu lesen)

«glänzend» 309. 554v,3. .^ 4f,i8.

-1 (vgl. ^) — «gewand»? °.» ^' 177,7
«wie er gescbmükt stellt mit berlicbem berschergewande», ganz analog: um

dib an i artôstârân rovân^ kcsân rovisn jki du i azawartum rämisn urvä-

xmênisnîh pa Cm daJiyowalân braJmak AV 14,7; doch wil dise bdtg. an

den beiden andern stellen, wo ich das wort noch kenne, YZ /7. BY 2,49

(1^^ )·, nicht recht passen: villeicbt etwa «schmuk, eleganz» oder dgl.^ (^H^ ^‘-^)— «nakt» 475v,6 = 477,12.

— IS n'3ias, also ein mit gebildeter engelname 4 g, 21.* — syntactiscb dunkel 4 b, 17.’ (vgl. itp'13) — «beilkunst» 3v,8.

^’ s. '2 .

— scheint name einer gottbeit zu sein 730v,2.

nti:i (-0^ ob") — «tbroii 98,15.22. °i' 102v,6.. ' ° 309.' ° 311,7. 1 43,6.
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igâh-dâr)— «throiiinhaber, lierscher» 43,i.v,i; auf die gotthei-

teu übertragen, pl. 74, lo.

— npr. eines engels, Gabriel 4 d, 20 . f, 6. 20.

(aw. gata)— ptc. «gekommen», als praet. 47a,4 . 14 .

D’U U — «sag du, sag du, ich sage, ich sage» 97d,e zur

bezeichnung eines Wortwechsels vgl.

— a. von unbekanter bdtg.: der prophet zeigte im das paradis,

und einen garten, in« ' f'i» 47b, lo «und noch einen andern [garten]

herlich (?) zu sehen, einen wunderbaren».

(vgl. und
)
— «Zeugnis» n'XDS 16,7.

— ein nomen verbale 733,7.: — 388 V,8.

(i^h) — «rede» 172b,

I

6 . S,8.i6.i6. pl. S,i.3.

|5o (aw. wÄwwi, vgl. i)(- = -*0-^ (jÿ) — «blut» 18,.

(iKr ù^^)— «zweifei» in ns 47c,8.

— «bestellen, beauftragen» praet. visou ^98,
praes. sg. 1. []«»5...»' 477v,6.

(vgl. — «Vermischung» 9 8, 10 .

())«xj-^v «vermischen, sich v.» ptc. adj. 5° " vöt n 99d,7.

JüU {‘ )
— «art, weise» 177, 11 . ... nu » 177,17: hier

könte adj. «neunfältig» sein.

— epithet der Lichtjungfrau 74,14; essiht wie ein ptc. praes. auß.

|01— ())'?>ejt» = (j^)— «sprechen» inf. 475, 11 . praet. sg. 3

2,9.16.3,22. 47c,8. 11 18 ]isTä 1 « ...!8 3,5. sg. 1 ;ö 2,6. pl. 3 18wi8

3,8. imp. sg. 2 u 97d,6w.s. praes. sg. 3 tu 477,21. B. bei anfürungen 731v,5.

733,5.10.16; mit j8B8 731,7; mit 18 731,8; ° 8 475,9.,2.[22]. 477,6. praes.

sg. 1 D’u 733v,17. 97d,6. pl. 3 t'u 28,6. 473b, 1 . conj. pl. 3 -U8U 475v,i5.

482,5. °3...»i8 475,1. 8 470v,i2. 477,17. pl. 1 d8u475,4.— ptc. pl. ]8i8u

172b,3. 17,[b].

*T)^2 (<fV ^_ß)— «held» pl.
I
8T1U 43,6.

(-of = ^J^y) — «or» 17,e= 172b,i7. pl. i8t»u 789.

* (vgl. )
— «öfnen» ptc. -i8t?u 47a , 12 «auß gedcut»

von einem garten, vgl. im sinne von y.

*psnnj— V. von unbekanter bdtg. praes. sg. 3 pn -y> 733,9.

TIJ— conj. «darauf» (M) 472v,ii. nn ° 472,9. c. encl. »' 45v,6. 8»'
8 47 5,12.

0’<1:— s. abstr., uame des dritten aeons der finsternis 34.

(^^fü — «ort» n

—

18 97a ,20= aT LfJ, s. M p. 1081

und 38.
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|î<’J (iw= 0^^)— «sele» 4b, («deiner lichten sele wollen wir vilen rat

geben, daß du erlösung lindest»). 17. c, 14. 32,4. 177,3. v,i4. 442. 284,a. 4b,9.

niitin3nl77v,2i. nus'3 4b,6. pl. isjs’j 4b,5. -y nun 74,12 (d. i. Mani). ps'J 32 v,5

— wenn es an lezter stelle nicht adj . ist.

Da, wie späterhin dar gelegt wird, jk'j ‘ort’ anß älterem is'i entstanden

ist, so wird man auch für ]»'i ein älteres an setzen dürfen, denn ltjr und

aw. daêna (Horn) inüßen hier ganz auß dem spile bleiben. Ich finde die Ur-

form in aw. vyânayâ loc. sg. fern., welches AIW 1476 mit «gescheitheit,

Weisheit» erklärt wird; die bedentungsühergänge laßen sich vermitteln.

(ijU)— «auf die sele bezüglich» isnst?s3 4 b, 20 (als Überschrift).

— «auß der sele bestehend» 45, im gegensatz zu ':.
rr*J (vgl. ^jL^-^-eiuem praes.-stamme)— «die welt?...eud»

vill. so etwaß wie «nach weltlichem (vorteil) strebend»? 477,8.

j'?’’:!
(

n d r e s vgl. aw. gct/rz^ also *gêlag ?- ?)— «klagend»?

477,9.[24].

(;ojï .^) — adv. «herum» tp'ss 99,19; unklar 543,12.

— V. worauf M’s «feßeln» beruht, weiß ich nicht; praet.' 98,2.

Wegen des folgenden' ist es villeicht als «drehten sich» zu er-

klären; dann muß aber das parallele nonss auch passivisch gefaßt werden.

(tcLb^) — npr. «Galilaea» 18 v, 7. 11.

(von — Ptc. «stinkend» ’ 102,5.

(von ^5)· — «das mit gestank behaftet sein» 551.

|Ni:i— 473b,ii eher der außgang eines mit -gar gebildeten wertes, als

^j )J «schwer».

{"0 (vgl. »wfA ùwiyJ-18 )
— V. caus. «sich drehen laßen» inf. 98,5.

— uach M p. 1082 «geist» 284a. in i 284a. "' ' 7c.

3i'Dn°3 544 v,8. Jiri La,i (hier könte i»n ja auch adj. comp. sein).

*|'^ (i)«?*·»-^ = — «weinen» praes. sg. 1 45,.
'J 6,c. c. in« .

*|0^ (»<?
— «nemen» praet. ns'u 28,22 . ' 789.5'-

2b,9. couj. sg. 3 3SV3 472,7.

-— 47b,i.

— name des fünften aeons der tinsternis 34.

N1 (*b Lï)— conj . «biß daß» 3,11c. conj . 14 c. praet.— adv. lu us «n («^ ) b)

45v,i. 1
N1SD nn IN NT 43 v,7. Auch in

— 43v,4 scheint es vor zu ligen: dann folgte das subject mit euch

1- und zulezt der conj. ns'N .
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(-4X)«w)— adv. «mit recht» 28,15.(« (^») — «gericht» 475v,ü. ]siip 475, [s].

*pSl — «geben» praet, 3v,i2 (s. nis). 47 c,9.ig. nnt?«

475v,6 = °i'3 477,11.— sg. 1 D^s^ (sic) 388v,7 neben, ganz npers.

bildung.— (stam m - o^ipraes. sg. 1 oim 4a,i9(nach p, 1082 imp. sg. 2

«gib mir»), pl. nrm 18,7. conj, sg. 2 nsm 32v,6. sg. 1. ism 789. pl. 3 [«]
173,1) (oder ind.). pl. 1 osm 32v,2.6. ossm 4b, 3.— (stam 'n, vgl. türkest. ^)
praes. sg. 3 t't 177,. conj. sg. 3 ns"·! 475,6. 477, []. sg. 1 477, i.

pl. 3’ 74,17. v,i 2 . 470v,14.

|*)— «geschepf»° 473,5 «die mänlichen wesen», ras vy

482v,6 (vgl. -^ey » ^ Bdh. 45,5) «die waßertiere». []« 97d,i2.

())s>*w = — «wißen» inf. 97c,23. praet.'
470v, 18. sg. 1 (!)' 45v,l. praes. sg. 1 ' 388v. 475, ii. pl. 3

28
,
4 . ptc.* (^-«>45 ) «weise» pl, «- 17,h.

(iwjw) (^b) — «wißen, verstand» 473,6.8, 97c,.
(

)»^-5 .^^-5 Ijb) — npr. «Darius» 177v,i4.

nmOINISl — eigl. «son des Darius» 177, als npr., wenn es als ein

wort geschriben ist.

,»’»™*!«! (-45'?)^·^ âGV 15,34) — «kreuzigung» S,io; vgl. Jjj.
(dâr(i4) -4- ?) — a. «gekreuzigt» ° 1 8,.
— «sich auf die kreuzigung ('*) beziehend» 18v, ü.

jnsi('i^-43 _jjb «arznei [-pflanze]» auß *därava-ka)— «kraut» 'p °

79c,i3.pnnn d,[9].—Von disem Worte stammt wol das romanische droga

frz, welches Diez Etym.Wb.^p. 123 imd nach im Körting Latein.

-

roman. Wb^ p. 327 sonderbarer weise vom holl, «getroknete (fische)»—
sic ? !

— ab leiten wollen. Jezt prangt es, nach der neuen orthographie, als

Droge m\{\ Drogerie auf den Straßenschildern, daß einem ob diser barbarei—
man list das fremdwort ja imwilkürlich drôèdrV. — die äugen übergehn:

S. isn'til°>1) 730v,12.

i; das phl. iw-v kenne ich nur in der bdtg. «schepfung» np.

doch vgl. DK IX, 2,i7)— «geschenk» 47c,4.' ° 74v,i4. is'ax w °

[].^ ' ° [8]. Defect geschriben 47,5; mit 9..*| (»«xj-45 = <?)-« jj^b) — «halten, haben» pt. []'^«
47 7,22?imp. pl. 2'' 18,.' 18,6. prs. sg. 3' 16,2.730,2.

° 472,. °' 9. sg. 1’ . pl. 3 99 d,i4. ° 472,[ 5 ],

475,3. conj. pl. 3« 43,2.

> (tro = _^-) — «Schreiber, secretär» 98b, .

'»'31
( ·*)|)

— «kunst und amt eines schi-eibers» 4c,20.

3an. .-. . 9
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— ? 544,1; an i:> ‘wildes tier’ ist hier gewis nicht zu denken.

*(|= — «zwei» 18v,3. 32v,ii. 98, i. 99d,c. 544v,4. , 2.. 97c, 9.

iiniian 477v, ....' 482v,ü.
;
nacli gesezt, doch one daß die zähing für

annähernd gelten soi 98,6. ii. 99,23 — an allen stellen c. sg.,nnr 32v,iivill.

])1. — Tgl.nD'l.

\— 543v,ii.

— S. onsn

n — «doppelleihig» n 'j?- 731v,4.

— T,6 schwerlich superlativendiing des voran gelinden adjectivs.

(vgl. — «zweitägig»; snhstantivisch °-i n 2,i3

«zwei tage lang». °'' 5? ';' 5) 1 6,4; doch ließe sichs hier mit M auch als

«zwei fasttage» faßen, vgl. oj_jj «fasten».

nsn (vgl. mmn) — «zwölf» c. sg. 14,ü. 34 , ü. c. pl. 730,5 ? 12 . o'nsn

c. sg. 730,1. mn c. pl. 730,3, wenn es hier nicht 2 X 10= 20 ist.

— «zwölft» 34.

(- — «zwölf» c. sg. 99, ii. d,i8. S.8;c. pl. und nach ge-

sezt 4d,i0; verschrihen msn 98,14 c. sg.

(- — «zwölft» 1 77,9.

? DSn— so könte nach M 473,8 für nsis gelesen werden.

(darnach scheint das päz. , dm) doch nicht bloße transcription von

zu sein) — «zweit» ^Ti[2 s] p' 981», 12 .
— adv. «ferner, noch» 45v,9. 477,4.

2h, 1 . °'3 472,9; ferner an zweiter stelle 28, 1 . 98,7. h,i. 99d,24: an beiden

leztei’en stellen ist villeicht ’nj voran gegangen.. {*dvitya-lca)— das selbe, hei aufzälungen «zweitens» 177, 1 , 12 . 18 .
—

adv. "Ti 99,2 «und ferner».

13 (vgl. von *dus-hrta)— «niishandelt, un-

glüklich» 477,19. Daß Bartholomae ^.\\.'‘ubarata, kub.yrDtö ctc.,'‘ufrasnta

so vocalisiert und kein ]»tc. ]it. zu laßen wil, scheint mir anfechihar.

bnin(( -I- dêl)— «böser stinnnnng, verzagt» ° sö 73
1

,

9 .

— Vgl. b'TTi

.

5( = — «tochter» 45,5. — A"gl. '.
— 74,11 ist sicherlich pl., aber daß ‘ir zwei’ auf pei'sisch so

heißen solte, halte ich nicht für möglich; vgl.

noVT — «freund»'^ 47d,i8 «sie li(‘hen die göttei·».

]il. 74,6. nsftips ' Don 731

,

10 .' (:'?·»!' — «freundschaft» ° 47, «aiiß freundschaft».

(vom tlgd. -t- gar) — «liebreich» 4g,3.733v,3.

(ahsti·. von — «Zuneigung, niksicht» 45v,c.

(vgl. »» ~ — «hölle» 28, 16 . 477v,7. ‘h m»sn 99d,i8.

(vgl. a]i. dusigäram) — «misjar» 4 77v,i3.
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und *fNJlTpli?n(vgl.-45>*0)i^-43 t>')
— «Übeltäter,» pi . iw°

(p) 470,[], 475,16. 477,6.17. ,.' 477,

[

4]. 470, 8: nach

1
«° 473, 3.9, waß— wenigstens an ersterer stelle sicher— pl. ist, wäre nur

ein s zu ergänzen und der sg. lautete daun aber vgl. ]'.
’*£1 — «Sündhaftigkeit» 473h, 5.

pötm (ir^r GS 93 )— «feind» 102,3; mit is 47a,io; initcas. ohl. 477v,2.’^— das seihe 2h,2.4.8: eine sonderbare hildnng, die aber als pl.

auf zu faßen al zu gewagt erscheint.

*?
^1
^^)— das selbe pl.» 4h, ii. 7h;^':^^ 551 ? Villeiclit

nur scriptio defectiva.

aim Kw — «der zehnte» 177,8.

(^emxj — «landesherr» 473c, []. 472,14.

pm ( 1 )4X3 = i^iei — «niund» '»: "smj pss ns »'' i

10,6 «und ebenso legt er durch den inuud des proiiheteu also zeuguis dafür

ah». 733,7.11.

— s. die Sünder in der hülle sprechen zu den seligen im himniel

' ' nsDN ma °n r: ] 470v,i2. Andreas vergleicht •fh‘^Çp) «schiksal».

(>».» — «diadein» 730, 1 . 309." (. d. vor. -f- var)— «diadeuiträger» 43v,2; vgl.,^7 — «das sehen, auhlik» 2 h, 7 . °n ns 4g,4.

pn (,,,, := — «sehen» inf. 102v,i7. °n 40, i. 75,2 (s. u.

onnna). ' 47h, 10. praet. nn 47h, 12 . 177v,4. '^n ' 733,1. 789. la nn oia

4c,2 «und ich hlikte auf den erlöser»; wo! auch 177v,23. imp. ()>) sg. 2

l'i ]ö ia 4c, 19. n p 1 17Gv,I 2. pl. 2. n'3'/l8v,i. 20h. c.' 475,6. conj. pl.

[] 482,2?

VT (io = “- — «teufel» 20 (als heiname eines eiigels ?!). pl.

lain .[]. 99,16.470,6. 473c,8.i2. 482v,i3. 472, []. ,.
f’T ()ü = vgl. ^-»üi AV 1,7 = j iü GK in ZP xxxij,4.5.

ap. didä) — «festuug» 2 h, 1 . 7 .9 .

'”[!]( — uaine des 23sten mouatstages (gewönlich wird

genant) 50.

( )
— naine des 24sten mouatstages 50.

“7
J·^,)
— «herz» 475,13. pa 47d,i7 «von herzen». A^gl. '3'·'?'.

(vgl. )))>öJ5^ ‘features’ DK IX, 10,7. auch ‘oheriläche’

^
3
)
— «antliz» p'öt ma 99h, 24

| () ji^)— V) «religion» 4g, 6. 20c. 47a,9 . d, 19 . 48v,8. 102, 1 . 17Gv,i.’ ia' 47d,6. njno’ns °n ia 18. — “^n uns 554,3. nani ° ' 473h, 7.

—

31 1,8.^1 38,3. — nnniv 4d,5. f,3. g,i8. 17, c. 20h. 172,12. °n

4e,9. i'ji 20h. ia nan'ns 4d,l5. pa' fio'nn 4d,ll.—' °n

543,2. Vgl. p s. p'n.
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— «gläubig (vgl. fromm»*) im algemeiiieu (gegen-

saz iKjTi'pt?n)njsu 475,1. pl. ismin 470,

[

22J. v, 5 . 10 . 475,[]. v,[i].i4. 47 7,22.

v,2 .
—

^) coucret, auliänger der lere Mauis (bei Gardîzî ' 2,7.

473 b,6; wol auch 482v,4.

— 442.

D’T (vgl. — «gestalt» 2,: die lesuug steht aber nicht fest.

“n (aw. daesaya)— «zeigeu» ]). 1.2? 733v,s. praes. sg. 3

482v,i 4. pl. 3 nron 47d,6. 97a,i2.

* {dés -+- ’)— «scheiuheiliger, heuchler»pl. ]s'U5on 97b,8.

— «lang, Aveit» (von zeit und ort) is-isD^nis « 43v,7

«biß auf lange jare». ]s-ikd ^soi \svt °n 74v,io. Ganz unklar 64 v.

? *pin (s. inirsn) — «halten» praet. mn ma 47b, «behielt es

erinnerlich im herzen»; doch ist die lesung zweifelhaft (M. mir d? dar-

unter) und sprachlich bedenklich.

— «grabstätte» 18,12. pl. istJoSla 482,
i

(s. isniros).
0
^

(arab^:>) — das Zeichen des «waßermannes» 50].

ns:*7 — s. in der Verbindung ts rn 475, = 477v,i2, w. s.

DT (vgl. päz. dah o-^) — «zehn» islsods dt 33.

lD[l](vgl. mm) — «zehnt» 34, 10
;
vill. wäre mon * zu ergänzen.

^-.:>)— «hand» 32,7. -'a as ns'u ’j 789. ns 99,18 unklar.

3,14 vgl. 6. ii33.s mit . 3,17. nsnoas no ao 47b,i3. if'n is 470v,i4

vgl. " (vgl. — «priester» -iinon 'i’, 12 .

m (^î = ^ j:^) — «tor» 98,14.21. 99,12.13. d, 7. 11 .' n 0 3,9 «steht

vor der türe».

*('*" (vgl. — «schreien, krakelen» pt. '- 97d,8 c. c. m«.

|*“ (ieo-»-^0 — «krakel, Wortwechsel» 97d,5.

0'^( darga -+- mamh)— «langmut», name des achten aeons 14.

m Ûj^)— «schmerz, leiden»» fs 175. ts 475,=
477, 2 «kummer und elend».

(vgl. j.L«3j.i) — «krank, leidend» 177,18.

(vill. von -m?) — 731,i.

?n]Ti(vgl. aiW.däru, dru jb und^j^)— «baum(?)», setze ich nur

unter aller reserve an. i[i]s [i]m 482v,5 vgl. Bdh. 64, 10 ^-).

ii^PÖsriT — 475,19: wenn es ein einziges wort ist.

mi (i^^i — «heil» IST’ [f]s 566. °i J13 ais '. 4e,ll.lt?’ess ts

102,18. TS Dss IS 'S3SO 43,3 (die praep. bezieht sich auf beide sbst.).^i’i^

"1 SB' 324,3; mit 12 s 176v,2. 544v,6 if. i'ibs ais 172b,2 . — snm n[s] sts

176v,3 «komm mit heil».
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1" (abstr. (les vor.) — das selbe ' ' 4,.
•mn — das selbe ' 172,.
''JiTn (vgl. dügner’ ap. ') — «liigenbüitigkeit)) 97b,io.

Schon das phl. liât auch die iiebenform welche offenbar der

volksetyinolügie ire eusteliuug verdankt.

(aw. u. s. druxs —•((teufelin» î [isJct 3v,i7. ' ° '',^.

1" — «böse» 4d,22. pl. ]« 28,15.

2? j.s) — «gesund» 175. nn -"t 566v.

(vgl. — «gesuudheit» 789v.

'" (vgl. ni?m) — «gesund» ' vi’p ]sni« 475v,8 «und ir habt mich

geheilt» = ueg. 477, 14. ’' '-’ 74v,8.5 ()£)>^^ =f_r-^·^ <^h^) — «bäum» 482v,5. 554v,5.

(r-è^ — «heilmittel, heiluiig» 8v,9; vgl. r-è·»

AV 77,9.

()w0— «recht» nss 475,14. v,i. sbst. «die rechte» 4,23 . 47b, i5

mit wol auch 20 b.

{daànê-zâbag) — pl. 41,14 «die söne der rechten»,

wol in bezug aufs jüngste gericht, s. M’s note: al Miirtadâ ;-^·

1 — 177,14: mau erwartet ein verb in der 3 sg. praes.

CO 0

— s. unter .

*)

1 dem vb, tin. au gehängt n'nm 4a,u, vill. bloß nietri caussa.

(abkürzuug lär ms)— couj. «und» 2.2a. 3,6ft‘. 4d,4ff. g,5. 7b. 16.17ff.

18. 28. 32v. 34. 47aff. 48 v. 50. 74,6 ff“. 98,5 ff. 99,2 ff'. 102 v. 172b. 175. 324.. 470,211. 473,iff. 475,911. 477,7 ff‘. 482v. 472,. 543.544v. 730.733v.

Pi.2 . T. 2 b. c. 97b. c. d. 175 a. 284; bei aiifzäluugeu erst vor dem lezteu glide

477v,i5. Daneben auch i 40,7. 45v. S,6 Troz der punkte kau ich die lesuug

wa nicht zu geben.

— 38,3; s. (1. anm.

(vâwarîgân ((. ‘authentique, valide, légitime’

von W) ‘glaube, vertrauen’) — «zuverläßig, glaubwirdig» ino 172b,4=
1 7,b «heil . . . über die Sprecher und hörer des waren Wortes». °i -' ’ nxp

17g «nach dem willen des vaters gottes des waren». Dise bedeutung wird gestüzt

durch PN 61(s. 11 . «) und 74: ^^ «sei einträchtig, damit

du vertrauenswert werdest». Auch SGV 1, 39 . 41.43 heißt t

(m. m.) nicht ‘blessedness’, wie West übersezt, sondern «zuverläßigkeit, echt-
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lieit». ( wir zur PÜ über, so erscheiut das wort zunächst Vd 3 ,^y, 5j
=

)>45(^ 1 ·» ) -^ej-% = daênci màsdajjasnis

(sic) ^warjsaiti, auf welclie stelle das lemiiia·.
ZP 24,9 zurük gehn muß; au beiden stellen streichen Partholomae

AIWs. V., dessen erklärung jezt zweifelhaft wird, und sein schüler Reichel

(Fh. 10 und im glossare) das an lautende i, wie inan siht, mit unrecht. Ferner

begegnet uns als widergabe des aw. urväta (Ner. Aspendiarji

j^#2i4)!AIW 1543 ‘bestimmung, gebot’) Ys 44/43, 15*^, wärend an den übrigen

stellen Ys 30, iF. 31,F· das abstr. steht. Änlich ir4>V) = nrvâtôis

Ys 45/40 ,
5'’.

iiö = urvâidyâ 34,6“. Noch dunkler aber als dise stellen

ist Vd 5,^yj52 f ifv )Y^= hqm.vaoirinqm us.vaoirinqmca.

Dastiir Dârâb’s Übersetzung ist aucb nicht klarer, sie lautet (Spiegel, Ein-

leitung II, 290) AA 4“ ^Y worin Spiegel p. 307 ‘frucht’ findet,

one zu bedenken, daß dises wort nur die frucht als ertrag bezeichnet, wärend

die eßbare frucht o^--« heißt. In seinem glossare p. 448 sagt er zu^-^Wi: «ein

sonst mir uidiekanntes AVort, von den Parsen Anquetil’s mit
,
Frucht,

erklärt». Au unserer stelle übwsezt Anquetil danach «des fruits petits ou

gros» (Z.-. I, 2 p. 307), waß auch bei Justi bei behalten ist und nicht one

eintluß auf (ielduer’s «ausgehülste hülsenfrüchte» ( KZ XXV, 210) gebliben

zu sein scheint (mit anlenung au ‘hülle, gewand’). Dem contexte nach

gehören die worte hqmv° usv° zum voran gehuden als adjj., und

darum hat Rartholomae recht sie als solche auf zu faßen. Über die wol

für immer unertindbare bedeutung der worte läßt sich streiten, doch kan ich

mich nicht entschließen die erklärung von Scheftelowitz (Z1)M(tLVH, 123

= FIX, 694 Y als gelungen an zu erkennen, nämlich «waß den religions-

satzuugen ents})richt» und «nicht entspricht». Weder die bildnugsart der

beiden adjj. kan disen sin ergeben — vgl. hqmnasn, hqmnäiri und mastana^

uzhaoba, vill. uzdaqyu —
,
noch sjtilt der ‘glaube’ bei den Parsen eine so

große rolle, daß die begriffe glaube und ritual sich decken könten. Ich muß

mich bescheiden in der PÜ unsrer stelle eine bloße wortspilerei zu sehen,

wie sie ja auch sonst vor kommt. — Es erübrigt noch auf die falsche wort-

treuuung o-ioVd 4,4/7.. 9,7/10,31 = frasasti und evioVD

(Idg. Forsch. Xll, 99) = frasastayâô hin zu weisen, für °ey , wo die

parallelstellen das richtige bieten.

i’) Merkwirdiger weise hat die redactiou der ‘Zeitschrift’ nicht bemerkt, daß der aufsaz

im LIX. bde fast alles widerholt, waß schon LVII gestanden hat, nur in anderer zusammenstel-

lang: kert doch auch die geistreiche bemerkung über wider (LVII, 11 1 = LIX,702) ! Waß
überhaupt das Neupersische in diseu beiden artikelu an betrift, so laße mau sich durch das

sichere auf treten des autors nur ja nicht bestimmen alles für bare münze zu nemen. So z. b.

wird LVII, 132 ‘surditas’ Vull. mit ‘schmuz’ übersezt, und 142 nach bekanter
SM

analogie boyter gelesen ! Also: .
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(von Vi)— s. fier sin von °i 74,2 hängt davon ah, oh wir mit

(lisen Worten den saz Iteenden («die giitter mögen dir l)ald gehen das ganze

göttliclie wort in» oder «zu treuem glaul)en» oder «gewislich»), oder damit den

neuen saz heginnen laßen («in treue versammele die seien zu gotgefälligen

taten»). — Vgl. ns'-nsi.

(i^i = bL) — *) «wind» fi4,4. — *) «luft», zusammen mit den

ührigen elementen genant 98,9.i8.v,3. !H»d,8. 477v,i5. 482 ,[]. 472v,5. —
^)als genius-mrt 's itsns 47h,8 (M c.itiert auß dem Fihrist^L»J) ^ I^ ),

IST ]’ '3— 3-m 75v,7.— *) name des 22sten monatstages 50.

(vgl. loBNins)— «die luft hinauf leitend» nt' 482v,ii. 472v,4.

piSI — «auß luft hestehend, aetherisch» 98,i3.i9.

(sic) — s. u. 1 .

(vgl. "i3si)— «glauhe»'- °i 48 v,7 «sienamen den glauben an».

î?75ii1(Ner. mirsSGV13,7.14,i2=:hhr. nn kan sowol -o-)* wie --* wider

gehen)— «geist» isos-nn " °t 2,i, sjtäter mit°) isn 2,9 hezeichnet. []' 555.

nmtt' 4f,i9 «der heilige geist» (aher SGV 15 ^;) nehen - .
-'

1721), 11 vgl. 17,d (wo tPDsi). jd. istpbsi 4d,i4. °i 4e,i5. ismt ms °i °b 23.

(sic) issts»nsi isnnB ;sns3T\'p 43,7. mastPBst 74v,8 (voran geht '). bijswdsi

543 V,8 (voran geht ').
*[5 (

)—«sprechen» jtraet. 47h,2.iG. 48,[]. sft. 56).° wi.s

1 77,. 1
» 56G,3.v,3. nn °i 's 40,8 (wol ])ass.). imp. pl. 2 n'ssi 7a. ])raes. jd. 3

nj'ssi 132 v,8. 177v,19.

^^:’)— «i‘4fj stimme» 20a. c (vgl. ). 98,4.17Gv,i5.

* (iwri) — «schlagen, ülterwältigen» conj.]d.3 4g, i c. c. tx.

*[ {V vad caus.) — «füren» (vgl. °iss · °nn))])raet. « 48,3 c. c. in .

— ptc. adj." °t" /. in 477v,4: es wird etwa «schuldig,

teilhaftig, verantwortlich» heißen; doch mit Andreas’ etvmologie des Wortes

(hei M ]). 110) kan ich mich nicht einverstanden erklären, da ein jtraeverh m.

im Mittelp. nicht nach gewisen ist. Allerdings siht das wort, dessen lesung

ührigens nicht fest steht, ganz wie ein ptc. adj. auß.

T10SÜÎS*) (väc-^üfrib) — «im gelu't gesegnet, gejtrisen» 43,5. '

324,15. 3'ttt °t 4h, 13.

*1X1— s. }d. ]NNniNi ' niN i'nNt va ...niN'Nö 4t,i5; oder ist di<‘ form adj.?

jXlXI (i)«^·“) = — «regen» 477 v,ig.

*p’’2X"lX1 ()w^-") vgl. — «regnen (laßen?)» conj. sg. 3 []
477v,ig.

(^ ( )t4)^·-) — «Wachstum» 74,18.

n (<?)= -43^-43 Je) — «höse»; in ni ' 47c, 15 ist es warscheinlicher

sl)8t. «ahsicht zum hösen».
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m^n (mS -+- Dn-12 q.v.) — s. V. a. «verachtet»? 177,5.

— «verzagt)) os:: «d °i 2,i7.

*'^^— pl. '?0' n 1 ' 'j? S,6; wie hr. prof. Müller mir

sagte, läßt sich auß andern fragmenten die bdtg. dises wertes fest stellen:

hoffen wir, daß sie bald bekant gegel)en werden.

nsriD'll (vgl. «erwägung» jLilj.j) — «übelgesinnt, feindselig»

°i pi!-ns 4 b, 16.

0'’^0'’’ (wol vab-éft-ag-cft) — «boshaftigkeit» .S4, als zehnter aeon

der linsternis.

*
-i>-p ( jJI )

— praesensstamm zu »«fVi «vorüber, hinüber gehn»

conj. pl. 3' 482,2.

Ö'’JD^^32?^ {vaoê-sn°)— «böses wißen» 34, als erster aeon der finsternis.

*|5 (vgl. »('»*'?) — «schmelzen» ps. sg. 3 n's-n isi 472, i; vgl.

pasca vitaxti vafrahe = ^e» ^ ^ ^W Vd 2,24/58; aber 6,38/78 bieten

die hdss. _*mj.

(j'v) S(4V. Aog. ifdh. 28,38 {^^ ‘péril, danger, risque’ vgl.

HAG 249) — «gefar, notlage» 4, «daß mein leben ich rette auß der not».

Voller geschriben am ende der zeile 4,i6.

?*" — pl.' '5! iKssnîM 4g,i: unklar.

’- — 4b, 17 scheint 2sg. zu sein, construiert mit fs; M III p. 1083

faßt es als conj. von nm.

nn — 32,10: vill. ptc. zum praes. -i'n,vgl. wVi und wVi

.

isn — s. 789v,3.' — 102,21 könte der form nach villeicht zu ,5, jyp gehören,

S. 0. .

2?'>*1 — ? s? isntp 40,4. ' 76y,5. übersezt «stärkster»,

wol wegen aw. vâziêta, welches aber als« . zum nanien des bliz-

feuers geworden ist.

{A<&
1
= JjJh) — «groß» 4f,18. 8,5. 16,11.V,3.5. 32,4. V,l. 38,2.

43,7. 47a,i7.75v,i.7. 98b,6.i7. 99,9.ii.2i. 102,i.v,2.7.i4. 324, 11. 470,0. 473,2.

c,3. 477,2. v,ü. 566 V, 2. 3 1 1 ,8 (da im verse eine silbe feit ist vill.' zu

lesen), pl. isnn 40,0. 331v,i2. 730,4. issnn 730,12. im npr. i'jta )-,2. comp,' 48,6.8. Vgl. pin.

'' (V^Æy) — «größe, herlichlieit» 'v Pi. Vill. auch 311,8.' — das selbe 32v,7. 75,i. 102v,6. 331v,[6].La.

|?1 {^) — «groß» 99d,4.

*p'*n — auß wäleu», ptc. itj 311,9 «du auß erwälter»

adj. ptc. 31 99e.°2 75,8. 331,4. d.sj its 544,4. Herr prof. Marr
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macht mich auf ‘clair, pur, net’ (HAG 248,628) aufmerksam, dessen be-

deutung ich auß dem persischen direct allerdings nicht erklären kan.—Vgl. .

nsm (^- = — «früling» 176,16.

"^’ (? gär) — 733v,14; vgl. aber das flgd.

{vahi --gâr) — «Weisheit verleihend» 64v.

* pi'm ()5 )
— a., s. «rechtgläubig, bekeuner der guten religion»

pl. 543,4 neben onmap; so nennen sich die Parsen schon im DK.' — 17,h.

(etym.?) — «Weisheit» (M p. 1082)731v,8. 97c, 17 mit °. 31.

>'m — das selbe 47d,9. 324,.

(«X3 --) «paradis» 4b, 18 . 47,[]. 176,3. 730,9. iismi 47b,7.

284,c. ' 98b,6 = Fihrist (Fl. 71,17: M). tôt d' is

64 wol mit der encl. 1 sg.

(aw. vahistô ar\lius) — das selbe 470,12.23. 477, i. 482,[].
472v,io. ) 64v. °i 99e. 'j> °i 470,20.

m{.)— «anbetung, lobpreis» [?] ms ]d' ps« 554,7 «lob,

preis und ere dir».

füm (^n — npr. eines geistes 543,7. )»n 74, i5. ' P2 . voc.

siöm 176,12.

Sim (-^-) plj^) — name des 20sten monatstages 50.

— sih °i

.

— 45,8.

— (hat die form eines ptc. praes.) 102 v,i. isjnui'iö 'S 102v,9.—
Villeicht ists aber doch so viel wie M p. 1081: «js'j = Ort (entsprechend

= Seele). Im Dialekt anderer Fragmente scheint dafür zu stehen».

Ob unsere beiden stellen gemeint sind, kan ich nicht mit Sicherheit be-

haupten, daß es aber im Mittelpersischen ein wort isu «ort» gegeben hat,

welches mit identisch ist, beweist die Hâjiâbâd-inschrift, wo es

heißt: ^2>2XJ )XJ92 |^92 rtfU^ ®

"^9^ ^22*^9 ög vyak hu ür avgand vyâh ân avâgôn ne bùZ ku

etc. «aber des ortes (dort) wo der pfeil hin geworfen war, da war der ort

nicht der art, daß u. s. w». Dazu lautet der chald.-phl. text .s'an ns« '?
» 1' kV-' zwar nicht wörtlich gleich, aber so vil ist klar, daß

dem zweiten isu das aram. mns (><' ‘locus’) entspricht, und den werten

y» rVi ,èi) widerum i:k. So verdanken wir nun Müller’s mit-

teilungen endlich die richtige deutung des vil umstrittenen ^-» .

— scheint ptc. iKö'n in tss 544 v,5 .' — «antwort» ‘^i VDi ikûdkk 4,9. — Vgl. :

* {"*! (etym. ?)— «antworten» praet.Tns’i 1 8,2. imp. pl. 2 s» 733 ,6.

3ao. .-. . JQ
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* {Vfras - vy-) — «lereii» praet. ix 18,8.

îûQ'nSJ·*! — «Zeugnis» ' 'S
°

1 18v,i; so Andreas p. 111, der an arm.

iß, denkt: s. llai’tliolumae Indg. Forsch. XII, 9 5 anm..

(;?-^-/(^!îcaus.; vgl. aw. w/iaÄfoe)— «niderreißung, Zerstörung»

naine des sibenten aeons der finsternis 34. (M III p. 1082-3 eben so).

* p’JtslJO (vi ~\~Vga}\ neues caus.)— «erwecken» praes. sg. 3' 32,4.

* (jagnôbî yiiras «auf wachen», «auf wecken»)— «auf

wachen» iinp. ox-in 4b, 9. Dürfte man hier die im Ostiranischen nachweisbare

wurzelcomposition an nemen, so ergälte sicli vt-^-Vgar-~ äs (s. pxox).

(ptc. caus. des vor.) — «erwecker» 17Gv,ic.

— 789 V.

(vill. von vas s. v. a. «einem den willen tun»)— «besänfti-

gen, beruhigen» imp. pl. 2 ' 2'Dxri 733,. praes. sg.'' ' [] 475,.
JVP U. y-j) — «braut» ' °i 20b, s. p. 109.

* pif'l SGV, wol gegeusaz zii)— «al) nemen»(?) praes. sg. 3' 470 V, 7 (nicht ganz klar).

* ^j)— «güte, gut» pl.' ixbd'i 'J? id tsnrjp 1 72,8

= ;'' 17 a.

'»'’ — das selbe mis 'j> '^i 172,14.

.ISn S. 3 .

— 331,.
(s. ].') — ptc. «geordnet» 544v,i4.

nQ'TlDX'?’’! — «das in Ordnung sein, Ordnung» 4c,c.

p ißJ' Ibijîâb. 1>,G.12 n'i) — «fels, stein», als «baustein» 97a,

[

14].

})l.ixto'i 97a,

[

5 ]. Das aw. mwird AIW 132G mit ‘felssjialt, felskhift’ wider

gegeben: villeicht ließe sich dise erklärung doch moditicieren.

— «krankheit» 3v,i9.

(^f^O
— «grenze, bezirk» 98,7. ‘^1 ixnxmn ' tiôxi 2,2.

— s. p'T.

(vgl. das flgd. wort?) — )' ' °i 17Gv,8. » : 472,7 ? möchte

ich vor schlagen in ?'-'* zu ändern.

(»>?>^-"i>))
— «ein richten» inf. 99,19. praet. mxvi 99d,4.i2. ptc.

h]'"ixT 472 v,3 «hält in Ordnung». 472,15. “i 4 5,i «sind ein ge-

richtet». Damit ist die tradition der Parsen wider ein mal gerechtfertigt,

und Wests mvär(J(i)i, Ilorns v{;i)cä)'tan (Np. Et. 204 n) widerlegt.

; — s. °i ' ry ix 3,: solte es «fenster» bedeuten künnen?

*pXin () — «erlangen, linden» phpif. nxnx .' 177v, 3. ps.

sg. 3 '' '3 2b, 3. conj. sg. 2' 4b, 4. ])1. 1 .' 284,b.

* — «all liehen» (M ]>. 50 n) conj. pl.l' ixir ix 4,ii. 32v,2.
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— «aufleliung» 2a. 39.

*|03'’ — V. tr. «verderbeu» ? praet. sg. 1 non' '«n 3 v,i.

97a, 18. Auch iu [] 'i' ]ö, muß cs v. act. sciu: «ich habe

mich au euch iu uichts vergangen». — Vgl.iuoxr.

*D'1 (-ü->))
— »dorf» pl. isD'i 731v,i3.

TJD’I ('fü-ü·'))
— «dorfältester» 473 c,?. 472,. ne °« 472 v, 6.

*5’0'* — «priucessin» pl.« d'i isimsD'i T,i7-18.

(- . :?))
— «al, jeder» 17,f. 43v,6. 47c, 3. 74v,i2. 99d,7. 132v,ii.

97d,iG. DiTiös °i 40, i vgl. 75,1. substantivisch °i 'v '5 28, «derherr des

als», pl. iNDD'i 472,18. beim sbst. im pl. 4e,i9. 17a = 172,7. 74v,20. iksbd'i

eben so 4d,3.f,7. 543 v,7. 731v,[i2]. 473b,4.

— adj. comp, epithet des vogels nitsny-iö 554 v, 7.

— a. nö s,3.

Jjr PjDO (vgl. ap. vispasam?) — a. °t ' 47b,o-io.

) vgl. <^)— «piduz», pl. s. '.
*['! (vgl. aw. spard^a u.

‘
‘ — «entsprießen»

))raet.' v« 40,9. sg. 1 ' °i eat "p'asa ÿ.s 4,=.' ((t>>->)
— «zwanzig»'' i °i S, 6. n ms °i S, 12.

1SSS ms ' 33.

^^^'! (vgl. den uameu -b/vooii auf münzen) — «gewalttätigkcit», als

elfter aeou der tiusternis. 34.

D^<^D·'^ — s. 33 b.

? ~ 74,21.

— «Unterscheidung, Überlegung, erklärung» ds 1 32,g «und

(als) Pilatus iu fragte; bist du in der tat (eigl. nach genauer Überlegung ?)

könig im hause Jakob und im stamme Israel?» Vgl. SGV 16,93
^ '

FllFdTfT^Tsi^I^Iff^önach der selben (Ner. aller) Überlegung, schlechterdings».

(’w^^·»))— «Zubereitung, anorduung» ' °i nn i's tms 45,4.

*|<‘’ (ii'f"-^·’))— «ordnen, bereiten, ein richten» praet. DS“n 45,6,

47a,ii.c,i2. 98,24. 99d,23. 2,5.?5? >sm1 177v,i6 «er steht (ist) geschmükt».

— 102v, 7: offenbar das ptc. von dem selben verbuiu.

*
f
7<*1'1 — sih ^DS\ .

— S. 33SO ]o IS mi '3 4 c,G.

*|5 — «suchen, wünschen» praet. SD1 m fs o's 177v,i3 «das waß

ich von im erwünscht (erbeten) habe», imp. pl. 2 nnsDi . . . s» 1 8 v,5 «suchet nicht».

Der selbe praesensstam erscheint auch im kurd. xoaz (Lerch), xväza (Rhea,

s. Justi Kurd. Gr. p. 193).

l5l — s. 18,7. 32 v,9. G4v. 177v,8.io. 554,4.5; halb zerstört 32v,5?io.

M übersezt «wort», waß bei genauerer analyse der stellen nicht passen wil;
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auch wäre die laiitform scliwer zu erklären, troz aw. und änlicher er-

weichungen in den dialekten.

iT*3'5l— s. 1TB yw" 177v,ii. dti 730,4; defect 102v,[2i].

M übersezt «einsiclit ?», worauf hin, ist nicht fest zu stellen.

—· das selbe °i ' 7c.

'’3'’5 — s. «son der *einsicht» 4c,i4.

(liât das auß sehen eines ptc. praes.)— epithet des feuers4b,i7.

H?5l(vgl. «Wachstum, procente»)— «gewächs»n'3 P isssm 18,ii «das

wolriecheiide kraut narde» (wenns nicht asyndetoii ist). Ganz unklar 132v,i2:

^0"") bedeutet allerdings auch «wort».

— voc. 176,10; verschriben für.
— s. 4b,7.

— a. «wachsenden ruines» M, oder etwa «dessen uame

ist»? 'sTb 311v,ii. syn?"°i 176,4 voc. [nsJüsjBiin s'ktid yu?" 176,8.

(-0^)1 .) — «Sünde», mit' 47c, lo. 475,21. — Vgl. wen« .

(^•“^-0 -"))

—

a. «sündig, Sünder» 477v,i.

’’'^<J^s^ — — «Sündhaftigkeit» 477v,4.

* filDiiJT {vi-*-Vnas?) — V. «sündigen, sich vergehn»? praet. conj.

1 475,8 «...wer sich gegen euch vergangen bat, den wil ich euch

richten». Vgl.
,
wozu es vill. causs. ist, oder nur scriptio plena ? Jeden

fais gehört es mit zu einer sippe

.

1 — part, «warlich» ? (M) 18,2. 177v,i4 dem ersten werte des satzes

nach gesezt.' — «Vergeltung?» 28,9 vgl. 28a.

— das selbe 2 8,17.

(praeseusstam) — conj. sg. 3 isi'ji —pBs 4e,i4.

DNsnons ini£> i'y IBS'

—

' 19.'. «: 43v,6. Auß disen stellen ist

zu ersehen, daß wir es mit einem intr. zu tun haben; M’s «erstarken» ist

wol im binlilik auf’ gewält, doch könte auch au verwantschaft mit pisj'i

gedacht werden.

D“) (-Ü) =3^^
1̂ )— «vil» c. sg. 4b,3. 99d,8. 173b. 544,6. 551. ory^

45 v, 7. 2b,6. 9 7d,i 1.13; einfach nach gesezt 97c,i4. ]s»'b' m di 3 v,i8 «(irer)

waren es vile, welche wir»; vgl. 15. c. pl. di 3·« is 18, io. pl. ikdi c. pl. sbst.

74v,io. 730,7. substantivisch 32,. 177,5 «vile». — adv. «ser» c. adj. 47c, 4.

?")i<['’D1] (^-43") — ^^vil» iNii'D °i 97a, ii: M hat nur . . .är.

(aw. vasna /, -t- dem suff. -«5 GR 1,1 p. 278,5)— «Ursache«,

adverbiel in der bdtg. «wegen» (gen.) in 102, lif. 177v,22. °i'Sio «wes-

wegen». °i (gen.) 11 iB 7.

3 (^eii
— «Schnee» i'ini °i 472, i. «der schuee schmilzt», — Rci
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diser gelegeulieit sei daniuf hin gewiseu, daß dises wort auch als

vor kommt, und zwar ha û (ligg. und hearl)eitet

vonP. Melioranskij.- .. . 1900 =.. . ... Aî: 3) zur Übersetzung des türkischen

Wortes für ‘schnee’: JyJ) (pp. 5,2.79,10). Danach ist die bemerkung des

heraußgebers (p. 0122) zurecht zu stellen. Waß aber den wert diser notiz

für die persische dialektforschung betritt, so ist er nur gering an zu schla-

gen, da wir vom verfaßer weiter keine künde haben, als daß er im XIV.

oder gar XIII. jarhundert schrib und möglicher weise außMcrv gebürtig war.

— «speien» praes. pl. 3 hp'si 132v,7. Die bedeutung scheint sich

mit genügender Sicherheit auß der leidensgeschichte zu ergeben, und könte

auf «werfen, streuen, säen» zurük gehn. Im Iranischen weiß ich nichts

äuliches an zu füren, denn biwe» Vd5,4/i4 gl. (Spiegel, Einl. 267 «speien»)

ist in form und hedeutuug zu unsicher.

j:sjl_;r) — «scheiden» praes. sg. 3' 475,17

die einen von (fs) den anderen.

u. —
*)
«Scheidung» nis na« 475v-

477, ü «über das (jüngste) gericht und die Scheidung (der frommen von der

Sündern)»; änlich 99d,25. — ^)
«eutscheidung, erklärung» °si 47c,i7.

n'KûJ °s'i itos 9 7a,22 .

* (’ (s. )Th) — «wälen» ptc. nrn t>si 543,6 «auß erwält sind», adj. ptc.

[inj'si 176 v, 17.18. — Vgl. p'O.

* |DD’>ÎÎ1 ( -b Veiä· AlW '^)— «leren» praes. sg. 3-i'n'si 172b,i8 «die

rede des Lebendigen evangeliums, welches aug und or unterweist, und

die frucht der warheit (kennen) lert»= 17,e. couj. sg. 3 nsn-'si 33b

«vererung dem herrn Mani, welcher dises geheimnis recht leren wird». —
Vgl. ino'sj .

pl (vill. {*vac-ana) — «stimme» rj? ns 32v,2 «laßet uns flehen

mit einer stimme». 132v,i2 ist unklar.

(i^A 0^) — a. «gefangen» 475v,io. 477,15.

* [riD'm — «glauben» couj. sg. 3 [ly'flb -

'î pn 473 b, 7.

*>— s., als epithet gôtlicher wesen 4g,3. 74, i3.

pi (^) £j^)
— «wunderkraft, herlichkeit» 47b,7. 132v,i2.

DB'nsvi Min£3 °i 1 8 v ,2 «das wuudergleiche zeugnis», wo ° °i compositum sein kan.

insxn ()“^)) — «mit wunderkraft, herlichkeit begabt» 74,i6.

7) Doch läßt sich ein Zusammenhang mit »Wü-“*Syüercn’ nicht ganz ab weisen, welches wie

sonst auf y/cai (AlW kai) zurük gefürt wird: jeden fais ist vicêh, nicest zu lesen.
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* (w-4X5 i = ))-? — «lösen» ptc. ' i«n[is] 47 5

v

, 10

«lind ir habt mich befreit».

— «vertrauen, Zuversicht» (M), waß die stellen zu bestätigen

scheinen. Dia 'ds °i 789 v. °i ii« dsi 4f,o. 730,. Etymologisch ist das wort

dunkel, auch wenn alm^ ar\lwa «sele» darin stecken möchte.

— s. 544v,io «heil über dich, iinsern arzt. . . . und erlöser».

— ptc. praes. ? 32v,o. 102v,i.

*[ (ii^) — «sich wenden, drehen» praet. ' —'

102,1 4]. 6 «er ists, über den kein gekommen ist», imp. sg. 2 rn 2,io

:>Ji) «kere zurük». couj. pl. 3 lisvn ns 470,2. v,[4].9 «in der hölle

werden sie sich quälen (?) und winden».

' T ;

— 32v,ii wol pl., da n voran geht (ob isiisi?).

'ïnÔJSlsr — eigl. «glükselig unter den geborenen», scheint T,5 npr. zu

sein, das darauf folgende nn kan nicht als sufhx des Superlativs gefaßt werden.

— s. scheint einen dogmatischen begrif zu bezeichnen, das irdische

leben des leiblichen menschen, der geboren wird um zugleich dem tode ver-

fallen zu sein: M «geboreu-tot(seiii)» 38, lo. 31 1 v,i6. voc. srnaist 38,8. 31 lv,i4.

* pSf ()>>-5 = O^b) — «geboren werden» praet. 3 isi fs 40,8.

sg. 2' ist 543,4. sg. 1 Disi 388v,4. ptc. adj. pl. isjisj 32v,ii; 177v,9 scheint

es die «söne im geiste» d. i. die schüler, gläubigen zu bezeichnen.

nsr (aw. zävard) — «kraft» 4a,i9. 32v,5. 2 c,4. — uame einer

klasse höherer wesen «' °t 17Gv,i2. pl. isusi 4f,i3. 40,7. isa 2c, 8. —
Ksnst 4f,i5. (Soghdisch eben so 172,17).— Vgl. m.

i>L^b) — name des 28sten monatstages 50.

* (paz. yiminidan SGV.) — «schreiten laßen, leiten, fördern»

conj. pl. 3 13 4e,4.2i. — Vgl. ’SDsijn und.
* p^J^î (aw. zan diall. zän) — «wißen, erkennen» praet. sg. 3 isist

47a,

[

14]. b,G. conj. pl. 1 dsjsi 177,2.

pjf S? 32 V, 8.

* pf ())'?-5= jbj) — «schlagen» ptc. ijsd ns n 470 ,g. praes.

(i^ (jj) ßl* 2 132v,6.

nr ()<f,5 ijj,) — «rasch»; adv. 74v,ii. in m ijJ 733,2.

*nr (V jjj)— ^)«kraft» ä e,i7. g,ii.iG. 17,=172,. 1 7,e. 324,. 470,.

Ih 31; in Verbindung mit isias s. o.— ^) als geistiges wesen pl. isnt 4e,2.23;

auch die gehilfeu des Aesma werden so bezeichnet l>dh.28,i5

^ ijS. — Vgl. nsi.
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— «lügenrede» 97d,4. — Vgl. fsmyt.

{^^ — “ßiit kraft begabt» 40,5.11 (neben is-nst). 74,ii.

102.10. 177,2. 730v,i. pl. 4d,io.

(iKo·^ — «schaden» 177,ii. 177,17.

* (vg^· — V. caus. «lebendig machen» praes. sg. 3

31 1,12.

*|’4 — «leben» imp. rt 4f,i. sin 324, 13 . conj. sg. 2

’sin 43,3.4. 74v,6.io. — Vgl. °m.

p"in’f — «aiiß leben bestehend, lebendig»? 176,i. Es ist aber wegen des

folgenden is warsclieinliclier 2 sg. imp. «belebe», von psinnn*. — Vgl. pmn.

P?
(ifi-5 ^jj)— «Waffe»? '

5?°t 10 8,5 «durch eure waffe, die große».

Es könte allerdings auch «Wachsamkeit» (aw. mfnali in comp.) gemeint

sein, s. die flgd. Wörter.

i^zên ?)
— «wachsam» °i >5- 4d,7. °t -m'» 176,

[

19]:

vgl. Yt 10,61 . . . zacnat^iufddm.{ — «gefäuguis» 99d,23. Da ich Horns künem ge-

dankensprunge «waft'euarseual ~ gefäuguis» nicht zu folgen vermag, so neme

ich als etymologische bdtg. «verließ der Wachsamkeit» au. Auch in

«hütung, Verschonung» muß das selbe élément stecken mity/
(AIW 1787s. u. sisn), wie Andreas schon gesehen hat (GIl 1 2,167), und

als interj. «pass auf! beware !» ist daun acc. -t-imp., wörtlich «]>ass achtuug !».

313‘'f(auß *zîvandag^ s.)—]>tc. adj. «lebendig»! 02 v,ü. °\ 1 72b, 17 .

})1. isnvi 'V 309. °t 4d,8. 'j? isjii 176v,8. s 733,16.

313'? (zmdag- kar)— «lebendig machend» 311v,ii. 482,

[

10]. 733,14.

yn»" S,i3. 74,14. »« [555]. ' 311,11. Nach . 1083 wil

Andreas zmdkar «erkentnis verleihend» lesen, doch lautet — wie auß dem

register der wortaußgänge zu ersehen — das sufiiix -n und nicht , denn

leztere form erscheint mir bei Wörtern, die auf j- auß gehn.

*Tf (vgl. -^j)— M «einsichtig» pl. 17,h. 172, 1 .— Vgl.ns'T't.

ITi (xugni zurd) — «herz» 32,5. 47b, 12 . 175. pl. ipn't 176, 11
;

s. noch

? ' . — Vgl. ‘jn.

(iK jL«J)— «zeit» 482 v,[2] ? 554,4. is.sat ms fn 4g,i2. isai n» 3,ii

«eine weile», sd °t 'is 473h,8 «zu der zeit, als». 47c,7. d,9 «zur (rechten)

zeit». ? 4D 97d,i6 «zu aller zeit». °t 40 47d,ii «von zeit zu zeit, manch-

mal». — Vgl. isöt.? (aw. Z9m~Y~?) — M «weltal, *welt» 4,; nicht sicher.

(v4 — *) «erde». 48,6. 98b,2i. d,io. 99,7. 102v,5. 482 v,7.

472v,ii. °t p 472 v,7 imgegensaz zu°> ;sn 472v, 2 vgl. 482v,io. ry

99.10. °i ’is 981), 17 . °t °i 'is 99,22. °t ptsa °i 99d,5. °t 4sn 98h,5 . °i pn 98h, 13 .
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981), 16. 99(1,3. neben iNûDs 4,8. 470,5. 473b,io. 482v,i; wol auch733,i6.

ï isftôs 472,12. pl. isvo) ï 472v,3. 473c, 6.— 2)«laiul» 4b,u.

°t 5? 3v,3; s. nocb .

jTÜ? — das selbe 99,. 'y nn nas 99d,24. nsn 98b,9.

()i-5 = jj) — «weib» 45,1 if. pl. ps 18, lo. — Vgl. ^».? — «stammesoberliaupt» 473 c,7. 472,.
i^j) — «kin» 132v,6.; — «weiber» 97a,4: wol pl. zii einem diminutiv in* (oder jn*?)vgl.

ISS a udgl.

*Ti?f (V jjj)— «lüge» p. 1081 als in 177 vor kommend an ge-

fürt; es ist wol das folgende wort gemeint.

i^ur )— cdügneriscli» 177,4. — Vgl.

— das selbe 475,22. 477v,2. Villeicbt gehört liieber welches

WestDK V1II,27,15 «zigürth» list und «enviousness» übersezt.

JW? — s. ? 470 v,14.^? (sic? vgl. — pl. «die Zoroastrier» 16v.

— «die zeit», als gottheit°t 'a (s. d.). Lb(vgl. «sogbd.»

"jäsnt '"1130 1 72,17); unklar 789v.

:? — 544,1; vill. auch (sic) 99d,23, das adj. zu sein scheint.

— 733 v,5 wil Andreas p. 1 1 1 als «goldstük» erkkären. Man dürfte

eher an denken, welches wort DD 6,9®) nna » n'as:s ) i"u i i?'a \ nnas i

etwa «zorn, ärgernis» bedeutet, vgl. Bdh. 28,38 isnsnsi i'-u i ui'a ...';si'n

SGV 14,53 ist mir nocb nicht klar.

ojj) — «panzer» 99d,2i, oder
( _^^ aw. zrayali)—

«mer», wie M wil.

J '
£

?— bezeichnet wol den laut s ] (z), vgl. vs · ras Msmyt

.

(rww = ièv> d. i. Dby'? jjlj.:;^U) — «ewig», als s. oder adv. °f is

43,4. 74,7. 324,8. — Vgl. ;stis'°iss.

“IN? ? — 473,7. An Jj j\j ist wol kaum zu denken.

*{T — sib pi.

[ (arab. ^^S^) — «steinbok», als zodiacalzeichen 50.]
. ?

(arab. *^) — «gänzlich» 106.]

"invr (*)— «leben» 4c,8. 32,3. 47b, 9. 1 02, [s]. 730,.—Vgl. anis.

pnv? — «auß leben bestehend, lebendig» 102,. 32,? —
Vgl..

Specimen einer neuen art tlas büclier-Peblevi zu umschreiben.
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oJ^j)— ptc. adj. cdebendig» 18v,4. 40,2. 102,[]. v,2 .

132v,i3.

— das selbe L a.

0·4 (s, 0 . -i't)—l)«einsicht» 32,8. 331,.— 2) als zweiter aeon des

lichtes 14. voc. sia' nst 176v,i2.— 3) im npr. ,23.

fSö? (s. iKot) — «zeit» 4,12. 47a, 14. 177v,6. ' 132v,ii. in 4,i7

«um dise zeit». "in in 47b , 12 «auf drei stunden» (fiel er in onmacht).

* |r — sihe .

— 43v,4 M: «hilfe?» — aber worauf hin?

" 0^

°n — stam des vb. sbst. praes. sg. 2 'n paz haê) 2,5. 324, 15 . 17 .

475v,i6. auxil. 2,g.ii. 470v,22. 47 7,20. 54 3,4. sg. 1 mn paz. hom) 20 a.

473b,2.D'n2,7.4a,4ff.7b. 442. 477,9. 506,4. 733v,i6. La.b. aux. 2,i4. 3,4.

4a,6ff. b,22 . c,4. 7b. 175. 470v,23. 47 5v,5ff. 477 , 10 ff. 506, 1 . La. pl. 3'.) 28,7. 47c,17. d,7ff.l 02v,12. 472, 15 . 731,12. 97b,7.23. ,9.[].2.

d, 3.15.19. aux. 3,7. v,i8.i9.22. 45,1. 477,[22] ®). v,3. 482,4. 543,6. S,i. 97a,ic.

d,24. pl. 2. Tn(iü(fr paz Ä9Ö) 3v,6.io. 731," 477v,i.4. aux. 477,8.v,3. conj.

sg. 3 nNn (^e>4fr paz. /?d9)47d,i7. aux. 475,8.pl. man* steht villeicht 473c,9 wo

M zweifelnd nvn list. Hieher gehört auch das sonderbare nsö'n 544,1.2. v,4.5,

welches auxiliare function hat; die bildung diser form ist ganz unklar.

— 475,3.

8 — 20b,7 scheint eine part, zu sein, ante inf.

— S. )Nn.

^^î^ — 4f,3 ist vill. °3»n zu lesen?(^ ‘égal, conforme, pareil’ Marr) — «gleich, änlich»

47a,i3. 730,5 c. cas. obl. Schwerlich stekt isd JL aw. sar9d)^
darin, also «an jaren gleich»; das heßer passende aw. sared, ap. ^ard

«art» erscheint freilich als 0^- ,
aber die lautgesetze verlangen eigent-

lich auch hier '*sär.

— 482,7.

[‘7^^ (arab. JU) — «zustand» 106.]

(etym. ?)
— «bau» (gr. lat. structura Pastor,

sim. IX, 12,4 ff. 97a,[2.i2j. 15 .

(vgl. ifor·^ <;,^ HAG 177) — s. comp, scheint «die

gesamtgemeinde» zu bedeuten -imtr °n 4e,9. dh'nö ]nndnh3 'v f,io; zu-

sammen geschriben 176,4. — Vgl. JN»n.

9) So [ni]'n ist zu lesen, stat des falschen []’.

10) Patrum apostol. opéra ree. Gebhardt, Harnack, Zahn. Ed. 3=‘. fase. 3 p. 220.

3an. .-. .
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(ob Mm-i- ?)
— s. oder a. «mitlerer; mitpreiseiid (M)»

4,5. 32v,3.

— adv. «eben so» 45,6.

[’Jöiin (ob — a. «gesamt» isun °n 97a,24; aber ri'p °mix:
98 b,8 s. zu.

(vgl. 5- erkl. bdtg. ? noch imbelegt) — a. ? °n 472,4.

JiilüSn — vill. stand 388,4 °n []. . . .Ds'xnoy «preisen wir unisono»,

vgl. i'v 32v.

— pl. 473a,9 wird etwa «mitschuldige» bedeuten.

* (aw. hâmônâfa pl. DD 22,2)— «verwaut» pl. ÎBsjDxn 74,6.

PODI? QXn — 4,75,20.

^U?'*p!:3^< (Jiam kêsvar) — «der auß dem selben kesvar ist, landsman,

genoße» ntp’posn ms v»t ’ isit' 470,6 «die götter, welche im liimmel

und auf der erde zusammen weilen», vgl. 473 c,c. 472, lo (ob hier pl. ?).^ — 45,8 vill. «ganz eben so»?

7?.2< — s. comp, «die ganze weit»? 473c,4.

|Xn (>r = jl) — «jener» adj. 2,9. 16v,6. 28, i. 28a. 47b, i6. 98b, 7.

470,3. 473,9. a,8. 482v, 10 . 12 . 472,2.v,itf. 733,4.,5.. ]ssn 17,g.n«n 45, 1 .—

sbst. 16,1? 28,12. 470,7. 475,11. ismsn 47 5,8.23. ]si»'isn 97a
,

3

und mit voran

gelindem '5 475v,23. 477,21. isis's )sn 28,19. "aisn 473,4. Ser manchfaltig ist

der gebrauch von "v isn (j ^ ^jl), es steht für id (piod 28,21. 47d,9; demonstrativ

vor sbst. isj-n'ptrn y"n 470 V, 8, vgl. die Wendung ' nos « 47d,io; zur an-

knüpfung des adj. isöds omm y"n 98,3 vgl. 99,3.5.15; mit weglaßung des schon

genanten sbst. nn-im y"n 472,5 «der unterste» (nämlicli: himmel), vgl. 99,8.

97a,i7.; endlich geiietivisch '>- y"n 98, 11 . nr nso y"n 98,17 «das der sonne,

dem monde gehörige».

pn:s'n — 482 v,14.

^î’^^îî — 17 Gv,8 ist warscheinlich imp. sg. 2 eines vb. *psnsn {V har)

«behüten», da es parallel steht zu s-ns «komm»; vgl. zu .

“) (^^" alt — «jemals», mit neg. «niemals» nn 'i °n

97d,20.

in (ap. haiw aw. h/m)— «diser, er» adj. 4, 17 . 32v,4lf.; an den folgenden

stellen ist es eher gen.poss. «sein» 4c, 1 . 32,. 471),6. 102,2. 132v,7(dise vier

sicher). 177 v, 7.— sbst. ' in 789. ' in 1 02,3tf. cas. obl. nach prae}>ositioneu

1 77 V,6 . 12 . 544v,5(s. noch u. -ixioi). acc. pn 1 77v,i4. pl.j'in adj.c. sbst.])l.l 77v,4.

730,11. sbst. obl. nach ])raep. 7b. 18v,4. 2c, e.

iNin çly») — «luft» 106].

HPSiNin {Jm -I- -^ (^bU) — s. «wolbefinden» °n ju 309.

nÖJlDIltiin (man erwartet '*^) — s. der elfte aeon des lichtes 14.
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11;5 {hu4-ivfi») — a.(?) 176v,4 als epitliet des Mani.

— a. 730v,ii; da an jL>j) «seufzer, sorge» nicht zu denken

ist, so stekt in disem Worte villeiclit also «in guter ruhe, unbesorgt».

[1 {hu aw. mirigaom j/jj) — «golden» 309 (kröne). —
«frischgrün» (vgl. üyi 'j'j 97d , 10 (kraut).

(vgl. 5) «hônasend)) erkl. ^) — «zufridenheit» 14, als

viertes aeon der lichtes. Somit hat die tradition wider einmal recht. Ich

denke an ni~sand (vgl. Vsp. 9/8, i sdndayaf\ha '?) sic), worauf Horn

und Bthl. s. V. auch zurük füreu wollen; man beachte, daß j.;^

ohjectiv ist «waß gefällt» (vgl. ^jj<) j^), wärend das subject be-

zeichnet, das an etwaß «wolgefallen findet». Jeden fais stekt nicht upa, sondern

pati in Aber wie bleibts nun mit Darmesteters "^hu-rasanf

ist schon dem sinne nach unmöglich.

(h»-\)“) ·— «vol mänlicher tilgenden, tapfer» 43,6.

‘TN'IDin {hu — «wol zu hilfe eilend» 4,
«mein helfer».

nônn’înn (vgl. — «Schönheit» 32v,8 «wir bringen dar vererung

seiner herlichkeit, des vaters lichter (?) Schönheit». 75, [
2].

|SDK*nn ()r*-^r jL)j^) — «Sonnenaufgang, osten»; als name des landes

njû’l °n 2,2. DU'KÖ °n 2 . Vgl. 1KDSH3 .

(NVnn — a. «mit guter sele, der eine treue sele hat» °n T,8.

pJ^tî?‘) (vgl, K)üO >"5 epithet des Ahriman DD 37,50)— «voller verderben»

98 b, 10 . Zwar stehn drei adjectiva auf -ên dabei, so daß mau zunächst au

hôsâg-én denkt, auch ließe sich hôs-â-*-gên (vgl. hunar-d vend) trennen,

aber vgl. np. i GR 1,2 p. 179.

nJDin (^)wr byiAi) — «befridigt, zufrideu» 47c,7.

[1 (arab. — «die fische» des zodiacus 50.]

(W j\j^— «tausend» 47c , 12 c. sg.; hat auch am ende des 470 voran

gehnden, jezt verlorenen blattes gestanden, s. M p. 19^),

(^^^ jüd.-p. jl>) — «helfer, genoße, freund» 4d,i7. mit

47d,i6. “iK"n mit 47d,i5. mit cas. obl. 733v,i6 pl.' 473a,8.

472v,io. ps'n 475 v,i4.

' (vgl. )« jüd.-p. ' d. i, 29^ in der Hâjîâbâdinschrift z. 13. 14,

wofür im andern texte t^'n)— part, zur bildung des opt. pracs. (GR 1,1 p. 315

§117) ' °n 17,d. 470v,i3 (beide male 3 sg.). [] °n 172b,8.

pöm (rdjcv2a\^-) — «landpfleger» [oj'nsb'D °n 132,5: woher

das «und»? Mt 27,2 steht ..“ — s. »'

.

’ — S. °

.
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nsfj'n () «herschar» -+- zâvar ?)
— «dessen macht in seinem here be-

steht, hergewaltig» 102,[.5]. 331,[?]? 544,14.

DD’niNfJ’n (vom vor.) — «hergewaltigkeit» 40,7.

Din'n(.) — npr. nw °n 132,12.

-ITn — S. imf'n.

^' ())<·" . — «laßen, erlaßen» inf. °n

45 V, 5. praet. my'n 20a. pass. fut. sg. 3 °n 97b,20 .— I. imp. sg. 2

551. °n« 172c,3.d,8. sirn °ol76v,io. °n 2c,2. pl. 2 °»p ’' 4a,i4.

conj. sg. 2 nsiTn 551. — II. praes.-st. -' Jj») conj. sg. 1 ',
wol mit inf.

*pi^U?5n — V. conj. sg. 2iK 4b, 13; das wort gehört wol zmVhak

AIW 1739 (ps.-st.Ärtirsa), aber in welcher von iren manchfachen bedeutungen,

das läßt sich aiiß dem dunkeln texte nicht ersehen.

[js'7n (arab. il*^) — «Untergang» 106.]

Dn(T — a. «der selbe» 64,6 «nach der selben melodie». 98b,2.2i.

99,13. d,22 . 98b,23 «eben die drei», on 47,.° (^^_^9) 472,.
— 388

,
8 .

(‘- «5>)— «ganz» 482,. 566. 97,24. adv. ? 472,6.

—

Vgl..
(vgl. pâz. liambaê)— «genoße, nebenbuler». 543 v,8.

—

Vgl. °.
{îiam-i-Utya vgl. -^-) — «entsprechend» mit flgd. cas. obl.

98b,8. 99,12. 'j>' ° 99d,i4.

— . verbale 472, ü.

0 (s. «») — «ganz» 102,6if. 544,12. V, 1.4. 730v,ii.

nÖ'njmün(vgl. aw. hâmôdaêna itô^ ?)— s., der sibente aeon des lichtes

14; wie erklärt sich aber das vor dem abstractsuftixe ?

— ptc. «lerer» indntö 'j> °n 543,2. [dJu'ks« ['j>] °n 2 . pl." "° 97b,9 (s. U. ). list hamvacâg·, danach ist auf ham-
zurük zu füren, könte ja ersazdenung dar stellen. Mit der V muc

ist bekantlich hier wenig zu machen.

* i]iam -H )) — «zusammen umher gehn» praet. ;d-
7b/<zusammen sind über mich gekommen die feinde»; vgl. die selbe

construction beim simplex.

(vgl. — adv. «immer» 74v,6. 733v,7; s. ZDMG 59,789.

.5 (ap. hamibriya)— adv. «getrennt» ? mit voran gehndem 470, 12 . 19 .

D'on 472v,io, also die selbe construction wie im Ap.; aber 4d,9 könte es mit

« construiert sein, doch ist warscheinlich in z. 8 ys zu ergänzen.

(^-^- dA^.»sB) — adv. «immer» 43,i.v,7.— Vgl. »».

— sihe ' und nns .
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“ — adv. «troz dem, ob gleich» M, ich möchte «alsbald» au setzeu

47b,. °n (sic) 132,10.’ — «das gleiche gewand trageud, entsprechend», adv. mit

construiert 99d,i5.

axjn (-Tr erkl. ^r)— «glid» pl.i«Di«n B. Aber waß bedeutet T,6?

— 733 V, 5 ist wol imp. pl. 2.

*|D^îJJ {harn -k-V) — v. causs. «zusammen kommen laßen, zu-

sammen bringen, praet. nssom ]i?n 'j; vöi ik fto» 98b, 17 .

{ham- kan) — v. praet. 98b, 7 «um das neue paradis

darüberzuerschaflen, zerstörte erund machte alle (so!?) jene fünf des

todes» oder aber «überschüttete und machte eben» (vgl. hankanayon im Vd.).

— s. °n nsa t3ö 2c,3 «er ilehte zu Ohrmizd: ‘laß uns nicht im

iiustern gebiete (?)’»: nur dise bedeutnng scheint zu passen, vgl. Fh. i Auju-

manârây s. v. ji) also ‘hofraum. Hur’.

— 47a,3.

? [13[] (vgl. -^r j»^'i^4l>J'u/L·) — '
5? °n 470v,i; nach dem Fihrist

FIM 72,2 ^ möchte ich pon zu lesen vor schlagen.

*pi<Dljn {ham-^daba-) — «zäleu, meßen»? conj. pl. 477v,ii.

Dise lautform stimmt zu den sein, lenwörteru mit d (Lagarde, Armen. Stud.

1 1 8), und darum könte c, z in den andern irau. formen durch falsche analo-

gie ein gedrungen sein. Doch diß nur vermutungsweise, denn sind in iiuserm

texte«» fn subject, so hat das verb eine ganz andere bedeutung.

* {ham -r-Vjam)— caus. «versammeln» conj. sg. 2' 74,.
Vgl. pKVISKt.

(ifa^r — «versamlimg» 4d,i. 97a,io.—Vgl. auch.
* pSDDfjn {ham -+- jüd.-p. p'oss) — v. i. «an einander kleben,

sich gesellen» conj. sg. 3 [^^- ik 473 b,8.

*|0 (vgl. oa^r)— «zu ende gehn, vollendet werden» nenn 4a,ü. 2 .6 . 16 .

b,20 . c,ü. 2 i. 013 554,6. 482,10. perf.ni'n nsim S,i.

^^r*î^^D — 3 sg. conj. pass. 482 v,15.

(-oey d. i. = — adv. «früher» M III p. 1083, welcher on ?
2d. 175a als belege an fürt; danach ist GU 1,2 p. 320 zu modificiereu.

— . «früher, iiranfänglich» (M 1. c.) 40,3. 544v,s. 284, c.

*0 ('?«>' <LJ^) — «siben» 99,20. (sic) 98,1.

10 (·)<?>- ^) — «sibent» [34]. 177,5. 177,14. 97d,o.' — das selbe 28, 11 .’ (aus*-) — . «dritt» 18,. 34.

1 (ai. harva = ^i')_^î») — «jeder, ganz» a. c. sg. 4,i6. °n v»t 472v,ii.

c. pl. 32,2. c. sg. °n l'y 45,4. ro')t °n jp) 48,7. d'd °n 97c,22. ’S°n
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17,f. 45,5. 475,10. " ° (i^ -» 28. »' ° 16,8«(
eura». pl. 4,. 32, [ 10 . 12]. 40,6. 47,8; nach geseztl73h (überal das

sbst. im pl.); 75v,2ff. ist nicht klar, ob das pr. zum gleich dahinter stehuden

sg. gehört oder zu den darauf folgenden pluralen: dann ists cas. ohl. «omnium»,

wie sicherlich 331,7. 10 . v,2.3.

— «al, jeder» adj. 4d,2i. 07a,13 c. sg.; nach gesezt °n «»«

4g,9. sbst. 4d,io c. vb. pl.; pl. issD'nn 543v,4."1

— «jeglich» °n 733,.; c. pl. 99d,ü.

*|01*1 — pf. D'n ...isms 475v,i3; an der parallelstelle 477v,i6

steht' . M sezt ein fragezeicheu zu dem sonderbaren werte, welches

aber auch im facsimilc ganz deutlich zu lesen ist.

’in (auß, vgl. die Pamirdialekte)— «drei» °n 4c, 12 . °n 1«

471), 11 . ms' °n 132v,9.io. 177v,8 «drei mal».— nonn 33,2 «dreihundert».

’— sihe ? .

.^Li)— «Schüler» 2,7. pl. psm'jsufn 731,4.

— sihe °n n'j.1 — «acht» c. sg. 470,1.

— «achte» 34. 177,6.15.23.

— upr. °n '
5> [] 0 733,10 = 11»:» äJLj imFihrist (Kessler I, 236).

— 473c,4 .' 0©)^3? vgl. ^«5)45 KN 9,8 Jj_jL) —adv. «ewiglich» in den verhiudun-

gen isn'is' [is] 331v,io. []' ms is 7
;
vgl. aw. yavaica yavatâtaêca.

()€)) O^J‘ij»U)— iliis selbe, steht auch noch allein p'is' 544v,2.

IS 284,b. — Vgl. isn's).

(Ailj-j^U) — adj. «ewig» 544,3.

GfK 1, 1 p. 290) — «mal», 33,2 und sihe "in.

^^jiL) — «elft» 177,9.

·» (.scvxLii..)— npr. ^)des stamvaters des Israeliten mss" 132,7.

—

^)eines eugelsmps' '3 4e,i.' 4e,i8. °b mp' in 20. °b 3i3s' 4 e, 7 . °b nn mps'

43,6. isöna 313S' 4g,5. »iips' 13, auch 4g ,20 stand wol 3[i]p[s']. Beachtenswert

sind die verschideueu Schreibungen des Wortes.

^’ (sic, vgl. tr)· = — s. «jugendlichkeit» 789v.

— 789v.

IP (iet* J·?·)— part, «außer, getrennt» vs (if ^«;)4,22: Mél.asiat. 9,247.

-) siht wie eine transcription auß und bedeutet auch «rituel

rein») — «heilig» 20b,6. 172b,i2, beständiges epithet von n und »bsi (
), w. s.
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ir'>(vgl. = )«xj jüd.-p. alt^^)Tppäz. 2/«^a(l np. ^1)— «göttliches we-

sen» 43,5. 74,20. 543,10. 31.» ' 28,20; auf Jesum bezüglich 475v,i6.

’«niD « 477,18 «unser Herr und Gott !»; auf die verschideneu - be-

züglich 472,11; mit vor geseztem epitheton ^4d,o. 482v,ii.

98b, 19; mit nach geseztem 64v. ' 4c,i3. 64. aaavp 4c, 16 . Fer-

ner nach folgenden eigenuamen 'aai'mm« · osa ·'” · am?mâ · ns» · '» *'
•»·' ·'·>, w. s. 'jsö ' 99. . 176,13 (von

Maui).— pl.isar 4,.,. 7b. 47d,4.i8. 470,5.,[]. 473b,2.c,5. 475,i5(m. d.

verb. pl.). gen. ar onaax 730v,l-2. ams 32,3. avias 31 1,7. 97d,22;

wol auch 38,1. aiaa 566.°" 324,17. Ferner neben i«a74,i7. °’ïi«a

,[ 9].'0 aiK ;«a 43v,ö. pan 47b,8. ^°[' 0] 176,17 Vgl. 173b.

paa aiK °a ;ap poi 730,7. — »' 74v,il «dii te».

(vgl. — «göttlich» 74 ,i8.v,12.13.

Ti'jnP (iv)^·^ '» ]kjd 74,13 Per-

sonenname oder etwa adj. («gotterscbafteu») ist, bleibt dabin gestellt.

*' (<?w SGV paz. Zuliudqn) — «Jude» pl. pam' 18,7. 132,ii.

(-öJL.)— npr. «Jesus» 18v, 5. 132,3. 176v,9. 177v,ii. S,i4.'"
J'j)17,g. yi»'176,i2.'" 543,7.»" 38,5. "" 38,4.' °76,8.

° 31 lv,i2 .[aj]’taB °·' 98, ü. aaart °·' 74,14. S,13. jdbdj? jart 'an 102v,ü. voc."
176,5.' 9.

— «auf Jesum bezüglich» S,ii.

"j' (paz. î/oÆ = ^· — «ein»45,3.4. «erstens» 177, ii. i' 731v,9. S,2 .

T ps T 733v, 5 «einer vom andern», ' aas 472,. 97d,7. . ..
3,18 «die eine band. . . ii. die andre», p' 1 6,. «erstens» 1 77,18. 'an a[as] p’ 98b,ii.

* Jö' — scheint eine art götlicher wesen zu bezeichnen pl. ^
1SSM5' 4,15.

— «auf dise wesen bezüglich» ]ssn S,2 .

'''’ — 475v,3?

-w. yasna)— «vereruug, preis» 554,7.— Vgl. om.

*\'’ (i)wü^ — ij^.)
— «vereren, preisen« imp. 2pl. a"p 555.

iJ und

PD — 99,24. 132,1. — Pp 475v,4.

— 472,19.

(j»;^ = aT)— conj. «als, da, wenn» 3v,6. 45v,2. 470v,8. 473b,8.

477,18.v,9. 472,2. 1>; c. euch pisp (iwo'^T) 97b, 73 «sicut illis» vgl.
*

'[ ,] .
11) 8. meine lesuug des Steiu’schen fragmentes.....,04’. 1904.
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hat (las wort grüudlicli mis verstanden, das eben so gut zu no gestellt

werden kan.

und î2?nb?p(.ï-o.Ti5 oder — cdieilig» 1 7 6v,9. ii

.

mermals widerlioltals segenswiinscli mit in 7a. 75,9.v,5ff; 544,6ff. °p 75,3 ff.

v,3 ff. 331, iff. 544,3ff. nnd'"p neben einander 33 l,ii. Als sbst., zurbezeicb-

nung eines solchen segeiis°3 oa nöl73,b. Villeicbt istosa ° 554,8 compositum.

(vgl. aw. kava) — «könig»? °]? 40,4. pl. « 730,13.

(Ti — «Wille» °3 1 73, a. ° 74,5. '5> °p 17,g. ''^ ns inisok

°p 473 b, 6 «und nach irem willen der Sündhaftigkeit werden sie wandeln»

(1. b. sie werden in Sünden dabin leben. Villeicbt ist aber ° °p schon éin

begrif, vgl.

*|’’^ (n<?^Ti = — «wollen» prs. sg. 3 '
47c, 10 . pl. 3 ino'am— navasp 97c, 22 . pl. 2 insia

—

' 475,10.

"iSp (^"i j^) — «werk» 1 r»v,5; aber 97a ,

9

ist isoib °p vill. compos.: — s. °3 'S

.

!l^<^^^p— °p i n['nns] 475v,i2sibt wie ein ptc. prs. auß: etwa «sieb (juä-

leud, leidend». Solle dazu vill. die 3 pl. conj. «/// 470,2. v,4?9 gehören?

— «kamjifplaz, kampf» '? ° as 'a 3v,7.

— (las selbe , ' ° an nas ' S, 12
;
die nähere bestimmiing ist

leider verloren.

(
— «taube» 554v,7.

(ältere form von so awg. kada)— conj. «als, da» c. ind. 4c,2 . 18,.
47b, 14. 48v,4.9. 132,4. 1 77v,6.i6.i7.

313 (i<?i oJ^) — «haus» °3 132,7. °p 47(1,4. 475v,i3 = 477 ,ig.

P13 — 388v,i.

13()i = 4“ jüd.-pers. df) — conj. «daß» 47a,i2. 177,18; 388v,4.

731,9. 97a,23. b,i8 u. s. w. 551 unklar; besonders nach verbis dicendi 2,5.7.

475,1. 4c, 4 ? 11 . s. w., auch bei nnfürung eines citâtes 731v,5. 733,5.16.

Bl. Mit dem conj. «auf daß, damit» 4a, i2. b,4. d,i5. f,i3. 43v,2. 175, wol

auch 4g,i7.2i. Mit encliticis (^^s;) 20b unklar. 177, 10 ? («-i-) 2,9. ,.
177v,iO. ,2.. 18v,8. 132,9. 177v,ii.i2. (iwiaîï:) 28,4.

477
,
21 . 2,.) 470, 2. )789,2 . conj. isßa3 ();) 1 32,8.177,9.

477,18; die flgd. . conj. 4,. g,ii. 2,2. isd 32,. issßa3 4(1,20, nur

;sssssßa3 4 , 11 . ind.

33 — adv. «wo» 4b,io.i4. 32v,8. 730v,8. 32,9. as

4
,
7 «wohin», i's 2,6. 75v,2.4. 331,io. 560 r.v. «woher», wofür bloßes 2,ii.

|N3p— s. asp.



MANICHAEI8CHE STUDIEN. I. 89

— s. °P in 32,8^2).

und °Jip — s. ' .

(iW!)') «das tun, tat» 16v,ii. — Vgl, °.
— «täter» 16v,ii.

[Dip (arab. ^^p) — das Sternbild des «schützen» 50.]

inDID — «Seite» 3,13.

^1D(ö0o^0— «berg» 99d,24. 97b,[ö].20. c,ii.d,[8]. 97a, 6. b,4.i3. d,[24].

)T’2?1p ùJ'î-V")
— anstrengen, streiten» inf. 731,4 c. c. :«2« .

n[Nl] (vgl. — «der die heilige schnür trägt, Zoroa-

strier» 3,2 — wenn richtig ergänzt,

*|V1tüp . rdia*i»\icni3)— «hauptman» pl. isjriDp 18,4.

>3 (i/) =1 (j^)— pr. rel. «welcher» 4c, i5. 8,6. 28,2. 32,iff.v,9. 33 b.

40,3.45v,i.47a,ii.i6.48,6.75v,8.99,ü. d,i3.102,3ÎF.v,6ft‘.331,7.470,23.473b,6.

c,5. 475,7. v,i. 477,5. 482v,io. 472,5.12, v,i. 5. 544,14. v,i ff. 731, 12.13. 789. B.

2b, 2. 97a,ii. b,23. ,.. d, 3.9. [15]; s. noch ]·· .' in 789 = in 55 Iv.

ly'ss ' 97a,20. t?'ns ',. Mit encliticis r= c. neg. 47a,i2 «ne ullus quidem».

16,9. 45,3.' 4b,i2(vill. beßer). ikö's 3 v,i8. — Parallel znn 177,iilf.,

für 12 «denn» 554.

« — 32v,ii.

— 47c,i6 ist sicher 3 sg. prt., aber wie zu lesen?

113 (j^ = — adv. «wann» «2 nn n 477,18 = 475v,i9.

'>ni2?J'’p — npr. ? S,i6.

0“|'p S. p-1'2 .

ÜDTD (^o)^pä. <4/")— «gutes werk,' guttat» 4,2 (s. u, Dxnss). 47d,i5 «die die-

ner, welche die lichter au zündeten, waren dem manne freund: die guten werke

und handlungen sind den’ freund». 75 v,2.4. °p 4,1.5. 173,a.

ppDTD— «gute handlung, woltätigkeit» , mit pi'2 und des ent-

fernteren objectes: «jmdra. gutes tun». Vgl.:

0'':' — das selbe 14, als zehnter aeon des lichtes.

IDDTO — «der gutes, recht tut, fromm» ° -' 32v,4. -i22i'p nr

4c, IC. 2pt2 ms °p 48 v, 2. 2' 177v,5Îî als bezeichnung eines propheten oder

missionars, pl. ;22-' 20a.

(von 04/^ ptc. pt.)— «tat, (gute) handlung»«2 47d,ii.i5.

inr °2 74v,i3 «gottgefälliges handeln»,' 48,. 97c,8 vgl., PH sim. IX, 21,23; trozdem halte

ich «'2 für singularise!!, s. °2wn

.

12) Aïs die ersten elf bogen schon ab gedrukt waren, erhielt ich durch die güte des herrn

prof. Bartholomae die außhängehogen seiner schritt «Zum AirWb. 1» biß p. 245, welche von

hier ab einfach als «Bth. p..,.» citiert werden wird. Erfreulicher weise sind wir beide in so

manchen dingen zum selben resultate gekommen. (Juli 1906).

San. .-. . 12
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(vgl. — ((tatkräftig, mäclitig» (M), als epitliet höherer

wesen, 20. pl.-' 43.— Davon scheint das shst. ((schepfer (?)»' 4g, i6.

getrennt werden zu mäßen.

('' — «tatkräftigkeit» 20c.

— 64 V.

pT3 (w)^=))<?>))ü') — «tun, machen» inf. 45,7. 47c,ii. °p 731,5.

prt. nv2 3v,i4. 4c,6. 28,14.17.20. 32,6. 45,4. 47c,i4. d,8. 99,15. 475,21. m'p 4c,i5.

18v,2. 45,6. v,7. 47 c,9 . 98,24. b,8 .i8 .20 . 99d,io. 132, [8]. 177v,6. 475v,2i.23.24.

jiass. D'n n-i'p '- ]«< 475 v,9 ((ir habt mich geheilt»= 477,14.— I praes.-st.

-113 imp. pl. 2 -i'iip 20 b. prs. sg. 3 ^l (sic, wenns nicht etwa

gehört) B, 5. Hip 475,12.18. sg. l(vgl. z. ). Q'iip 733 v, 12 . pl. '474,. pl. 2

n'113 ’i3v,8.ii. conj. sg. 3 n«3ip .. .sti 731,9. sg. 1 i«iip 475,9. pl. 3 473c,io.

477v,[i4]? 472,4. — II praes.-st. - : imp. sg. 2 np 38,6. pl. 2 18v,i2.

prs. pl. 3 ni'-ip 18 v,9. conj. sg. 1 175. pl. 1 32v,7.— III praes.-st. -':

pass, praes. sg. 3' 16v,7.

*îi?'’p(vgl. -^> 1
)

— ((glaube» pl. ' 473c, 5; ist zweiter teil

eines adj. comp., vill. cxn zu ergänzen.

— ((Weltgegend» ° ixns 99d,i2. ° on 98b,23(d.i.

ost Süd u. west), °p ixns 99d,i7.— Vgl. -mtf'pöxn .

— 4f,4: man könte an aw. ((köpf» denken, das aber

nur von bösen wesen gebraucht wird; aber der saz ist ganz dunkel.

jni^Jp (^^)· ojbV)— «Seite» °p ns Pi (diacli allen vier seiten».^ (aw. h(whista)— superl. ((geringst» 99 , ü.

— s. iiD 'V °3 11B 98 b,7; der form nach könte es nom. agentis von

ip') sein.

= Vd 14,9/. , syr. — «köcher»

]siixiris ' ° 3,19. Warscheinlich ist so zu lesen, aber wol nur, fais das pa-

rallel stehude' ixxjd die «lieblingshäudiu», und nicht etwa die «Saken-

kiinigin» hezeichnet; s. u.

*J'Jp (vo) — ((Jungfrau, mädcheu» pl. «554,9.
— ((die lichtjuugfraii»( . 102 ) 74,14.

° 17. 172,7. voc. []° 311, 5. — Vgl. pn»''.

(^ oj^) — ((Jungfrau, mädcheu» 2,. 566 v, [2].
‘^' 45,2.

(-0^= )^·“ (^0 — «Jemand, persou» 733,. ,4. «»* 731,8

«daß keiner von euch».

*'0 (ùJ·:^) — «fallen»' ' 471), «fiel in onmacht» muß

prt. sein, da dises tenipus durch die ganze erzälung ein gehalten ist; formel

könte es auch prs. sein zu.
— n]>r. einer engels 13. 20.
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fnèp — «fallen» iiif. 177,20. prt. «... 471), 15. perf.' « . 177, 9. 132,0.

und — S. '.
— «tat» ”' 40,6 «alle hcrreii der tat».

— 3,1 siht wie - c. ciicl. auß: s. bei pos.

pSrp — s. u. . -
“li<5 (^" ^1·») — «dorn» ' ms ° 97b ,22 vgl./ PH sim. IX, 20, .

— 331 ,5: vertritt wol merere Wörter.“ (W jj^) — «woltäter» 4d,2.

*p3Sl5 (irrr = )) 4>nw^ — «rufen, nennen» prs. pl. 3 is'
28,10. pass. conj. sg. 3. «'« 473c,4 — 472,ii.

— «wollen, wünschen» prt. «5 45v,6.

conj. sg. 1 1
12 475,9.

*1Nl5(vgl. — «Schwester» pl. 731v,2.5 — «speise» ms °b 477,11. i °d475v, 6 (vgl.

5— ps. sg. 3 °3'3 177,12 ist villeiclit als ein wort zu faßen m-isiS'j

177,13 «er fastet», vgl. ojl-i·’ und jUlj?

iTTONID — s. abstr. 4f,5.

5 (eip — «gut» ms °d 97d,i7.

-5 (;?>« = — «selbst» als’pron. nom. 4f,i. 28,3. obl. 28,17.

villeicht acc. 177,ii. is'ss... °bis si 3,ii. 3,i5 «selbst eben».— als adverb

(wie äulich im Neupersischen) c. conj. 4e,2i. f,8. g,c.° 4f,i4. g,2 i, wol auch

331 V, 5; nach dem encl. )sd 4e,3.4 g,ii. c. imp. iss» ° 4e,i5.

(jjjiJi) — «herr» 554,3.8; aurede au Jesum 475 v,ig; bezeich-

nuug Mauis 3,ioff. v,4ff, wol auch 74v,i5. ° ’is» 74,12. ° °o ' 4f,i7.

WID ("^i“(^lji) — ^)«könig» ° >' 47a,.f>.8. pl. is'sm2T,4. — «gott»

(oder «herr») 4,10. d, 6. 28,12. 173, a. 176,. 177v,20. 3 2 4 ,io.ig. 475,2. 730,;
nr 477,18 bezieht sich auf Jesum, wie auch 1 77v,i i; °s '3sa 311

,

7 . 11 . 15 . 388,5;

einen engelhezeichueud 20. isD'smB P2 voc. s'smä 176,8. []. v,2 . 311,. ns's3i3

176,9 alle mal auf Jesum bezüglich, s'ms (sic) 74, 10 .

}^t^^î^î’T15 — 4g,io scheint parallel zu ;s3d zu stehn und wäre dann

s. V. a. is's3i2 * (pl. vom vorigen); «preis und lob von uns allen möge erapfaugeu

Averden bei (eigl. zu) den isjd [und] göttern, auf daß sie uns senden mögen

kraft und stärke au disem tag und stunde (zeit) der freude». Vgl. s'snsömB. —
Ganz anders erklärt das wort Bth. p. 214/5, troz der interpiinctiou.
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— 730v,io scheint adj. zu .sein.

'l5 (r>r)
— «link» ns« 475,17. 477,6.

:iTl5 (vgl. — «frisch, saftig und grün» 97c, i4.

(-^^r = fWen — «eigen» adj. 16v,4. 470,18? 473b,[e]. 482,3.

554,3. 731 v,6. Lb. T,i6. 97c, 19. substantivisch °» 733 v,i7 «das ist mein

eigen» vgl. 28,22. pl. '|niî»'i5 74v,io wol adj.

”13^13 i^r)— «wol riechend» 10 2,

[

7]. 554v,[2];an ersterer stelle könte

es auch, wie M wil, das sbst. -^j^r «wolgeruch» sein.

“Iü*l3 {xvamr.Hr KN l,i 2 . AVN 3,.)— «schluinmer» 4b , 10 «erwache

auß des Schlummers trunkenheit». 32,

[

5].

pjl3 — «blutig» °3 ' 733,9; ich erinnere an acswo icmcinis.

'' ‘ KN12,4 heißt ‘kttl’) — «glükseligkeit» 74,19.

*(0* (i)<?e)r = — «schlafen»' asn 4b, 10 .

·5 (V = -43*·^ ji^i) — «sonne» ms ° 470,9.,. °a î 470,12; zu

47,6 s. 3"iö.

}KDN"n3 (vgl. °-nn)— «osten» 98b,22 . 99,8. 470,15. 473a,[e]; als land

43,1. 543,3. DU'«Q ISSDKOD W P iSÖKn 4f,io.

rJiSDS“n3 (vgl. ^r‘^r KN 8,2 — «östlich» 99
,
5 . 6 .[9].

^<r'J^^D^^^ — adv. «östlich, ostwärts» 98b, 14 . 99,25.

[3] (^^V — «klein» 97,d,2.

mi3 (-^«fV und — «speise» 731,2." (wV = iwièwü) — «eßen» inf. 3,5.i6. 177,13. pt. 47c,5.

sg. 1 °3 D13 3v,2. 1 388v,6 (sic, unklar), ps. sg. 3 - 177,. —
Vgl. ;s3 •HD .

Tl33"n3(vgl. °in)— «sonne» 2,15. 98, 11 . 472, 10 . 554v,2.P2. °d 17G,18.

voc. 4d,7.

1Sian3 — «westen» 98b,

[

23]. 470,17. 473a,e.

(<33 (
schon von Horn mitob^t^ zusammen

gestellt) — «westen» 99, 1 . — Vgl. ’, und Bth. p. 32 n.

— a. «westlich» 9 9,2 . 10 .
' 99,i.

^<‘'J^^0*^^3 — adv. «westlich, westwärts» 98b,i5. 99d,i.

( = uV“)
— ^^^nt» 388,8. °3 - 315 97d,i7.

'•'tün3 (-^-^r — «güte» 733v,6.

(Un3 — s. )snp ' °3 HK' 470,4.

Di<Jî!n3 — a. «von gutem namen», als bciname Manis 388, 5-7 .

S’iaÖ — npr. eines propheten oder missionars ° 45,ü; mit flgd.

i'DiKK 177v,i8. k33"d 177v,2.

(-^«r ys. 70,78/71,17) — «krank» 475v,8. 477, 13 . Das phl. wort

Vd --^· Ys übersezt aw. axii, weshalb jezt AlW s. v. zu corrigieren;



MANICHAEISCHE STUDIEN. I. 93

scliou West hat DK IX, 11,4 richtig ‘sickness’. Herr prüf. Marr weist auf^ ‘malade, iutirme’ hin und siht hier die selbe contraction wie in »:
also ein ptc. ps. Villeicht sogar ist zu lesen.— Anders Bth. p. 37 n.

·>5 = JJ'X)
— «hesiz, gut» 473h,9. pl. 97b, 24.

— «zorn» °3 3v,4 «im zorne».

* psu5 (»wV = — «lachen» ptc. ps. 4c,2.

Tl5 — «verstand» 473,8. ©’: nis °d'- 6.

— «das reich des Verstandes», Fihrist JïJl ^Lc (FIM 54,2: M)

bezeichnet Jesum 473, ii*. a,io. c,9. 475v,2i. 477,21*. ne ° 473,4.'
, []. 475,5*. 477,[9]. 482, 12*. (Das Sternchen bezeichnet die Schreibung

mit ),

rmö (vgl.) — «ruf» nsn'ixiB °5 473 c,3. 472, ii; davon:

— 176v,i 5, wol merere Wörter; vgl. ‘soghd.’ G4,ü.

D1"i5 — «ruf» 4a,i2.

:iDVi5 (vgl. ZP., Vd. 13,8/22) — «rufer» 32,4; danach sind im AIW
533-4die phl. Wörter zurük zubeßern. — (Zu ib. und p. 1429 gehörtdie

3 pl. ps.^ und das n. vb. welche wol xvêstak, xvêlf zu lesen sind, und

zu aw. qîs° (1. c. 1860) gehören können, wenn es ‘wimmern’ bedeutet.)

*15 — «rufer» °B 473 C,9.

*(01”5 (vgl. — «rufen» I. imp. pl. 2 rnns 7a. pl. 3.' 32,1. conj. sg. 1 on5« 4,2.— II. ps. pl. ' 472,17, wenn

nicht hier éiu wort zu lesen ist, das dann zu' 47c, 15 ‘schalt’ gehörte.

*(?5 — das selbe, pt. rnrnb 730, 10 .

* ’5 ();^>- = — «kaufen» ps. (^>-) sg. 3 "' 177,5.

«

i *7 J

b — als zälbuchstabe in einer alphabetischen liturgie P2. Merkwirdiger

weise beginnt das erste wort des kolous aber mit i

.

— 74
,
13 .

’“?(. aber Marr) — «leuchte» 32,5.

[^'’‘? (arab. ^^LJ) — «gütig» 106.]

D
f»

D — als zälbuchstabe P2.

a- (4 ^)
— pron. euch der 1 sg. nach vocalen, s. ·'^, nach conso-

nanten m- s.
· - ·

is'j ·.· d'd etc.; vill. als object bei ?' 64 ?

— 482,. 733v,9.
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.)— prohibitivpartikcl . imp. 1 8v, 4. 733
,
6 . 7 . kö 2 ,i 7 .

. couj. 475,19? 731,8. 2c,2 .—u« «»(re>> ^*>_/Ac)c. iud. 47c,io«docli nicht etwa».

?NÖ — 472,7.

— 470v,i3.

(çe)>^ = - iU) — «mutter» 544v,6. (‘soglid.’' 172,17).

ISÖ — -n:s 2 132,4 scheint pt. zu sein.

? obU)— «weih»? 32,i; es scheint aber doch eher ein

wortende zu sein, etwa (ap. âmâta, ob Ul) «tüchtig»? denn s. y»ü.

nur ‘stute’)— -imir °o 172b,ii steht

unmittelbar nach der dreifaltigkeit; solte es doch «mutter» bedeuten (vgl.

17,c. 172,13)? M nimts für einen pl. «Elemente», (‘soghd.’ "jn-ise ist unklar).

= jbU) — «mutter» 17,c = 172, (neben dem vater

und solle).« " °» 309. °i 4d,8 pl FIM 70,8: M.).

meistens geschriben») — «den Mazdä-

aubetern zugehörig u. dgl.» °d p 543,2.

(^ = oL*) — *) «mond» 470,[9].12. v,[7]. 473, i; als

göttliches wesen in 98,18. 482v,[i7]. — ®) «monat» 477v,io.

pft<i.2 — adj. 3'ßi °D p-m 99d,5; nach der pn ' °» genant.' (vgl. = ) obL) — «weib, weiblich» n °o i 98,5.

(KOI··®)—· 6. der 1 pl., s. «*'''‘'5*'0, als object

an 13 (öfters mit doppeltem oder merereii s). . . . (do.) ·5 usw. Separat

geschriben 2c,. Mit pr. rel. isß'y 20a.

(K 0^··«) «haus» 98,15.21.

(vK ptc. ps. von ^L^kjU) — «änlich» c. obl. 28,19. c. ik 2b, i.

('foK) — «hauswalter» 98b,20. 473c,7. 472,. °» 99,24.

472v,i vgl. 482v,io.

— s. 4c, 7: M übersezt «Herz?».

*
( ikK= )i<? (jj-j U) - «bleiben, weilen», villeicht auch «erwarten»

(so Hth. p. 37: zu 102) pt. (als hilfsverb) 33sa nis (srn ·^^ nss 470,7 «Az

und die teufel bliben geschlagen und ab gefertigt», ps. sg. 2^ 730v,o.

pl. 3 '« 102v,i3. conj. sg. 2 \s3sa 43,3.v,7. ns.s3«a 4,4. pl. 1 Dw.sa 284,b.

ptc. -adj. pl. ' ix3i3'3sa 102v,i2.

’JNÎÎ {Mânâô SGV. jjl··«) — upi'· 3,8. °a ’n(s)a 33b. [4]. 176,14.

[566]. °a °a 33 4c, 12.83. 176v,io. °a °a 176v,4. °e °ant' 99 e. °a 74,12.

"3 °a '3 4f,i7. 'K313 °a 31 1,7 ff. v, 11.388. °a 2,8. 17,g. voc.' 38,5.6.

° KW13 176,[].
— «Mani’s lere» 47d,6 «des gartens wciuberg, des hauses

schatten ist die Unterweisung, (welche) die hörer zur religion tun, (indem)

sie Mani’s lere leren».
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38. '1S9.2 64. 99e. 176v,4.io. nû 4c,i2.. 83. 102v,ü. 5G6a. P2 .

S,i6. (..»V») — «(meiu) lierr», fast stäts als titel vor '. — Vgl. V0 .

— «sigel»- °ö 32,6 (zur sache s. M’s aum.)

— 4b ,

2

köiite M’s «lere» passen, dagegen spricht aber issien, und

auch 789 V erwekt einiges bedenken, denn hier könte ein adv. (etwa = aw.

mosu ‘bald’ ?) zu gelaßeu werden. Oder ists s. «befreiung» ?

(arab. ci-lljf)— «widerstreitend» 106.]

— «name einer melodie» 4 a,ü. 4 ,.; villeicht vom

lande s. Marquart, EränSabr 31ff. — Anders Btb. p. 164n.

JSOIIÖ (auß und oder vgl. ‘ «omen»?) — «vogelruf?

tagesanbrucb» °d tes 18,9 s. v. a. j.*jj ^JjL (^)
Mt 28,1. Mc 16,2. Le 24,1. 20, i).

*"0 = ))4>iw4 Ob^) — «sterben» pt. « 482,6. ptc. pl.»
18v,io. iKKTiû 7b (fais es dreisilbig ist, gehört es zum flgd.). ptc.-adj. -«
97c, 8. pl. «18,. «« 311,12. conj. pl.(sg.?)i d«-i'd 388v,5.

* mö ( 'oV')'?
— «vogel» pl. ito'ûsa ]xnsü 554v,5. voc. ?

32,6: es könte mit M zu «gutes omen» (i^ Jli) gestellt werden

und erstes glid eines zusammen gesezten wertes sein, aber die lautform ist

nicht altertümlich genug dazu. — Vgl..
— 20a: ob volstäudig und verbalform?

(vgl. — «mâzanderâniscb, name einer klasse böser geister»

"V 472 v,8.. 'V 99d,22. pl. « 472,19.

iJSDinû (·>)) Fird.) — name des 29-sten monatstages 50.

'a — «wein» 177,16.

(N'a (^^yJ^^·)— s. «mitte» 4b,20.

FiNf'a (ar. )— das Sternbild der «wage» 50.]

n'îiïinJlPa (vgl. "«--?)— 17,h: Andreas «opferdarbringung».

"lIT'a ())<i>4 paz. ?nihir — npr. eines göttlichen wesens '?»176,
[ 19].
'« 4d,2. 98 b,2 . 470,[]. 472,9.—Vgl. '« .’— npr., bruder des Sâbûr und könig von Mesene (pt»'») 47a,cff

«aber S. der großkönig hatte einen bruder, den könig von Mesene, und (der)

hieß M.» Woher bat M seine «zwei brüder» ? I’ (vgl. .^A«) — «opferlied»? 176v,i4, da dabei steht.

(.»:^=)— npr. eines engels 4d,i9. f,6. 20.

1"i’a iy«)— «man» 47c,ii. 15.17. d,i5. °« p? 47c,9 (noch jezt

wird in Turkestan der dritte an wesende mit bezeichnet). {>1.

97a, 11 . TD 1B °» 475, ü. = . — Vgl. .
(vgl. dA.^!») — «immer» ,. 74,7. 324,7.— lUli. p. 207.
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arab. Tab. — npr. des landes Meseiie,

dessen herscber Mihrsâh den titel' °a 47a,5.8 flirte (vgl. Mar-

quant, Erânsabr 40). Eine manicliaeische schrift heißt °d 731v,4 «das

Sendschreiben an M.».

(s. -) npr., VOC. ktnn'û 38. ,2.

P — cas. obi. des pr. 1 sg. als object 1 76v,5.i2.i3. 475,fj. 551;

beim praet.2,6. 3v, 12 . 10,3. 566,3. poss. 4a, 15 . c,8. 11 . 32,5 tï. 38,8. 39. 48,4.

311v,i3.i5. 475 v,23? 566v,4,5. 733v, 17 nnd isnos:» w. s.; p d'î> 32,4. 47b,

5

‘hic meus’; nach »'b2,12. 475 , 11 undixnB 177v, 15
;
nach anderen prp. 2,4. 4,2.4.

c,2 . 3.5.7. 17.19. 7b. 38,6. 98,ü. 4 7 7,23 ? 566,; als subject nur ' 45,
und 45,6. obi. 45,4. voc. . 176v,5. poss. ii.

— als ein wort geschriben im gebetsrufe tvn°8 172,. d,7.' ° 176v,io «meine Sünde vergib».

— 176v,i3; villeicht stekt auch hierin ;b?

00 — s. 544 v, 12. Der sin dises Wortes ist noch nicht genau zu

bestimmen, auf die spur leiten könte aber' °b 97c, lo vgl. oi [, oi xuptov/ /, ini .
PH sim. IX, 21

,
1

,
wo der Lateiner ‘dubii’ hat. M übersezt zunächst ‘hofnung ??’,

dann ‘gesinnuug ?’, und auch mir scheint hier eine Zusammensetzung mit *mati

(vgl. n'Boöi ‘ und TB13 ?) vor zu ligen; das erste element aber wüste ich

nicht mit mamli in Verbindung zu bringen.

vgl. — «das denken» ni ' ° 47 c,i4 «in böser absicht».

'? ;»"JB 177,9 «die Vernunft schwindet».

Dö (-oi 4) — «größer, mer»; als adv. 48,[5].7.v,9 «ferner».

vgl.^*i) — «trimkenheit» 177,17.'— das selbe 4b,io.

là — S,3. — Vgl. '1SB.

(^'^i — «tod» 98 b,7; villeicht auch 3v,[2i].

Tlü(vgl. ti'b)— «man»47c,i3. fsriB 47c,6 ist warscheinlich zu trennen,

ob wol die lesung fest steht; ich übersetze freier: «die sonne war im unter-

gehn (s. v-ib), nnd der man hatte vor lauter Vergnügtheit (?) die lichter nicht

rechtzeitig an zünden laßen»; vill. stekt in om»in einfach undeutlich geschri-

benes * 'inüin ?1 (i)«?^i= |·^/')— «meusch», auch collectiv «die menschheit,

die leute» 473a,2.7. b,4. °b 731,5; auf eine einzelne person bezogen La,

wenn es hier nicht gen. ist. pl.;- 473c,io. Die hier zum ersten male auf

tretende lautform zeigt deutlich die entstehuug des bißher unerklärlichen

Wortes aus mard töxm, daher eben die collective bedeutung, welche sich

biß auf den heutigen tag erhalten hat.



MANICHAEISOHB STUDIEN. I. 97

* JJirniû (vgl. — etwa «der böse absichten gegen die leute hat»?

pl.' 473,.

'lö (vgl. '») — s. ) ·" · '3KÛ ·'.

(arab. — der stern «Mars» 50.]

(·).=>3) — npr. 1 8,9. 10 . V,2 . 13 28,10 so vil als Christus.' — npr. «herr Sisinios» S,io; s. die bemerkungen.

j'3'DO'’IÜ — «auf Mari Sisin bezüglich» S,9 .

p'DIÖ — npr., der haeresiarch Marciou 28
,
20 .

(vgl. 4fïïl)— «tod» 4 b,i 2 «auf daß dir (lis ?) in ewiges leben den

tod ich verwandle»?? 102 v,7 . 789 r. v.; als neunter aeon der tiusternis 34.

(rcÎAXâJL.’M) — «Messias» 132v,9; aber es köute auch voc. sein.

Î

J— als zälbuchstabe P2 .

1( vgl ap. nâviyâ — «schif» 4b,.^ ())«)0 CS 169. brüsten, stolzieren» ps. pl. 3' 554v,6. ib.

— 99d,7.

SJ = — «name» 16v,2. 554,9. 5°75,8. 331,4 vgl. 544,4.

» °3. . . .47a,9 «hieß. . . .». '-° 47b,s «du rümest».—Vgl.DKiri'nKiKnoy

'« · · und.
— «rumreich» 43v,i. P2 .

()^i = jjÜ)— «brot» 1
°3 3,5.

— S. 472,3 M’s «schif» wil wegen nicht passen, soltejjlj «uabel,

mitte» gemeint sein ? — Vgl. »« .

JDSJ dslj)— «nabel, mitte» 99 d,22 .

8' (rdxa3 vom hbr. «'33
,
also nà^îyâ zu sprechen) — «prophet» 16,6.

16v,3 bezeichnet warscheinlich den Mani.

(-^ö) — «buch» 1 6 v,4 (des propheten). 9 (der Zoroastrier).

°3 ' 47d,8 (des Mani). Vgl. dial. "' B,i.

— adj. °3
1«« 4 b, 16.

* ())->0 »
= ^ — «schreiben» pt. »' 4a,i. ps.

sg. 3 ’' 16v,9.

ISDIJJ (sic, v^l. jLJ^) — «kopfüber» 132v,ii «und drei mal

fielen sie nider auf ir haupt».

(ptc. des flgd.) — «liörer (auditor, ^-), glau-

bensgenoße», in den pers. lexicis ‘ LiÿJ, bezeichnet die Manichaeer

4c, 14. 48 v,[4]. pl. )« 3« 33 MIIp. 1 . — Vgl. '='»',

3an. .-. . 13
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— «hören» conj. sg. 2 nwu: 39.

IJ (j,= — «ror» 132 V, 6.{ \ÿ)— «lied» 2h, 5. 64,. , 2 .
° i»'ô ne

i'j> Lh (=‘soghd.

"13 “' "' 388 ,). Vgl. ‘soghd.’ 74,9.

*( — «freundlich zu reden, trösten» ps. sg. 3 i'ssu ]»

4c,3; es könte ja auch pt. sein.

— · ‘‘ict. des vorigen S,i4.

»)— «neu» 4d,iilf. e,iiff. g,i5. 43v,3Îf. 74,i7ff. 98h,ü. 176v,6,ff.

309. 324. 543,2, besonders in segensprttchen; vgl. noch -m» u. dgl.; zur

Verstärkung doppelt gesezt 4e,9.2i. g,22.

niiDJU (vgl.y ob.) — «der junge mond, erstes viertel» 176,[e].voc. sn° 2 .

*“)7:— npr. eines göttlichen wesens [?

'

2 ] 470,15.

((*.) = Jüüv <tj)— «neun» 1 77,11.

mj— vill. adj. «neunfältig» 177,17; s. u. .
DTi: 177,7. D1J 15. mn: 34 {4n — «der neunte»,

nj — 730v,i3.

(vgl. nst3u) — «erstgeboren» 3,i.

riD’IJ — 45,7 siht wie ein pt. auß, doch kan es nicht «schrih» (M)

heißen.

^13 (enthalten auch in )'· vgl. arm. () — «anfang» od. «erster»

°3 ps 4h, 14. 175a «von anhegin» (M).

‘?''53 — npr. eines engels 13.

(nach Andreas auß '^naximir vgl. ,(,[,)— «fürst» 473,5.

1X013 (vgl.) — «erstgeboren» 83. pl. 730,.
D13— s. Dm

.

p 2 ())) = »^ ‘^-^0 — «nun» 45,5. 482,9. ° 45, «hiß jezt».

] ° » 45,4 «von nun an», ÿiu 470,.

1Sf3— s. ? 477 v,i 2; an j\j> «mager, schwächlich» ist hier wol nicht zu

denken.

1*3 (^-^) -^)— adv. «nah»;n:°3 47a,i4 «kam heran» (von derzeit). is °i

18,12. 473,10 «heran zu».

— adj. «nah»;s. «der dem könige nah steht, höfling»

VD'nn 47 c, 8. pl. asw 'V (sic)» 47d,6.* (^) = — «legen» ps. ])1. 3 "» 472v,i3

j.1^ «legen zusammen».

'* — 8,5 ist vill. 2 pl.,wie das voran gelinde isns an zeigen könte,

c. c. in; aber der sin ist unklar.

(vgl. ')— «frühkost» (Andreas) 731v,ii.1 — 8. nnu.
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*(01: ())4>ein — «sich verbergen, verscliwinden» pt. tsain: 2,ii.

irap. sg. 2 (^-Çn) 4f,2.

"’ — «jagd»T3i3 ° ' 3v,7.m] ° ’S 3,15 «denn

er selbst war eben im begriffe auf die jagd zu gelm»).

C^.i
=-^ dJ ‘^j)— «nicht»; absolut 20a. 47c, i4. ' ' 'v) 28,21.—. v.

2,10. 3,6.,... 45 v,i.4.5. 47c,7.io. 16. d,9. 1 02,6ff. 1 32, lo. 1 77,6.12 (? s. insis).

388v, 5. 473 b,7. 47 5v,i7.i8.i9. 477,ii.i4.i6.20. ,.4. 472,17 (?s. inons). 73 1

,

4 .7 .

733,i.v,io.789,5ff.2b,3.c,7.97a,i8.b,5.i2.i4.c,5.i7.d,2i;s.noch °«.-' «....',.' — 472,17.

— ]' °3 \>3ö 45,7 «darauf dachte auch jene frau, die jugend-

liche, also: dise frau, welche einen son besizt, hat dise ganze anordnung ge-

macht, und auch ich habe eine tochter; waß nun alles dise frau gemacht und

an geordnet hat, bin auch ich im stände (?) eben so zu machen». Vgl.

L· s. V. a. jt> jjà BQ ?

jlli) — «gemälde, bild» ' °3 47d,8; damit ist das hei-

lige buch der Mauichaeer gemeint, vgl. udgl.

JÖNT3 — s. ? 4b,22. — Vgl. noch Ds"3.

* p'J ()W)= — «füren»; villeicht gehört hieher als ps. sg. 3 '
28,21 «jener gott des Markion fürt(?) ein ding, das nicht sein eigen, und sie

sind ergriffen und getötet». 731,6 «fünf leute von den ‘weltlichen’ (sic, aber

s. 3'-imp) fürt (?)er, zu inen spricht er: Sättigung wird nicht sein»; doch wil mich

dise interprétation nicht recht befridigen. .

— s. warscheinlich bezeichnuug einer tageszeit ° 4c,7.'
18v,ii. In der koptischen Apocalypsis Bartholomaei ed. Lacan (Mém. de

l’Institut d’arch. chrét. du Caire IX(1904)p. 73) heißt es «Venez eu Galilée

demain à l’aurore», wie mir Dr. v. Lemm freundlichst mit teilt. Dadurch

wird die deutung «nachmittag, abend?» (Andreas p. 111, s. jezt noch Bth.

p. 32 n) zweifelhaft. Vgl. auch:

mÖlO — 789,1 welches wie ein ptc. auß siht.

d. i.nB^J) — «gut, tapfer» 74v,i. 324,2. 470v,i2. 543 v,i.

°3 4d,3. “3 VDBD 32,9. — adv. «ser» 47a,ii c. adj.— im upr. ,23.

'’ (vgl. — «glükseligkeit» 74v,is.

"IJVJ — «woltätig, gütig» °' 4c,i3.

— «guter geist» oder adj. «mit gutem geiste» pl. ]5' 4e,2.>— adv. «auf gute weise» 43,.

DSJV'J (vgl. ^bXli) — adj. «mit gutem namen, rume» 4d,6.

JSCyi'J (s. 3Siin33)— «hörer, glaubensgenoße» 45 ,ü.T, 8. pl.' 47c,i7.

d,5.10.16.17. 731,8.
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*|1SDVJ(s. ° — «hören» imp. od. ps. pl. 2 20c «und seinen

melodischen ruf, in höret ir und seit im Schützer», conj. pl. 3. 543 v,4.

— s. «das flehen» ° iej fsoi ns 543 v,5 (wo verdrukt).

(praes.-st.)— «flehen» conj. pl. 3 [«]' 543 v,2 . Vgl.

=jaibyêmi. Ob darnach iwj-) als zu lesen ist ?

;iP2 (,i)ü, = 0^;) — «lanze» 32,8.

— s. noiD . . "i °3 fK ^ nsi'3 — oniDK ' iKßDK 472,7 «den ober-

sten himmel... wird er ergreifen, und (diser) von.... und befestigung (?) lose

werden». Es handelt sich hier um den augrif der bösen machte auf die welt-

orduung und iren versuch die himmel zu zerstören. Nun heißt |5Ü (d. i.

ui-bâ-tnan eigl. «schwertscheide», aber auch «verband (bei knochenbrüchen)»

und |dL· «das augenlid», welches das auge schüzt, wie das" den himmel.

Warscheiulich haben wir hier die wäre lesung für das zweifelhafte nisâmî

•*0^)? SGVl 6,52.95 (Ner. falsch

=

JaL «Scheidewand» (Bth. p. 97-8

versucht, von Neriosenghs lesung auß gehend, die doch nichts weniger als

sicher ist, ganz eben so wie die von mir reconstruierte, sonst aber weiter

nicht nachweisbare bphl.-form — eine ableituug, one unser" und das

möglicher weise dazu gehörige in betracht zu ziehen.

(vgl. — «wolwollend», sbst. pl. 47v,ii «freun-

de, getreue».

(vgl. und jüd.-pers. pso'i)— «legen, stellen» pt. 99,24.

98b, 19. pass. pt. pl. 3 ' tso'n'D'p] 97a,i6. — Das s neben li in nihäban

weist auf älteres hin.

(vgl. jüd.-pers. tâtî iie-)— «schauen» conj. pl. 3

3>"3 470,22. °3 V , 10 «sic werden hinauf schauen». Gehört zu. Vaks^ wovon

wol auch

I'ij (i)j., = — adj. «gut» 47 c,9.

T-lSl5 — s. T1K15.

— s..
riDnb'J — s. °3 i"? 477v,i3 «miswachs und . . . ?» Die bedeutung

«tadel» oder dgl. scheint mir hier niclit zu i)assen.

JND’J — ptc. ?«stralend» (M) ° '? 32,5. ° 311 ,7.

(vom vorigen) — a. «stralend» (M) °'' 75
,
2 .

* pSlND'J—«hinzu fügen?» conj. sg. 3' 4, ü. 7. ,.7. b,ü. 2 i. Die an

gesezte bedeutung beruht auf aw. \/sar «vereinigen» (AIW 1563); M «erlaße

recitiereu» kan mit ^srdvayati nicht zusammen gebracht w^erden.

— wol gegensazzu itp'ösinx, also «hinableitung»; dann einer der

teile des weltenbaues, deren es nach der cosmogonie vier gibt isns ° 98b,io.

472v, 12. pl. pty'üsi'i 98b,i8.



MANICHAEISOHE STUDIEN. I. 101

* jnDKfJ— «hinab leiten» ptc. nnsn' 472 v,9. pt. tik tsj 98b, 12 .

IT’J (syr. .TU bude ich uurbeiLagarde Ges. Abhb. 67; vgl. Löw, Arain.

rüanzennamen n° 316) — «narde» 18,ii scheint auf ein fremd-

wort bin zu weisen.

·:! — «ki*aft» m 4g,

i

2 .

(vgl. — «kraftvol» 4g, 4. 43,5.

0»5·») — «Zeichen» 32,8 (unklar). 177v,4. 473,2. 731, i.

(vgl. pni) — «der erste» 34.40,3. 173,a.

DD15j (<f"n — das selbe 473,5.

J ())*'?“>“) — das selbe Lb.

*{Trn"i53(vgl.5 u. °3 ")— «schelten» (M)pt.' m'D is n.sBf 47c,i5.

JILÖJ — TT °i ixßi'3 177 v, 4: wegen . ·
.
0-%- t ·» SGV 13,ii4,

und DK VII, 3,7 wäre vilmer zu erwarten.* (vgl. ‘ notion’ DK VIII, 3,2; Jhÿ)— «zeigen» pt. n«oi’

47b, 7 .— als hilfsverb ps. sg. 3 " 16,7. °3...]t»'nss'4 97a,23.

(ü-i) = jU) — «vererung» 176, ii. 473c,.° 543v,5. «°
33b; ^^-n°(^j.^ jU) 177v,io. 475v,i5. initi« 177v,i2. 311,9. mit pron. encl.

177v,8.' (auß ^namah)— ps. pl. 1 mit 4d,23. f,i7. g,i9; mit

Bi's 324,9.

Jl'nDÖJ (verwant mit den vorigen) — «vererung» ° 32v,7.

(-èi |»^j)
— «weich, mild, gütig» pl. 4f,i3. Das wort kommt

schon vor in aw. namraväxs, welches AIW 1042 mit «ererbietige worte

sprechend» erklärt ist, und damit zu nam «sich verbeugen» gestellt wird;

aber im np. ligt nichts weniger als die beziehung auf ererbietigkeit, son-

dern der begrif des biegsamen, weichen (iirsprl. saftig’, \on ynaj), wie

‘tau’); zum aw. worte vgl. eher und s. v. a.

(b)) — «schände» nos ’ ° 32 ,8.

(vom. vor.)— «herr des. . .?» p ' ms ° 543, i; wenn

die bedeutung Jlj^^ ,
welche die ferhenge dem worte noch zu

schreiben, beßer bezeugt wäre, so könte unser wort «Schlachtenleiter, Vor-

kämpfer» übersezt werden.

pnSDJ (von j«i>)) — «auß dem leichnam bestehend, leiblich tot (Bth.

p. 200)» 45 v,2 dem «auß der sele bestehend, geistig lebendig (Bth.)»

entgegen gesezt.

"DJ — «Vernichtung» (M), mir zweifelhaft ° .
DO'TlDJ— name eines engels 8.' 20.

TJ?: — s. .
piDJ Oi^ö)^;^_/*j)— «lluch» ° isuns 475,18 «und sie verflucht er».
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— pt. n&s-i'j “I 1 N '23 98b, 12 : Andréas schlägt «auf geschichtet»

vor, imd der form nach köiite das wort von ni « yci ab geleitet werden, ob

gleich dise Verbindung (und eben so ire etwaige bedeutuug) weder im Alt-

iranischen noch im Altindischeu nach zu weisen ist. Villeicht aber darf man

DK, 21,1 heran ziehen, West, — auf gruud welcher

combiuatiouen, weiß ich freilich nicht, — nazi-aîtô list und mit «are di'awn

forth» übersezt; daun wäre der ps. stam

* friD''^3 — «leren, verkünden» pt.no'sa sdi^.s ...id pss 16,5. ps. sg. 3

-i'n'sj S,4.5. 17,ü. parallel zu n'n'si 17,e (vgl. 172b,i8). sg. 2 '' py

482,9 «und inen dise freude verkündest». — Vgl. n’n'ssB.

12 — «mann, männchen» dst u 473,5. n mens vs» i -u 98,5.

() eines engels «' 4g,5.

[narya -+- aspa) — npr. einer gottheit ne °i 32 v,ü. 176,13.

D1D"kJ — npr. eines engels 8. 20.

— s. das flgde.

= — «sich setzen» pt. 3,i3.couj. pl. 3

[]3«"?3 (sic, s. Bth. p. 242) 470,24.

— 3
,
21 .

— 543v,i3.

(v^”AjL)— «schatten» 47d,5.

1SD(^ ju-«jar»477v,ii; iiachzalen 470,[i].pl.]«isD i«di 74v,io.

'’d nn 1K ST 43 V, 7.

ISliiD = j^L)— «Oberhaupt, anfürer» 4d,5.^ ' °d 4e,s

(d. i. niDS'). TIS [pm].sT3 'y °d 731v,l. Tsn[s '] °o P2 .

*
:i0 >-X1)— «huud» pl. i»'33S 2 ].ss 3d 3,17 «die königiu der huude»

d. i. die haupthündiuderjagdmeute. Nach analogie von sb^disbd in derinschrift

von Pai-kuli (West, Sassaniau Inscriptions -IRAS. 1869) = Sahbi sâh

(Marquai’ t, Erâusahr 36) ließen sich dise worte auch mit«Sakeidvöuigin» über-

setzen, einem titel, der ganz wol einer der königsfraueu zu eigen gewesen sein

köute: aber die ganze situation in der legende spricht für die erstere auffaßung.

·] (,^» = . — «hundert» Tsns 470,1. tdtsbs 33.A'^gl. '.
(vgl. [ob mit Ô?])— «der dritte, drittens» 99,4. 177,2.

12.19. 97b,2i.

— 309: es ist zweifelhaft, ob das wort volständig ist; mit<^J-o

1/100 kan ich hier nichts au fangen.

(-»^ = «<?>V 4-.) — «drei» c. sg. 99,15. nach gesezt 98,15.22. b,3.24.

,TD 98b,23. 99d,i8.
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— «schwur», mit - (PN42. KN 4,5) «schwören» 3v, 2 .

733,2. Tns °D 733,4 w. s.

TlID (<?K) b^) — «nutzen» °D "Î c. obl.

ÜODlvgl. ->hunger V(1 7, 70/173 ,
sonst )w^>*o)— «hungrig» î°d 475v,5.

18. 477,10.

*fn5lD ())>^^^) — «brennen»» ps. ptc. adj. 28,.

[ (arab. — «herscher» 106.]
* ^9^

[jbiülD (arab. — das Sternbild der «jungfraii» 50.]

— «schwach, sclilap, los» v« pn °d 472,8. übertragen

47d,ii.

|D''!Sf1D( — «brand» 470v,i5 (in der hölle).

10 (^ j^) — «malzeit» 47,. °d m« 731v,ii «frühkost und

hauptmalzeit» (Andreas)." °d 47c,5. Die bedeiitung des aw. smV^a hat sich

also schon früh modificiert (Horn, Et. p. 166).

*[0!0 (i)«?^"-» = ) — «sichtbar werden, erscheinen» conj. sg. 2

li?'!·!« ['«]nD nnsönts 43,5 «mögest du als (immer) stärkerer Schlachtenkämpfer

erscheinen». So meine ich ergänzen zu dürfen; allerdings ist meistens

V. impers., aber z. DKVII, 2,.

priD — °o^' 99d,25 erinnert mich an den j Bdh. 12,9=
upairisaêna Yt 19,3; dann dürfte man -i[as ’j?] ergänzen?

ÎDO— npr. eines engelsl3 (beachte M’s citât).

DIÛ'D — S. °D 13 4d,ü. 13.20. °D-ia4g,i9.

IJ'P — ps, sg. 1 (parallel zu nivsns) 3 1 1

,

14 ; M faßt es als imp. «füre? mich».* — npr·
5

S. i'D'D'io.

|2?iTD (vgl, _jj^) — «Sättigung»? 731,7.

p5D()))“"=-X5if «wort, rede» 4, 10 . 18v,6. 28,8. 48v,6. 733,8. 97c,6.

74 v, 12 «das ganze gotteswort». pr-iasi °o 17,b=172b,4 «das war-

haftige wort». °o mu<n ' S,8 als titel einer schrift, s. d. bem,5 (i^^cl-i“') — «schwer» adv. «ser» 16v,7.

* |D— name einer art göttlicher wesen, nur pl. 4g,io, 74,. 543,6.

TDDD (r^iiOQî^Po — — «Schwert» 32,9.

ID (^.= — «köpf» 47b, 13. 132v,4.id 99,18 «zu häupten, oben

darauf»; übertragen' ' - 17, = 172,7. «ende» 99,7, oder «anfang»

18,9; unklar 482,7. 182v,5 «sein köpf». Unklar bleibt mir noch die

redensart id ib 3
,
21 . is T,5.i8, vgl. ‘soghdisch’ idbb id 64,ü.

— vill. «Sänger» 4a,9. 177v,7: «und zur.. ..zeit, als der fromme

um des preisens willen disen Sänger ? an rief, da machte im der drei mal

eine Verbeugung, und die söne fragten: sag uns an, wes wegen er dir sich

verbeugt hat ? u. s. w.» (s. 0 . nsiss). Doch könte an diser stelle °d in

auch mit «seinen gesang an stimmte» übersezt werden.
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iA^K'iûcun:') — (las volk Israel °d ddus 132,8. — npr. eines

engels 4(1,20. f,7. 20.

— «gesaug, raiisik» isu î °d 2 b, 5.

*| — «singen» ps. j)l. 3 nrisio 554v,8.

Î2^1"1D 6ines engels ' ‘^d 74, ii aw.

sroosô asyô. — (1er 17. inonatstag 50.

:ümD ·— «anfiirer» 43 , g.

j; ^

— 99(1,8 k()iite villeicht zn rn[iBD]j) ergänzt werden?
* ^[ (ar. .ijLLc) — (1er planet «Merkur» 50.]

*?p— 177,24.

{H'Z -4- V)— «auf den außgang (d. h. tod) bezüglich» °y fn

4c, 10 . 18
;
name darauf bezüglicher hymmen 4b, ü. ]» °y 4c,2i. b,2i.

i^uz-^-gata) — pt. °y v« 40, lo «gieng von dir auß».

* -b Vaw. garz aj). '^gard)— «klagen»? conj. sg.' 4,9.^ (s. ')

—

«verbannt, auß gestoßen» 7 b. La (beide male mit v«)<

p"iNir>'(pö^z. huzvärdan)— «erklären» 97c,24; im urtexte feit dises wort,

s. u. isömnoy.

pC'ISIfi? — «erkläruug, erleuteruiig» 32, 13. 172,i.

-I- yvart ps.-st.)— «um keren» conj. sg. 2- 4b,8

«kere zurük.

— 38,: ob es s. oder adj. ist, bleibt zweifelhaft; mit j.AcJ ‘ j.icj

«schrei des panthers» hat das wort nichts zu tun, aber worauf beruht M’s

Übersetzung «*bote»?

(i = u]). ^U) ^L) — pr. rel. 47(1,8. 98,io.ig.2S. ,.. 99,7.12.

d,8? 470,5. 97a,i4. lt,2 i.—zwischen zweisbst. zur bezeichnung des genethwer-

hältnisses 2,2. 3.8. 3,19. 4e,8.16. f,ü. 4.10. g,1.13.1G. 16,4.G. V,10. 17,2.5.10.11.,2.11.

201),5.C,4. 28,11.13.20. 47c,ll. d,4.7.19. 74,12. V,15.15.18. 98b,7. 99(1,16.24. 102?

172,1.7.13.13.14. b,3.iG-i8. 176v,8. 309,3. 324, ig. 470,4.[io].v,i. 475, ü. 482, io.

v,7.472v,12. 543,1.3.3 (nach ptc.). 554,4. v,i?5.9 ? lo. 555.731 ,.,. 733,4.

8 . 10 . LI), 4. 5. Pi. P2 . 8, 1.3-6. 8.15.16. T,i2.i4. 7c. 97a,io. b,9( ptc.}. ii; vor

einem pron. 3v,i6; nach einem adv. oder adj. '"0 99d,i5. P» "

733 ,9. — zur anknüj)fung einer ajiposition (sbst.) 45,2. 472 v,8. zwischen sbst.

und adj. 3,3. 4e,3.7. g,i4. 8,5. 1,.5. 45v,2.7. 47c,i5. 74v,i6. 98,8. b,ü. 5 .G.I 6 .

99(1,2.3.22. 17(3v,15 ? 17.18. 309,2. 470,20,21 ?v,9? 473,10. 482 v,ü ? 13 ? 472,5.

554v,2 ? 3.7, 731,1. V, 4. 733,9. Iib,3. T,i6. 2b, 6. !)7a,6. b,6(bis}. 2 i. c,i4. d,ii.i3.

' 43,2 «cognati serenissimi». mnxns 'y fn 1 G v,6 «der vierzehnte tag»



MANICHABISCHE STUDIEN. I. 105

(des monats). Unklar bleiben folgende stellen 50 . 99,23 ? 482 ,.. 733,7.14.

T,7.8, und 3v,9,wo warscheinlicb zu lesen ist. — Nach pron. 'j?

475 v, 14. )[s:K]jvi'ptin 'j? ]»n 470v,8. n ' 2b,; sonst vertritt das pr. ein

vorher genantes substantiv (wie im deutschen), mit folgendem genetiv ' pn

98,11.18 oder adj. 99,8. 472,6. ’ py 45,. Ferner dient ' zur anknüpfung

desadj. an das darauf folgende sbst. (wie im bücher-Pehlevi) 98,3. 99,3. 5. lO

(an lezter stelle steht anstat des adj. das adv. ]m:x). — Die relative fonction

tritt noch deutlich zu tage in» 'j ' n'yj 28,21 «dinge fürt er an(?), die

nicht sein eigen sind». 47d,9 «die lichter sind die Weisheit, jenes, daß (')
sie nicht zur zeit an gezündet wurden, bedeutet das, daß Oy pn) die hörer

von zeit zu zeit an guten werken läßig und vergeßlich zu sein pflegen» oder

«sind die hörer: sie pflegen u. s. w.»

Mit pron. encl. ^' (·%·»-^) 99,18 «welche um in herum ist». 472 v,4 «jener

(«) die luft hinauf leitende gott, welcher mit im zusammen ist», ' (^i)

4f,i8 «wir vereren den großen glanz (?), welcher bei dir leuchtend ist»,'
(i)»-{i-5) 20a «der ton unseres gesanges». )«' (rw-^) 73 lv,8 «die Weisheit, welche

ir erlangt >.]« ' 733, ii «die Zerstreuung (vilredigkeit?) eures mondes».

pij; — 99,23, wenn es nicht das rel. ist.

TP— dasselbe, als rel. 475,21. 472 v,7 (nach pn, wärendinz. 8' steht).—

beim gen. zwischen zwei sbst. 3,. 4d,i4. g,ü (warscheinlich folgte oben auf

dem folgenden blatte', vgl. e-f). 8,7? 17,g. 20 a? b,c.7. 28,18. 470,4.

543 ,5. 554,3. 731v,ii. 8,12.14. vorpron. 473b,.— bei der apposition 3,2?—
Zwischen sbst. und adj. 20c. 442? 473a,2. 482- v,6. 97c, 12. — Ich kan die

form nur als Weiterbildung *ya-ka auf faßen, bin aber nicht im stände einen

unterschid von dem gebräuchlicheren ' nach zu weisen.

*[1(-^)— «hinein füren, ein pferchen» pt. ikkthö 1« pun«

D'n' 7 b «und sie haben mich unter die toten geschleppt»; die bedeutung

setze ich nach dem sariquli-vb. duvâstâu ps. dtwätam (Geiger GR 1,2 p. 312)

an, auf das ich durch AIW 1244 aufmerksam gemacht wurde.

V>P (- nur in compp.) — «ein» adj. vor gesezt 3,. 99d,i9. ry m osnn

32 v,2 «laßt uns flehen in vereinter rede»; nach gesezt t"·’« •••l'y 3,i7

«eine hand. . . und die andre». — sich dem unbestimten artikel nähernd

ry 3,11 «verzieh eine weile»; nach gesezt (5 ^L) 99d, 11.21. 733v,ii?

nnryriM 99,11; auch mit voran gehndem 'j« 98b,i8.22.— mit folgendem rel.

(OjLi) ^L)'y ry 98b, 13. '= ry' 47a,ii.— Widerholt ry ry

33,9.

DlJTP(vgl. aw. aêvandasa) — «elf» 33.

oder [*]:— «eift» 34.

l’p (vgl. JLX)— «einjärig, auf ein jar» 731 v,io.

Tin TP (vgl. — «eintägig, auf einen tag» 731v,ii.

3an. .-. . 14
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r\^ty\DV^ (vgl. — «soutag» 18,8.

CD'i? (|·= -)— pr. «diser» adj. 4b, 5. c,9.i4,,20. 18,6. .S3b. 48v,6.

176v,i4. d'v f.s 4,12.18,3.132,10. 311v,i5. p ' 32,4 «dise meine sele»,

isno'nn p ' 47b, 5. — cas. obl, (?)"' v« 311v,i4. 38,9. "ö's 38,8 (nach

vocalisclieii außlaiite).— pl, adj. 40,6. 733v,7? sbst. °v r« 48,8.

(iHXj.ç’ = adj. 74,16.17, ,. sbst. ' .^' 28, i.

— pr. «diser» adj. ,.8. 4d,i4. e,i 6 .20 . g,i 2 . 16,3ff. 17,b.

20b. 28,8. 45,3ff. v,io. 47c,9. d,i6. 74,i9. 470v,6.i5. 473 ,. 482,8. 472v,7.

543,8. 731 V, 8, nn Oy 45,4. sbst. 64v,i2. Lb,i. . 5? î p yy 733v,i7. ' .

adj, 45,. ÿyy ,.— Vgl. soglid. "vy G4,ü. 388,.
— adv. «so» 473 b,9. 470,; auch 45,

[

2],wo folgt,

hat wol diß wort gestanden.

ptüD''P ·^— silie.'— 47d,2.

— «stehn» ptc. '' 2,14. ps.

sg. 3 TtsD'y 3,9.' 472 v,[2].7 (beide male c. c. ms); in der bedeutung «be-

steht, existiert» (vgl. 17,f. 731 , 10 (hier vill, 2 pl.). pl. 3' 475v,[2].

477,5. 97c, 10 .
Oy 13« 482v,i2. conj. sg. 2' 74v,9. pl. 3' 470,[2].

^' 473 , kan auch als sg. ergänzt weiden. — Vgl. ^.
* p^D’*^7 (vgl. iwpifÇiv d. i. êsiênîban)— «stellen» pt.' 99d,i6.' 99,21. })S. sg. 3 '' 475,14.18. pl. 3 ['']' 730,.

— 32,10 wol verbalform.

jixiiiüDi;
·

· pitûD;^ — sihe.
D^<OD? (-0^05 U«/«"« — «woltat, eine tat die zum danke verpflichtet;

dienst» 47 5 V ,20 mit ns p-i'p: «wann war es, da wir dir solchen dienst erwiscn?»

*J'*DSSDr — «der verpflichtet ist, dieuer» pl.'« 47c,ii. d,i4. Im

Armenischen lieißt der bliener’^ (von ‘dienst’ IIAG 492,376),

dessen zweifei, ob das wort persisch sei, jezt liehoben sind; (,
attend, serviteur’ bedeutet nach Marr ‘bcaufsichtiger, Wächter’.

(\yj) — «völlig, vollendet» °y î 74v,ic. °y nn 173,.

(-^lei) — flas selbe °y -mn 32, «volkommcnes sigel».

PDDi^ — 309. nsn 475,20.

(^^^)— «himmelssphaere» 48,4.

JNblD’ÖDj;— nach 177,20 wird man es vom wein trinken; imanschluß

£111 ^_ S( V· d>· könte das wort «mit übel riechender

rede oder solcliem munde (?)» bedeuten.

l50Dit — «festmal?» (Bth. p. 152) '^ °y 2b, 4.

-IDDDV — 102v,ü. Haben wir hier den «Jesus patibilis»?

* pS^^sD(vgl.)— «lobpreisen» ]»tc. ".s n'ie.s 40,1 vgl.
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544v,3. 102 V, 4 if. ptc. adj. 75, c. v,7. 102v,5.7. °tsDv 544v,i5. pl.

lK)n.si«nDj? 544,8. imp. pl. 2 32v,i. couj pl. 1 176,13. ° 32v,8

(an allen drei stellen folgt ix).

— cdobpreisung» 4c, il. 331v,2?5. 173,1». °i3dj> 32,[]. (alle

drei mal mit p«n).»" 730 v, 5 c. c. i«.[ ()4)·»·"<?·» — das selbe 4e,io. 8,

[

7]; mit f« 4g,8; mit

8,1. 172b,9 und° 17,d.

*0. (^jü<?.i» ojU«.) — «Stern» pl. 473,

[

2].

)
— «stark, fest» i)9,ii.

• *? ()^«!?·"·»= ))'?)·’»'
‘ — «neiiien» ps. (("î?·"·» <jLw.) ‘

pl. 3 nj'JXDDj» 97a,5.

*1? )«?»«?·“ ùV··")
— «lobpreisen» ptc. 172,6. mtsoy 17,. imp.

pl. 2'« 555.« 733,13. ps. pl. 3 ‘"' (sic) 554,. pl. 1' 324, lo.

conj. pl. 1' 388,2.3.

—

pass. ps. sg. 3' m« 172,6.12 =°
17,c.conj. 3' Pl. pl. sg. 3' 4d,io.

QK2? — «dessen uame geprisen sei» 102 ü. 324,6.^ (vgl. aw. ustoma)— «lezt» 173,a.^ (ds··“ — «seule» 98,[24]. 99,2.3.4.5.7.20. ’ 99, lo'
99,3. pl. 99,22.| — 97,2 ist W0I kaum pl. Der griecbisclie text zu diser

stelle lautet PH sim. IX, 22,i; * [,, ,.“^ vgl. — «streitsüchtig, reclitluiberiscli)) 97c, 20
;

s. zum vorher gehndeu werte.

^<''>?— 4,13 siht wie ein ptc. pr. pass, auß, aber von welchem verb ?

Von aw. sti, wie M wil («weltlich», jezt p. 1083 «der Materie»), versteh

ich das wort nicht ab zu leiten.

’? — 47 a,3 kan ich nicht zu' stellen, aber auch

«eiter, böses blut» scheint nicht zu passen.; — «stark, fest, hart»? 4,. c,9. 32,9: ob es au allen drei stellen

adj. (ptc.) ist, bleibt uugewis. — Vgl. '.
*>1? (rd^^cu^^ûo) —«» pl. 18,4.

[; (arab. <-^) — «scorpion» als zodiacalzeicheu 50.]

— 544 v,6 villeicht 3 sg. conj.

(vgl. beides sbst.) — adj. «herlich, vornem; wolha-

beud» » ?[] 47c,i7. pl.» 177,7.

(C-iÛ vgl. <?cj)^-^) — «wundersam» 47a,io. adv. 12 . 102,

[

11 ].

(s. °m) — «ir» 4a, 13. 20c. 177 v, 13 . 789.
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— 102,16.

* (s. °iys) — «(er)keimen» ps. sg. 3 '?16,9. conj. pl. 3

^38DKt!? 470v,ii.

(isnavag?)— «befridiguug» (M) 543 v,4 mit "«; aw. Vxëmi.

*p13îi?P (s. °m) — «hören» pt. mrry 48 v, 6. 177v,i8. 789. ps. pte, pl.

)K3Hwy 172 b, 4.

(vgl. aw. xsmobra — adj. «befridigung leistend» 4 a, 4.

*?>' (s. °')— «stehn, sein (als v. aux.)» ps. sg. 3 -ns 102,..
°y’ 177v,i6. sg. 2' tasis 4b, il. pl. 3' 102v,i2.

— 473,9. 733v, 6.

1SD (tyo ^b) — «fuß» 47b, 15, 177 v,19.

“1STSQ (^-"(evei — «hüter» 4d,i7. 43v,5.

(i«j-43 ie)>e)
— «Vergeltung (im guten sinne), be-

lonung» 477,1 mit psi.

DIJINQ (^ vgl.) — «weltgegend, (proviuz)» °s

470,14. -11-5 17. — Vgl. DU'sB.

3TJ*IÎ<D — wol sbst. 32 v, 9. — Vgl. '.
(·-^0)>0 *

-

4yVi€>>î) ol^bL) — «Vergeltung (im bösen sinne),

strafe» «° 177,22.

*pSQ (itçevô = «behüten ^) warten» imp. sg. 2 'ss

4f,3 (c. c. ). °B i«t2 t ry 3,11. 01 311v,i2 «behüte mich am leibe», conj.sg. 3.

...3sn 16,10 «fasten halten», pl. 3 4f,23; c. cas. obl. 4e,3. 74 v, 7;

c. 4d,4. f,i4. g,6; c. V« 4d,2i «behüten vor».

D'‘7'li<0 (jaocAondÄ paz. Puvarös SGV.)— npr. Paulus, der apostel S,i5.

(aw. päbra vgl. «wache» Marr) — «haupt

der wache» (Andreas) 473c,8. 472,14. Über iVcnöioi.a (für .\jcnÄ)HAG

2 1 8,499 s. Marquant,§ p. 103.

DI^NQ (s.) — «weltgegend, provinz» 99d,i9. °s)- 4f,ii

°D )KDK-nn P 2 .

(vej= Lj)—

«

rein» nsn pss 470,9. pl.is2ssP2.T,i4.—Vgl. «.
(·*0^·"> (_i^Lj)— «reinheit» °s ns 16,9.

[<0 (rö»^e — «wächteD) 4d,i6. 20c. --iss °s 43 v, 5.

13) Ich ergreife dise gelegenheit, um den in der außgabe ganz entstellten vers Wis u Rämin

,7 zurecht zu stellen; man lese b ‘ P
«du taugst den kühen ja zum fladen-hüten, wie magst du Wise mir vor Eäm behüten ? I»
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1’*'0 (gehört zu n'n’si und t'H'sj) — ps. sg. 3 °s 'j] 177,6 «ver-

kündet (?) die predigt (?) Dicht».

^-^-") — «leuterimg» 9 8b, 2 .

i^'päri-kanya? /,^ ‘statgrabeu, walgrahcu» Marr^^S^L)—
«graben» 99,15.16 (als gefängnis der daeraonen). pl. iKmsQ 99d,6.

()i?^-"ö ÙV — «leutern» ptc. nns£j 98, lo. b,4.

— «persisch, Perser» °e "v' 3,.

ID (pâz. pa= m ^2q. aj)— praep., in allen bedeutungen des mp. und

np. wertes 2,3 u. s. w.; bei zeitbestiinungen s. rn ;
mit pron. pers. z. b. i» ns 4,4.

nsttiTK ns 3v,i2. — tsEj 2a. 18v,6.ii. 132,6ff. v,4ff. 331v,io. 544 v,5. 2c,2.7. 284.—

Mit encliticis' (^<?e) jüd.-pers. li'ns) 16, lo. 475v,4? 97b, ii. d,2i.

()>“'?) 8 «durch eure Wachsamkeit», ixsdk î vdi vs (ajiej) 473 b,io «sowol auf erden

als im himmel».

10 — 173c,2 .

— ein beinarae göttlicher wesen (M III p. 1083 «=’4ierr») und sicher

sg., da es 4d,2 dem nrnn'o, 17,g? und 311,io dem 'jnö bei gelegt wird;

l«»i«ns 102,ü scheint sich (wegen 102v,ü)auf Jesum zu beziehen. Ob î>b^<^6o

‘seigneur, maître’ zu vergleichen ist?

— conj. pl. 3, nicht ganz sicher 473 b,i «sie werden schreiten»

oder «fallen».

(«/^ .ç'çea erkl. joLi.^) — «botschaft» 4,8 «vom himmel

die botschaft und von der erde die antwort, klage du weit dem herru (deine)

rede». — Vgl. nsrs.

*(0''. — «ergreifen, nemen» pt.' ? 47b,

«ergrif seine rechte», 48v,7 «nam den glauben an». °3...·|3

177v,14 «erhörte das gebet». ° ms «» ''' f.s 18,5 «die kriegsknechte

erhielten von Pilatus den befehl». — Vgl. .(. instr. o’i'i-e) DK IX,50,ii j)^j)— «anrede (vill. grüß,

oder wie im np. antwort)» 730,9 «vile götter, gottheiten und meister, die

(da sind) herscher des paradises, riefen zum grüße heil», issns ri'p m is 's

4c, 15 «welcher dich an gerufen hat».

*[0<— «an reden» ps. sg. 1 mssns 311,16. sg. 3 mssns 64v,i2 mit

dem objecte (?) isn.

niD — «gewalt» (nach Andreas, der padvaz list) ° ms nt 470,3.

*pxm“rö (ap. 2^citiy-dvaJiaiy) — «an flehen» pt. nsnn3 177v,8. 2c,i. ps.

pl. 2 []' nsûwî? ’5; 177v,i3(vgl. zu jnsjss, wo ich ‘das ir betet’ zu lesen

bitte), conj. pl. (sg?) 1 — sD»y is nsnn3 4a,i4. — Bartholomae AIW 1353

stellt die ap. form als sa-aorist zu V van, von welcher er auch aw. vahma

(ZDMG 48,156 und GR 1, 1 § 197) ab leitet. Aber wäre es nicht einfacher
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eine V vah «verereu» zu zu laßen, wenn auch die übrigen sprachen sie nicht

kennen ? Besonders das alte sufiix im folgenden worte spricht für dise an-

name.— Vgl. °nv5.

(rms {* pati-vahana) — «anflehung, gebet» 2a. 177,.
plD — M III p. 1083 «fleischlich» zu 789, mitderbemerkung ‘so öfter’,

aber nicht in den bißlier veröftentlichten texten; denn ntrs 789 ist jeden

fais plural. In iss-nsi pai 4f,i5 d. i. bösen mäcliten, vor denen die ‘söne

der i'cchten’ behütet werden sollen, ist das wort aller warscheinlichkeit nach

adj., eben so wie psi, welches ich oben fälschlich unter auf gefürt habe.

'NOnQ DK päz. SGY 4,64)— «gemäß, in anbetracht» 28,

s

oue izafet. Im SGV übersezt Neriosengh das wort mit ^^4' fIH°, die stellen

im DK vol. I hab ich noch nicht gefunden und DK IX, 6 4,8 ist unklar, eben so

wie die etymologie des wertes: dennoch wird die bedeutung an nähernd richtig

an gesezt sein. Übrigens wird DK VII, 59,3 geschriben, wie ich auß

Bth. p.l84 ersehe, der vergleicht.

"löD’ID — s. «grüß» (Bth. p. 85n) 102v,i4. ob -istpnö 331v,6 (so Mll,

das D meines ab druckes hat Mr nicht beanstandet).

*pinD'*1D {pati-^Vstu) — «antworten» (Bth. p. 180) pt.: 2c,c

c. c. 1«.

^10(8. u. jü'is)— mir scheint pi 18v,i ein zusammen geseztes adj.

zu sein, dessen sin sein wird: «waß mit wunderkraft in Zusammenhang steht,

wobei ein wunder mit gewirkt hat»,

inîf'nD — c. c. IS 33b scheint «entsprechend, änlich» zu bedeuten. Wenn

'SD'ns '•paü-sâyâ ist (Bth. 1. c.), so wird dises wort '^pati-cibra zurük gehn;

doch vgl. die Schreibung 'm’s'inn's.

* |''0 (s. °)— «au uemeu, empfangen» inf. 20b.pt. ns'-i'ns

47c, 5. is.sn'y 73 1 v,9. ns'i'[ns] 470v,2i ? nsvns 47c, 4. pass, '' . ..
477,16. imp. sg. 2 i'iö (-ktfjj) 4e,8 c. c. p. pl. 2'' 23. ps, sg. 1 nnns 2,io. pl. 3

^l'v-ö 17, h. 47d,i3. 554,5. °s 'i 97c,i8. 47d,i9. conj. sg. 3 ns-ns 4d,i5

c. c. IS. sg. 2 's-ns 74v, 17. pl. 3 usnnB 473 a, [i ?2]. 477,[], 543v,3. pass,

conj. sg. 3 nsn'-ns 4 g, c. c. IS (s. u. isssnsnis). 482,[] ?

— 64,: wenn es nicht zu gehört.

(aw. paitistä) — «Stätte» (M) 4b,. 731v,6. °b 284,c.

?''0— 470,18: könte dazu pl,, aber auch selbständiger sg. sein; vgl.

aw. paitistcma Vd 3,^, doch s. di?s.

JlIJOTO — 18,7.

“iî2?5iQ und — stehn parallel zu l?'sDy 172b,9 und 17,d; daher

muß das wort wol eine andre bedeutung haben als Andreas’ «herschaft»,

um so mer, als es pati-^-Vxsây sich nur schwer ab leiten ließe.— Bth.

p. 65n übersezt «ererbietuug».
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(vgl. inäiü'ö) — caus. «an ziehen laßen» pt. {[5£] 132,?

{niSyf'fü u^u„u 2̂) — «gewand» 132v,4.— Vgl. °d’£5.

"0 (Ve) = jJ-j)— «vater» (meist in theologischem sinne) 17,g; mit

der mutter und. . . 17, c; trias 17,d. — Vgl. und '.
* ptiJ'Snö (caus. zu vgl.^)

— «bereiten laßen» conj.

Sg. 1 1'«-£5 4b, 12. Vgl. °VB.0 — 43,3 ist in zwei Wörter zu trennen, s..
— 2b,2 sieht wie eine 3 pl. ps. oder ein ptc. ps. auß.

— «an getan» (Andreas) 482 V,2 ; mir nicht klar; villeicht aber

ist einfach der r-punkt hinzu zu fügen d. i. aw. frasökoroiti. Aber

man beachte die Schreibung ni'vw-iö und niü'ii-is .

(vgl. i«ö) — «rein» 102 v,2 und 730v,9 neben rusa. 102v,5.

ims (^")ö- nur in compp.) — «son» ° isnt' 32,. pl. «- ''— onn

730,4. — Vgl. DIB .

|10 ()içev)ô = — «kochen» iuf. 177,8.

^\^ — 132,2: ich kan mir kein persischen wort vor stellen, das so

an fängt.

D1Q (-010 — «son» 28,11. 45,.,2. 176v,i7.i8. Lb. w'dib 28, 13.

"IDID (^^10 — SOU» 17,d. 172,14. v,io (als glid der trias). ° '»
·

475,ü wol s. V. . .
0 = ji)— «vol» mit folgendem sbst. 32v,9. 176v,9. 730v,ii.

97b,2i; nach gesezt 102,2.11.

^<ÎT10 (--^ im np. ungebräuchlich)— «volmond» 176,7.9 (aurede an

Jesum). 554v,3. °b ju 176v,i. voc. [0·] sic 176,20. ’-[ 5]u 176,15

(anrede an Mani).

*pKD"nO— «fragen» pt. 011 13 2, G. 177v,9. ps. pl. 18v,4 c. c.

1 « «an reden».

*'010 (iw^tifij — das selbe, pt. 2,4 . . is.

— «frage» 47d,i2.

*<)'0 {pati -t- 2 8) «sich mit der frage oder anrede au jemand

wenden» imp. pl. 2' 733,. Villeicht hat Andreas aber recht, wenn

er dem werte die ap. bedeutuug «leren» geben wilt.

*p^tD^^QTlD — das selbe, imp. pl. 2 -’ 555.

* 2^50 — s. iiïSiB .

[CDl'pinD (^^-) — «der erste, treflichste» 43 ,g: eine gute coniectur

von AI.

*<0 (caus. des flgd.)— «bewaren laßen» conj.pl.3 '- 4d,4

c. c. IX. — ^'-- 482,9: mau erwartet eine 2. sg.
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*^ ())«^- — «sich enthalten, in acht nemen u. s. w.»,

aber au den beiden stellen ist der sin nicht klar, ps. pl. 3 '-»
475,15. couj. sg. 3 isi'inB mtp in 477v,io.

LDQ — S. .
CZ]^?Û’D (s.) — «botschaft» ° 3,io.

TQ (vü£) =_))" wb)— «vater»40,5. 75,9.v,6. 331,5.9.i2.v,i2." ’v °bPi.

:ii<TD Ij^)— «offenbar» ° 731v,2; mit pn «zum Vorschein kom-

men, erscheinen» 2,i.i6. 40, lo. 473,2.

ITD (s. -)— «vater» 20a.c. 32,2. v,4. 40,2. 75,7. 331,7. iboi °b 730,7.

°B 0 544,4ff’. v,3. ’ 32v,7. °b '' yn»" 177v,ii; trias 172, vgl. b,io.

*psnVD (s. °) — «an flehen» ps. pl. 1' 4d,i8 c. c. ik. ptc. ps.

11 iNtPiN 470v,ii «und flehend werden sie zu inen sagen».

{ÜMPD— «auflehuug» 20 a. " ° 4 e-f,ü «gebet zu den engein». 4 g,ü.

M0 (vgl, aw. paésa ‘schmuk’)— «gestalt (vorbild ?)» Muob y ° 74v,i5.

doch scheint mir dise bdtg. zweifelhaft, schon wegen;

— Din °B 1 473 b, 2.’ (.ûbàrdAÂ) — npr. Pilatus 18,2.5. 132,5.9.

JIÖ’D (vgl. — «gewand» 47,. 98,.
*(' (vgl. — «bekleiden, an legen» pt.'. . . »' 98b,4.

° mjN 98b,i. pass, ' ° 475v,7 vgl. 477,13 (wo '). ps. pl. 3 nrsiu'B

17,h wol in übertragenem sinne.

(s.) — «gewand» 47d,7.' 731v,io.

Jl''NTö (xz-^e) — «außschmückung, schmuk» 47d,s.

* ^’[3?']<·’0 (vgl. — «elegant, zirlich» 47c,4; villeicht aber hat

da einfach * j'nn^'b gestanden.

pr0ST*0 (»i^Jü — ^dv. «ringsum» °b p'ot nn nn.s 99,14. °ö iîî'ïn

99(1,20; als praep. oue izäfet 99d,io.

>0 jj^) — «sighaft» im npr. ° ,20.

'0 ()3^^0 — «sighaftigkeit» 554,4. ° 4d,i2. 43,[4].

"tn'B 47d,i9 und "-1' , beide mal mit.
*pi^3'>m’0 — caus. «sighaft machen» couj. pl. 3 '' 543 v,4.

u;’0 (-*0^0 = — prp· «vor», one izäfet 2,i5. 47c,i2. 324,9.

473a,[io]. c,i2. 475,4. [lo?]. 543v,5. Pi. ]s 3d °b in 4g, lo. p °s ps 2,12.

’'112?'0 (^üTO^ü — «Vertreter, aufürer» P2 . ontNo p ' ° 543, i.

* n’U?’0 (•^‘o-’e» — «das voran sein» '?' 3 8 8, i. adverbial nus db\
n.s\sN °B 43 v,4.' 543 v,2 «vor dir».

1J0 (ho j·.^) — ((rat, lere» 473b,3 . °b 4,.
*J0 (vSyiö = — «fünf» c. sg. 98,12.19. b,7; nach gesezt dem

sg. 98,15.10.2-1. b, 15. 731,5 und dem pl. 4d,9. 98,23.
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ÛIDIfJD — «fünft» 99,8. 177,3.13. 97c, 12 .

aibo— das selbe 34,5.

s. TJQ .

O (.00 = — darauf, nachher» adv. "»'s ds 43v,4.« dq

74 v, 17 . DS fK 2b,8. nos dd » 17, f.
— conj. meistens zur fortfürung der dar-

stellung 2,12.15. 45, i. 47c,ii.i2.i6. 473,4. 472v,i. 2b,. (sic) 48v,4. dd

473a,4. DD 1 45v, 7; zur einleitung einer frage 47d,i3.

(jpassâxtan — «zu bereiten, ein richten» ddkdd 99d,i9.

(von dd) — «gefolgsman» pl. isrisDs 3,7. Prof. Marr verweist

auf SbbiGo^o, äibGo^Oj cdeibWächter», vgl. Tchoubinof 397 5iI/jJbGo

‘adjudant’.

fi<DD — 473,7: der zerstörte saz läßt sich nicht construieren.

]1D0 (passox
,

ältere nebenform ^!,) — «antwort»

1« °D T>'P 132,8. IST nus ^IDD (sic) ...BMK 3v,12.' nis °s 475,5.

JfDQ (^o5ö vgl. u^uiui^fuTf) — «bereit» 475,2.

Jl!iDQ — das selbe 733v,i2; beide stellen sind leider defect.

'200 — S,3 ist wml die zifter d. i. 45.

p0 (lü -<-f) — S. TS.

?1N")0 oder 1'0 — 3v,i5: parallel zu di.

DSNÖS2"10 u. dgl. — s. unter °td .

* p2210 ‘ ?)— «zerstreuen» conj. sg. 3 tsjjtd 733,12.

(['’2]20 (vom vor.)

—

«Zerstreuung» 733, ii «Zerstreuung eures mundes»

d. h. unnütze rederei(?).

*}50 ())«^ DK IV; PT IV, 412=PPG 149)— «zu ende kommen»

ptc. näTTD TIS Tt 470,7; das caus. dazu ist «zu ende bringen».

"0 — TODS °s TD ' TSÏ '2 543,5: ich möchte äii denken und

einen schreibfeier an nemen; np. hilft hier nicht.

p"l0 O^o) — adv. «weg, abseits» °d pi 45v,4 «von nun ab».0 — 482 v,6.

*0 ())4>^^e) — «pflegen» ps. ptc. isistts a.sTns T,i3 «gönner

der rechtschaffenen» d. h. der Mauichaeer.

>0 — S. u. °TD

.

*{0 (vgl. «zaun»)— «umzäunen, fest machen» pt. thd 98,

i

(die siben planeten, offenbar am firmament). °dtt3k 99,17 (die daemonen im

innern graben). Spiegels «»çe^ej umzäunen» Einl. II, 416 beruht auf falscher

lesung der glosse zu pairidaczq pairidaézmjqn Vd 5^%^5 tz.

ê parzêïi ê (lis und nicht) hê ê kunênd «d. i. eine Umzäunung mögen

sie machen», vgl. -«r (Hs ‘tt (s. die variante zur
3au. .-. .
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ersten stelle und ed. Sp.). Auch Vullers’ erwekt zweifei, da es auß

dem unzuverläßigen stammt.

*
c5-/^)

— «daemoniu» pl. i«vis ]ki't î 472, 17.

fXh’ID — 32,8: die lesung ist recht zweifelhaft.

— 99,23 scheint sbst. zu sein.

blD'iQ (zu pari-i- aw. V^spä; ufuipf.uui )

—

«maiier» (M) 98,

[

12]. 17. 19 .23 .

h, 13.21. 99,7.14.23. d,2.11.

* pNDD’nD () 5
<?>*^ — «dienen, vereren» ps. pl. 3 28,2

c. acc. 28a.' 47d,is c.c. is. — Troz der verschidenheit im Sibilanten

hat heiT prof. Marr wol das richtige getroffen, indem er zu disem worte

stellt: uji/fiujfili^in ‘impie, irréligieux’ épieux,

rél igieux’
,
contrahiert und eben so U^UJ^tnir ‘adorer, servir’.

— 97d,23: voran geht nsiy. Oder stekt hierin ? Vgl.-
des griindtextes, der zu 's-\ ab gednikt ist.

{pari man?) — etwa «meinung, absicht» ? >' ' °b

75v,4. °b r-nsiK in 47b, 6. °e> ib 32, 10 : an beiden lezteren stellen könte auch

ein bahuvrihi an genommen werden. Ich stelle das wort hieher, da es sich mit

^JLc^9 diirchaiiß nicht in Verbindung bringen laßen wil, aw. pairimati- bedeutet

aber «geringschätziing, Selbstüberhebung», eben so wie (AIW 866),

pJJNiSID — adj. wol vom vorigen nr °b 98b, 19 : das macht aber die eben

versuchte erkläriing recht zweifelhaft, denn M könnte mit seinem «befehlen-

den Gott» doch recht haben; dann ist ''ib zu lesen.

— 473,10.

s, DB.

*^) — «bereuend» nsn ° 47, 4: die construction

ist nicht klar,

— das selbe ° 177,19.

*10 ())Wö . — «dauern» ps, sg, 3 731v,io «wir

und ir wollen verlangen und streben an die eigene stätte zu kommen; dise

Weisheit, die ir empfangen habt, reicht warhaftiglich hin für éine weit

(daher) [begnüget euch] mit kleideru für ein jar und früh- und spätkost für

einen tag».

Zur bestätigung nieinei· anffäßung des Wortes wil ich inerere bph. beleg-

steilen hei’setzen. GS 103: cc an i frashardil;, pattâtjêZ n nô visôwêo? anbâr i

kirfak. «Was ist das für die zukünftige weit nötige, (das) dauert und nicht

vei’dirbt? Der vori’at guter wei’ke». — GS 165: Yazimj omêb i kirfak ray

vinäs ma knnê^. , yovâmli vistâxv ma Jiarêb, ôsômandân mardumûn: ce vas

kasân p>a aivnrnayiklh (ed. fry’^o') az yvtik viZard aven a apêbàk hfib Mnd;

14) So erklärt (ô.r) ser , sprechend t li. p. 47.
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bâb hênd (udd. ·>) tâk dêr zamân pattâyid, hô pas-ia frazâm vastan avên

U upélâk bûZan awâyêb; bc mm Imnèb (ed. hto)) cîs ï fraskardîk awâyel, dêr

mmân paüâyê^{ç,à. nê visôwôà. «In (zu) großem vertrauen a,nf(eure)

guten werke begelit keine sünde. Auf (eure) Jugend verlaßt euch niclit,

sterbliche mensclien: denn (gar) vile sind ini Jünglingsalter auß der weit

gescliiden und unsichtbar und untindhar geworden; und es gab auch welche,

die auf lange zeit auß dauerten, aber daun zulezt muß man doch hin

scheid(‘u und unsichtbar und unfindl)ar werden; aber nun schadet waß für die

zukünftige weit nötig ist, lange zeit dauert und nicht verdirbt».

Zu weiterer Unterstützung meiner erklärung wil ich noch das wort

daugdauerud’ an füren, welches ich hißlier an zwei stellen desDeidvard gefun-

den habe,- wo AVest’s lesung und deutung zu bedenken aidaß giht^^). Zunächst

DK IX, 50,

2

g: latxj 5 «w-"

iw-o-o ) 4:^)0^·’ te iK"

jBçoejAsj ^ tx^-»t" ^·^ t -'?') 1

reiiw «Den hotschafter(?)“ unterstützen ist so vil wie: ein reich proviuz

landschaft sippe errichten, des Vistäsp** haus heim bürg feste und das haus

der ®, einen unfarharen weg auß heßern und brücken über

düße schlagen, einen fluß und kanal und hach regulieren, ödes land urbar

machen, andere dinge, durch welche der wolstand und die wolfart der

menschheit an dauernd wird, tun».

a) add. j
— b) add. j — c) West Hst xaèt ‘ignorant’ (ser zweifelhaft); s. die Nach-

träge zu — d) die außfürungen beziehen sich auf Ys 28, wo v. 7 von Vistàsp die rede

ist — e) W übersezt ‘maintaining. . . . the ahode of the agricultural peasaut’, er hat also

-dîhlân dästan (sic !) gelesen; sollen wir hier etwa das oben besprochene vor

uns haben ?

Die zweite stelle ist DK IX, 65,4; »ei

^ lt©tpH3 ‘ü·^ (JJltü't
^

ÎS! €50)43 ‘Oti^^t" ‘0->-" llü I 1Ç Wt'W

° ro»tv j fYf}^ ^ -oi^ey ^ ° t^ttre (^
Auf disen text, welcher Ys 49,5 paraphrasiert, näher ein zu gehn muß

ich mir leider versagen, da ich weder in seihst noch West’s Übersetzung

verstehn kan. Nur den lezten absaz: ê-crây ce awzûn di awêrtar az râmisn,

râmisn ân i dêr-pattây bavêZ könte man übersetzen: «auch deshalb weil die

vermerung (?) der kraft vorherschend auß der freude (kommt), die freude

(aber) ist das waß andauernd ist».

Wichtig ist kindlich DK VII, 4,09 wegen des ältertümlicheu infinitives

und einer nominalhildung, die fürs erste noch unsicher bleiben muß. Ich füre

15) Disé texte entneme ich der handschrift des DK, welche auß West’s nachlaß (s. PT IV,

xxxvii) jüngst für das Asiatische Museum erworben wurde.
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nur den ein gesclialteten saz an: ob pa än âbônak i niwist pêbâk lmb

pattûban i-s andar an avâgôn (ivr pâbofrâîi sôy têën

band garân aivârîk anâkîh i andar nêrôk i é/hr i mardum pattây ê

(?·>-“<?) andar nê '^haai (?)îe>a’®). «) ward auf die (oben) bescliribene weise

offenbar das aiiß dauern seiner (Zoroasters) leben(skraft) in solclier Prü-

fung, (bestellend) auß liunger und durst und schwerem kerker und anderem

Unheil, wofür in die kraft der mensclilicben natur eine (entsprechende) auß-

daiier hinein nicht verlilien ist».

Auf die stelle Jldh. 14,29 (32,12"') bin ich erst durcli Bth. p, 181 hin

gewisen worden, denn der in Justi’s glossar auf gestellte inf. ver-

dunkelt die Sachlage ganz und gar. Der verdorbene text ist etwa so her zu

stellen: xitj-um. dandan têz dab ramak sâJâr, ce ramak i gôspandân an vattar

pattâgêb (codd. in Awestaschrift pafäyiJiod) ka sag (eben so gsag) au'äk nêst

pa än vas, waß ich zu übersetzen wage: (Es werden die arten der tiere

auf gezält). «IStens das scharfzanige getier, das gebieter der herden ist

(d. h. an inen gewalt übt?), denn die schatherde hält um so schlimmer auß

(vor den raubtieren), kein liund dabei ist in jener großen gefar». Vil-

leicht aber ist meine correctur nicht an gebracht, und "West hat mit seinem

‘is maintained’ das rechte getroffen.

Nach dem gesagten ligt hier also eine ableitung von - tu vor

-7- lis pattây und außerdem gehört dazu auch noch ‘capable’ DK
VIIT,43,5. wei DK1, 43,33. IX, 55, 10 .

(vgl. nnd ‘, accident’) —
«Widerwärtigkeit, die von bösen principe auß geht» 4d,2i.

^ e?

["['70 (ar. dlli) — «himmel» 106 .]

^IDD — s. 11DS.

— 473 b,4 erklärt Andreas als '^'fra-vista «unterwisen» (jezt

lUli. p. 75 auß ^fra-bist), und ich muß zu gehen, daß dise form ein pt. sein

kan, aber die vor geschlagene construction und üliersetzung des lückenhaften

Satzes scheitert daran, daß ns nicht als «troz» gefaßt werden darf — nach

dem Np. L wäre :sa.4 zu erwarten— und daß für nos yy beim pt. doch eher

stehn niüste.

linöt<10 (vgl. -*0^0 vergeßen hat» nrn 1 ' fs

47 d,i 2 : also anders construiert als im Mp. und Np., f° kardan «vergeßen»

16
)
The Pahlavi Dinkard, Book VII. Lithograpked by Manockji Küstamji Unvala. Bby.

1904. 40. — nach Weat’s ziUung.
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heißt, aber «vergeßen werden». — «vergeßsainkeit»°B ·
47c, 14”).

'NID — l'T °ö 20b.

[‘NID (( ‘

\_j
9
)
prp, «vor, zu» isöf in 4,17 «zu diser zeit». °s 3,20.

* jnD'rDNJ'lD (/ra-t-V/idm-)— «begereu, streben» (M IIIp, 1082)ps. sg. 3

TDsn£3 177,10.12. pl. 1 DNNÖNJ1 S 731v,7: an der ersten u. lezten stelle c. c. inf.

*[Î^'ÜNJ“1D — «begerlicbkeit» (M III p. 1082). pl. î ikvd

97b, 24 vgl. PII sim. 1X,20,1 ... oi ,. ,.
Das bpbl. wort bildet sieb DK IX, 58,4 parallel zu ôstâwisn (s. o. ?'2>'),

wo der Urtext lautet: wdw «oîs;

)!<!? ’-P’i“ •’ireo'vexji" i hfr ^•*1’ byX ^ a^r °

° vonKj 11^ «Und auch dises, daß von im allen gesebepfen des guten

geistes gut zu sein gelert wird: gerechte sind die, deren wandel zu den ge-

rechten ist; auch deshalb, weil des guten geistes gesebepfe einer natur sind,

das streben und drängen der glider eines körpers (aber) ist das jenes ganzen

körjiers».

\ (farrah auß dL^.-farnah >)— «glanz, glorie» ^) abstract °ö 32,.
° 33 b. i'T

'
5? °s 47 d,i 9 . im °s 4 f,i 8 . 324 , ii. unklar °e ;:- 730 v,g. i n

" 5 T, 2 .
— ^) concret, name einer classe göttlicher wesen, pl. isrns 43

,
7 .

°s 4 e,2 . 15.22, f, 20 .. 4 d,i 3
;
auch 1« 543 v,9 ,

*[NTlD(/rawm, voudra) — prp. «vor» isns 47a, 15. 177v,6,i5. 566. 730,3.

— praep. 472, «sie stel-

len, legen zusammen», den ganzen saz kan ich leider nicht übersetzen.

* pimiD (vgl. pârsî — «aetberiscb» 98,,9; im Fibrist

(FIM 6 1,16) ist das erste von den fünf glidern ^a***J) «der sanfte luftbauch»,

die übrigen stimmen zu der aufzälung an den genanten stellen,

pilD — s. oder a. snn?D nsTim? ;s«id 132 v,8 .

* ']0 {farrux ^ 9
)
— «reich an glorie, hobeitsvol» ins 4d,5 von einem

engel; substantiviert pl, isSns 17,b. 74v,i8.

nÖTiD (-40^0 — abstr. des vorigen, 43,[] dem könige zu ge-

schriben.

* "50 — das selbe T,2 .

* [50 ())€)·^ = — «verkaufen» ps. sg. 3 177,15.

'NÛIID — °s 132 v, 9: der construction nach könte es praeverb sein.

* JmiD <Çpntjjuf.u,uili)— «schreiben» isud n 'y ptr'» °b 731 v,4 : vil-

17) Wenn man die an diser stelle ganz unmotivierte interpunction 00 als doppeltes' auf

faßen dürfte, so wäre mit der lesung ”ti>ia«“iä der grammatik genüge getan.
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leiclit im Filirist (Kessler p. 226 33).«' >y °d

733,4. snn ' °ö [lo]: im Filirist iJLj (K236 n° 65).

*2 — der 19*® monatstag 50.

"0 (wol fra-\-varz) — 32v,i2 wol ps. sg. 3.' (jf’io — «kiud» °ö '3SÛ 311,7. i«ni 'a ' °è Lb, wol auch

von Maiii. []'5'·' 98, ü. pl. ]'5 4g, 7. 'nm ' °d 172b,3. °s isnr 97(1,22.

°ö 74v,3.’
( farraJiêft)— abstr. «die eigenscliaft eines ms(q. v.)» oder einfach

«glorie, majestät» 32, i. 102,2. 544,6.12. v,i.7. Man könte ja auch an die

alileitung von adj. ' denken, also «reichlichkeit, überfülle», dem scheint

aber die Schreibung zu widersprechen.

(aw. ptc. -fryäna «liebend»)— «freund» M 102,4. °]£»4 ,18

=jly^l Fihr. (FIM 55,2 nach M III p. 1083). pl. isu 64v,12.

*|0'0(/- vgl. aw. frapaya-) — «erreichen, erlangen» ps.

sg. 3 789 V.

m °ö ns - 47c, 6: alles kommt hier auf die bedeutuug vomöau,

ob es «sonne» oder speise» heißt (vgl. das ich aber nicht belegen kan);

ich möclite des Zusammenhanges wegen übersetzen: «die sonne war im

unter gehn, und die leute (vergaßen) in der frölichkeit (s.) die lichter

an zu zünden». Hätten wir nicht das aspirationszeichen auf dem , so dürfte

Is-iBUB heran gezogen werden. Nicht hieher zu passen scheint mir s. v. a.

oj.jjÄuij . Vgl. aber ' ·"

.

pT’ID —. eines engels : ° 4d,3. © ° 4 g, 5.

0 (frêh^'^û )— «mer, reichlich; vorzüglich», wird als erstes glid

besiz an zeigender adjectiva -' geschriben. Als getrente Schreibung faße

ich iKK'3' 4 b,9 «wach auf, der du eine vorzügliche sele hast, auß der

trunkenheit des scblafes».

iTHD — siht wie ein abstractum auß ' ©' 99
,
ü. '

31 1
,
16 .' p " ' 47(1,18. M’s «glanz» und «liebe» kan ich nicht

an nemen, höchstens ersteres, wenn farr-îh s.v. a.' sein solte.

12:*0 — S. U. .
'"0 — «von vorzüglicher färbe, prächtig» m °b 311v,17; war-

scheiulich ist zu disem worte zu ergänzen auch^ 32,io.

SJrT’IQ— «mit vorzüglichem narnen» 64,2. 99e: beide male auf Mani

bezüglich.

D^nDrT’10(vgl.

—

superl. zu ' «reichlichst, vorzüglichst» 4b,6.

— «mit vorzüglichem angesichte»? 311,io.

'••“iD — S. u. '.
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* pSinD’nÔ =^ — «senden» . . pt. sg. 3'
3,10. conj. sg. 3 nsno'-iû IS 473,9, wol auch a, 7. pl. 3' ik»id 4g,ii.’ — 1) «gesanter, prophet» i«ir 'y °b 47d,3. °b '«»

y"^

2,8. 17,g; auch 2,15. °s 83 ist Mani gemeint. ?:'- ,7. °' S,[i5].—
«engel» ° 4,.7.8. g, 2 . 8,4. 20,2. 98,6. 99d,i3. ° 98,.

98,[22].0'15 43,7. 1.1«' 4d,4 .9 . 14 . 18 . ,8 . 14 . 19 . f,ü. 1.12.20.22. 8, Ü. 473, 5.

477,5. ,. ° 43, 5. isnsns ° 4f,2.8.20^®). '[0] 543,9.' 74,7.' 543,.'- 33,6.

^^ (<Ç[·tr^u,uJ^ «prophet» 4b, 18 . 47,9..7. b, 2 . 5.

13.15.16. 48,2.5. ,7. 99e. — «engel» 18,. °18,[4]. 1. «»'- 48,[].

102,9. 176,[7]. «° 4,15. «»" 177,5.

*pi<D"10 (pXJOTlCj. aber — «befehlen» pt.

47b, 1 . 470v,i6. ps. sg. 3 d\söib B,i (dial.).

(·^0 — «befehl» nis ° '' fs 18,5. °s 473c,.
Busöns 543 v,3. Zweifelhaft bleibt 97a,9.

*|5010— imp. oder ps. pl. 2 (oder gar sg. 3?) tsidis 789,: da es

mit ns verbunden wird, so kan es wol kaum die bedeutung des aw. framuxti-

«losbindung, eutkleidung» haben.

JVji0i0 — «botschaft» (M) 4c,3, aber worauf hin ? mit kan das

wort schlechterdings nichts zu tun haben, auch siht es eher wie ein adj. auß.

*|030 — «sich wenden, begeben» pt. nsjns(auf gelöst 'â-s-snè)

M p. 7 n. pf. sg. 2 "s °B 4b,8. sg. 1 ' °s 4a,io.ii. conj. pl. 3 nisB^s 472v,ii^®).

Damit ist die traditionelle lesung des bphl. wertes als richtig erwisen, auch

werden meine außfürungen GR 1, 1 p. 299 bestätigt.

|12?’S1D")0 (vom flgd.) — «recitation, anrufung» 555.

*(0”10 (aw. frasrävaya-Yg\. eyia)— «anrufen» imp. pl. 2 T'^snons

555.

* pSlt<î2?l0 {fra -H V SU caus.) — «heran kommen laßen, senden» imp.

sg. 2 siswns 2 c, 4.

'"’:’’2:^0 — «auf die neugestaltung (am ende der Zeiten, aw.() bezüglich» [n]st:?s3 °s 4,7. °"' 4a,2 one sbst. '' 4,ü.

Gegen HAG n°355 hält prof. Marr an dem zusammenhange dises Wortes mit^ fest.

10'0— «])fau» 554 v,7. Prof. Marr weist dise bedeutung im gius.

nach (mit ditterenziierung des zweiten r).

*[’ (vgl. — «der erste» mx ° 473,6.

18) Unter oben p. 42 ist der pl. leider auß gelaßen.

19) Im texte p. 28 steht leider als correcturfeler der sg.
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^ ££
(k\.ü aw. ciô . ) — encl. «auch» s, ’is

· · ' ·
'a ·3» · '

•lo‘iu'Ti '2 *'; dem außlaiit des wertes assimiliert (s, ns); mit hinde-

vocal 1 (s, in) · f’' ·' ·' uud '
;
unklar ÿsnn» , Getrennt ge-

scliriben f isn 45,1. Nur einmal erscheint t in.
— 733v,8.

— ein wort zweifelhafter bedeutimg. Man könte freilich °
4h , 12 als ‘ewiges leben’ auf zu faßen geneigt sein (s. nnr? und .' ·;), um

so eher als dabei n» (vgl. s. v.) steht, aber diser auftaßung wil sich 33 , 12

nimmer fügen, wo in irgend einem Verhältnisse zu pis zu stehn scheint;

auch wäre die Schreibung initi.· ser auftalig.— Ganz anders Bth. p. 35n (vgl.

153n), dessen Übersetzung aber die strophische gliderung des satzes außer

äugen läßt, wonach jeden fais isj's-ns das verb des Schlußsatzes ist.

(vgl. 0^) — «wie» 45,9. 47d,i6; mit flgd. 16,3.

45,10. isiyp 97b,i2 (iwü^-^ )^).
— dürfte mau zu v« laslGss^ saa'5 45,ü. -v,ü die Worte

l.sjsipmitN ]iKs 47d,i6 vergleichen, so wäre ) = }; waß das folgende

wort zu bestätigen scheint.

— «wie» B,i (dialectisch).

pjSlîi — «welch, qualis» 47b, 4: voran gehtiDsis.

imîi — 4b , 12 s. zu Tiss; das wort ist zweisilbig, nach dem flgd. ordi-

nale könte es auch «vier» bedeuten.

(vgl. — «viert, viertens» 34: aber wie zu vocalisieren ?

"1! jpî'-“ jl-y?)— «vier» vor gesezt 99, u. d,i 2 . 472v,i2. [].
i«.sns 99d,ii; nach gesezt 98b, 10 . 99d,i3: überal c. sg.

;
470, 1 .

o^jl-y=·) — «vierzehn» 98,21 c. sg.; für die ordinalzal' ' ÿn °s 16v,io «am 14ten tir». “s "v fn ]sn 16, «an jenem 14teu».

4^· (--00^= ^)—p interr. «waß» 48,3.8. '3 3v,5 «wozu»; im nachsatze

wie As^l 4a, 1 . 18v,2.47b,i2. d's (sic) 177v,i2. 's 177v,io «weshalb».— ^)re-

lativisch 18v,6. 40,8. 75v,8. 177,. d's 32,9. Vgl. noch oben 's].sn-'5nn —
^)das leitet zum gebrauche als bezeichuung der über, welche zunächst

loser ist 47b, 10 (oder wäre hier «wie wunderbar» zu übersetzen?). 75,2 (vor

nach geseztem zweiten attribute). 32,7 (gen.), dann aber ganz dem oben be-

sprochenen ' analog ist, es kommen aber nur beispile für das gcnetiwerhältnis

vor. Man möchte zunächst an eine vei’schmelzung oder kürzei’e Schreibung

voii'v V denken, besonders da 47,9.48,. 544 ,g voraußgeht(bphl. >),

und auch 32v,io. 33,G. 132 , 11 die veralgemeiuernde partikel zuläßig wäre;

aber 4,1. 32v,ii uud (vor pron.) 's 2d laßen sich auf dise weise nicht er-



MAOTOHAEISCHE STUDIEN. I. 121

klären. Jeden fais ist dise fonction des Wortes dem bücher-Pehlevî unbekant.

— *)conj. «denn» 3,14. 4a,5. c,8? 16v,5. 20a, 6. 40,5. 102v,ibis.6.9? 132v,ii.

331,. 388v,6ff. 442. 475,20. v,5 = 477, lo. v,i. 543,4. 731, lo. 733,8. '
177v,3. 28,16.19. 20clistMIIIp. 1083 jezt w.s.). Hieher ge-

hört auch 'i
“
1HÎD 1 in und i's q. v.— Vgl. "i .

* [' ùJ'î?)
— «sammeln, auß wälen» pass. pf.

D'n 13 l'S 4C,4.'( 2.. — bdtg. unklar, die kraft des lichtes steigt auf,

wird geleutert und nsn nr 'aiPDims ' ns 470, lo «wird zum ‘samen, wesen

(M), antliz’ des Ohrmêzd.

Jnn’!i (p-*o®y‘same’ ‘gesicht’)— die bedeutung «gesicht» könte 4c,i

passen, vill. auch 730,6; aber 132v,ii bleibt dunkel.' — laii't ' 733,14.

— 543 V, 10. .

(vgl. ]ro'si)— «lere» 20c (so list und erklärt jezt M III p. 1083).

— adj. comp, " '5 2,5 «welches geschäft treibst du?»

( l®y)
—

^) «warum» 3v,i (-»J -fsy fipqei SGV oder gehört es

zum flgd. ?)
— ^) «Ursache, absicht» isn ns 733v,i5.

— s. V. a. n-'j> fK 38,8 nach auß lautenden ; vgl. "ü'sk.

(-ÎH®y= — «ding» 28,21. nn 48,7 --i^).— Vgl. '.
— 78 9v.

— 33,10 s. u. T 1 KX.

— 477v, 14; 3 pl. conj.

(vgl. die Pämirdialekte GR ,2,) — «vier» 33,4.ii.

(jüd.-pers. «IS · i«ij £)_^)
— «kerze, lampe» 47c,io.i2. d,9. pl. i«n«-is

47c,7. d,i4.

*|Tn!i vgl. DK VIII, 37,12)— weiden» ps. pl. 3 mns na«

97d,i4.

atyii ^<\=^ — «auge» 32,6. 172b, 17. B,4. pl. i««ö»s 32, 12 .

*10 )£ — «augenstern ?» pl. (wegen des flgd. i«wu) ps °s 55 Iv.

2?'00 — «augenhöle» (Andreas) 132v,7.

^ p Ö

sihe unter

^ J

1 — 176,11.

— «ruf» (M p. 1083) p ' ni« 20 c: unsicher.

(-0·-^ olj) — «weg» nnm ' 4e,l6.

16
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ÎST (tr^ = j)j) — «gelieimnis» 33,1). n'isn nnis ' 18 , g. Eine

andre bedentnng hat das wort villeiclit iinn ' ni^'m -ui 'v °i 9 8 b, 5, dem nach

M im Füll·. (FIM 71,) 5J>jJ·^) ütil ^9 entspricht; doch

dürfte in ein feler stecken. Nach baron liosens freundlicher mitteilung

könte hinter den Varianten (vgl. zu ed. Flügel ,) verborgen

sein, wenn Jlj in flüchtiger Schrift verbunden waren.

— 730,ü. Solte hierin der titel des huches^ stecken,

dessen 18tes capitel nach dem Fihr. (FIM 73) von der auferstehung handelte?

Vgl. Kessler 1,1 91ff.

':T’^^ — a., epithet gewisser engel is-nsi 4f,i3: oh «wegweisend»?

(-"^ 1j)— postp. «wegen» bezeichnet so wol den grund als die absicht

3v,9. 74v,i3. 99d,2i.23; nach inf. 3v,9. 98,5. b,7. 99,20. d,io.i8. 'tn n's 3v,i

«warum ?» 'S 'sn n'K 1 6v,4 «darum, daß».

'S") — 97d,i8: M «freigebig» — ? Nach dem griechischen texte, der

nur drei adjectiva hat, müste man 'sn » als compositum auf faßen; vgl. PH
sini. IX, 24,2: * [/.,
.·/)8’ ,[ . An pers.-arab. ^)j(^^â.ist

natürlich nicht zu denken.

— 4g,22.

nDiD’’S"l — ino'-iD 4g,3. pl. [is]nDß's-i 74v,20: M «glanztrunken?».

Solte das wort aber npr. sein, wie oben p. 87 s. v. n' angenommen Avurde, so

ist meine ergänzung falsch.

* p'2'’ ()^) — «ordnen» ps. ptc. isri'ni 'j? no'm 543,3.

(-^^-"«5^) — «die eigenschaft eines Ordners» P2 .

CDWI nur npr., j ‘froh’ und npr.) — ^) «freude» ns °-i 4f,9.

-IS 74,7. nm mx 43,3 (die prp. gehört zu beiden Wörtern, vgl. jbIjJ.j).

—

2) name des 21sten monatstages 50.

* Owv^)— caus. «erfreuen» imp. pl. 2 rvexn 4e,i6. conj. sg. 2

'xvßxn 74v,21. pl. 3 nixj'oxi 74v,8.-» 43v,6.

— «freude» 4 e,ii. 102,[i8]. °-i 43,[].° ims

4e,2i.

rPi“iDS"i (-ö<?·“^ j) — «warlieit» 4g,2 . ' 17,e.

''riDNT — das selbe T,i. ' -isi 172b,i8.

sn‘’nDN"i (-4X1^*"^) — adv. «in warlieit, mit recht» 731v,9.

nüX“i(vgl. O-lj)— «war, warliaftig» 33b: wol adverbial.

(vom vor. --?) — s? 33,9: oh «war redend»?

'^") (s.") — «warheit» 18,i. ° 4a,8; als sechster aeon des

lichtes 14.
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— s. 472 V,8: sic !

— s. 4c, 7.

*|T1 — bezeichnung einer classe göttlicher wesen, pl. 40,6. 730,8.

fsn — «sele» 388v,7; mit5 74v,9. 176v,ii. 311,.5.
pl. psn 74v,i3 (wo es ja auch adj. sein könte). — Vgl. ].

— 470v,ü.

*5 — comp. 47d,i3: ob «dessen sele erlöst ist» ?[ — «predigt» (M). 47d,5; mit pi'p 177v,5. T'n'SKö 'i °n 177,6.

(von isn-i- — «seien sammelnd» 98,16.22, beide male als

characteristicum von je fünf engein. 97d,is von guten menschen, woM «fromm»

übersezt; den griechischen text s. u. 'kt .

(i)^^ cAjJ) — «Wandel» fn ms at? '3 ns 33,6.

MPim — 2b,7 muß nach dem contexte pt. sein zum subject pis.

«mund»(M)32,7.pl. isaon 32,2.Vgl.^JUa

(vgl. hbr. ^s5*i) — npr. eines engels 4d,i9. f,6. 20.

p-) ((jM^ = j^j) — «tag» 16,8. v,3. 18v,io. °nis a» 33,7.733,12.

asD ais nsö °n 477v,l0. ]ssot ais py as 4g, 12. masns 'j> °a isn ns 1 6v,6. ’P °a °s ns

saam lo. panas °a isn as 28a. masny °a 4c,9.i8. °a iii 176v,6.7. pl. ]ssn 43v,6.

°a pm as 177v,4. °a rasja' S,2. psn 176,1.

— «leuchten» ps. pl. 554v,4(oder solte ein inf.* an

zu setzen sein ?).

Jîfll als zweites glid eines comp. °a n s. 2,18. 16,4 (oben nach zu

tragen). °a ry a., w. s.

ojjj) — «fasten» 731,12? pss °a 16,io «fasten halten».

— caus. «erleuchten» ps. sg. 3 '’ 311, . . is .

[D'n ()«5^ j^jj)— a. «leuchtend» 4,.. 32,v,s. 40,. 74, is. 102,.
324,12. 331,6. 544,9. 554v,2. 730,2. s. noch ()»' · ra»

;
mit pan 32,6. voc.

nsa s3im 311v,i. °a 176v,i2 (nach M p. 1082 ist es sbst.). pl.is3tt»ia S,i.

284, b; wol auch iss3»n 'y 3sas 43,2. — ®)s. «licht» als elemeut 98,9.12.

102,10; als 12ter aeon 14; als höheres wesen und zugleich ‘lichthimmer 7b.

47a,4. 98,8.10. 31. °a 32v,i.pl. is3°4a,i8. 40,7.74,11. 173,b. 331v, 4.730v, 6.

— Vgl.' und °" .

— 32,11. 176,10.

(vgl. — «erleuchter» voc. sa° 38,7.

— name eines hymnus 4a,i7.

TnJ — adj. «mit lichtem geiste» La,i; s. zu.
(s. a3S3cna) — «erleuchter» 4d,7. 324,17.

n'JDTn («> J^jj) — «licht, glanz» 470,4. 472,2.

— «auß licht bestehend» 98, 13 .20 ,
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— «das lichte reich» oder «lichtreich», npr. eines göttlichen

Wesens io 470, [ 14]. nms> )> 730v,7.

n jj) — «weinstok» 47d,4 «des gartens weinstok (und) des hauses

schatten ist die predigt».

) — «gerecht» (M) 132,8.

nÖ'Tin— «gerechtigkeit» (M III p. 1082) als 9ter lichtaeon 14.

CDH (4^ |Oj) — «kämpf» 554,6.' — «kampflustig» 43,6.

— «farzeug, schif» 98, 11 . 472,

[

9]; s. M’s anm. p. 38.

|ü"“i (if^^ ^cj) — «unrein» 177,3.

··"! (-^ ^j)
— «Unreinigkeit» 551.

DD'T — die beiden stellen 32, und 176,( 11. adj. comp.)

sind für den sin des wertes belanglos. M III p. 1083 übersezt «befreit»

(vgl. 3-ber näher ligt es villeicht an aw. irista zu denken.

{«mpDn — 8,6 ist wol pl.

* — ps. sg. 3 n'D“! 64: die bedeutungen des np. passen nicht,

da das vb. transitiv zu sein scheint.

(4b^j) — «bekümmert, mühselig» pl. 99d,ü.

p'D“l = —«kommen» inf. 3v,[4]. ps. sg. 3 tdt 470v,17

(c. c. :). 'J na« 475v,i9. pl. 3 ni'on 28,9.15 (c. c. 1 «). 28a. conj. sg. 3 «
477v,12 : vill. mit der bedeutung «werden».

*[n0T(wö^ = D<?»ie>>«)— «gehn» conj. pl. 3 nasn o«p '-’' ns 473b,6

«sie büßen ire lust an bösem tun»; vgl. iind ^jl

()W3^ ^j) — name des 18ten monatstages 50.

^
c/“

(-^ ^) — pron. encl. 3 sg., nach vocalen unmittelbar an gehängt,

s. «·'3·3·'3 und »2 ?, nach consonanten s. |««*{<*'>«‘’*^ und

?"; an verben ?'' 20c,6 und vill. ^ n'D«nn« (sic) 472,3.

127 — 99,24. 475v,15 und Sü?— 28a: conj. «dann».

— 543v,8; es ist eine 3 pl. conj. zu erwarten.

— 33,2 ist warscheinlich zu nir zu ergänzen, w. s.

(92^2C|.$^'22. ch.-phl. nms'm? — upi'·

eines Sasanidenkönigs (wol Sapores I, reg. 241-272 p. Chr.) 47a, 7 .

(ijUjyLJj Bêrùnî, Fihr.)— titel des dem Sâpùr

gewidmeten bûches des Mânî (s. Kessler 1, 18 ff) 482, ü. 472,ü.

^^î7 bLi) — «froh» 97d,23. '«i't 43,3. °^ '«isü 43v,7; mit pn

47c, 6. 48v,6. 475,6 «sich freuen».
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— «erfreuen» 74,, wenn das wort volständig ist.? — «freude» 4g,. 482, []. 477,2. ju 4e,i3.

g,[22]. 43,[]. 74,18. ns 475,15.

— das selbe 176,9. 176,3. ,[?].9. 324,4. is 4e,6. 324,14.? (·*^^) — adv. «freiidiglicb» 74v,6. 554v,6.

— das selbe 43v,6.;— «freude» 175. 331v,[io]? 730v,i2. 789v. 284,b. n&° 45v,[ii].

3*m iB 47a, 17. 566,[].

nSE? (•» 4>c = -“
5^Ç ob) — «könig» 3,4.9.14. v,2 . 47c,8-15. d,2.7. 132, [].

566 ,[i].2 . 'V 31 20b. «“ 48v,9. °v>’ 132,12. °tt»- 4g,5(ein engel);

vgl. »-'. Ferner °» 331v,i2. °t?-» 331v,4. pl. » »
47a, 7 ch.-plil. KN 8,14 objjsLi).

fSE?- (inxj ùb)— pron. encl.pl. 3, nach voc. s. *' - *'s; in isipp 97b,i8

kan sowol wie stecken
;
nach cons. ]«»'- s. ' · f' (s. isbms'b ?) · isn

;
defecte

Schreibung 477v,6. — 477v,4 wol pron., aber 177,23 zweifelhaft.

7 (ö^ = — (macht» yn nis » 33,7. 733,12.^ — 388,9.

(»VW= ~ «gehn» inf. 731v,8. pt. sg. 1 nn? 47a, 16 . d,3;

pl. 3 '«.. .°B» 177v,18. :!»47, 5. imp. pl. 2 18v,ii. ps. sg. 3 tu? 177,9.

1)1. 2 TU? 3v,7 und 3 '? 28a, beide male c. c. is. conj. pl. 3? 473a, 7. c,i 2 .

— 40,4 ist höchst warscheinlich gen. pl.

7 (vgl. ww = -“tüü — «sechs» 97a,8 und wol auch 33,

[

2].

mms? (s. Dit?t?) — «sechst» 177,4.?— 34,6.

* pDIE? (»v'w = )
— «waschen» pt. non? 3,6. 14 .

nriDIE? (sonderbare nebenform des vor.)— ptc. tt« °t? 551 «gewaschen

bin ich».

1? (^wü = )ne)ü
—

^) «weit» 4,9. 477v,9. 482v,3.7. 472,15. 731, 10 .

0|?- 473b,9. c,ii. 477v, 15 «auf der weit». °i? rv 4d,i5. e,20 . °i? n'j» 132, 10 .

3u 'j> °t? 482v, 12, deren genius nr ['] -m[i?J 470,15 heißt.— ®) «reich» 4g,i6

(wo “
1 1? drukfeler ist). 554,2. [°i?]« 48v,5. — pl. isim? 32,io. 48v,2. 75v,8.

102 v,8.ii. 16. 544,8: die specielle bedeutung ist schwer zu bestimmen, vill.

bezeichnet es manches mal auch eine categorie göttlicher wesen, — vgl.

-inw'TiS · nm?3i?n

.

1? — «freude der weit, welterfreuer» ? 4b, 1 .

"0<")7 (s. -mnsi?) — npr. eines gottes ' °t? 482v,i4.!? ()«= j L_^i)— «herscher» 32v,4. 1 02,i.,2.[]. 1 32v,8.

473c, 11 . 730,9. isnnt? pnn '3 °{?32v,i0. pl. isisrmi? 177v,i6. 730,14. mit andern

himlischen wesen zusammen 173,b. ? °t? 331v,4.

— «herscherson» La,2 .

— ^) «herschertum, herschaft» 331,2. 544,7. °bb75,5. 132,9.
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•

—

«herlichkeit», aeou °' 14,ü Fihr. bei FIM 62, ii

(vgl. anm. 203), duodecim seciila bei Augustinus; dem entsprechend

'- £)° 34,ü. — als erster aeon des lichtes 14, i und wol auch 4b,i9.

— 472,6.

"iS'inî!? (s. nsTimy)— cdierscher» 4g,i7. 43v,i. 176v,i4. 309.^ pl. isis'-miy

74,13. 543,6. v, 2 . Lb. T,4.

»''? — (dierschaft, reich» T,i6.

*^>"1112?—pl.«5 1S13B 731,6.vill.[i2]: «nach Jaiqûbî hieß das Ober-

haupt eines kreißes (Nöldeke, Tabari 4461f.), aber auch eine christ-

liche secte in der gegend von Mösul hieß (-^icnx. arabisiert (ib.,

Hoffmann, Auszüge a. syr. Akten 2 36 ff.), arm. HAGI, 210 n° 468.

Leztere könten hier gemeint ^sein. — Die bei Hübschmann an gefürte stelle

des d’homas Artsruni (ed.Patkanov 28,7) lautet nach hrn prof. Marr’s Über-

setzung: «Davon habe ich erfaren durch vile von denen, die sich saxriq^'^)

nennen; mit inen traf ich zufällig zusammen, als einige von inen auß dem lande

A})8yastan her kamen. Sie nennen sicli hamakdên d. h. alkundige

im feuerglauben, und erzälten dises eben zugleich mit anderen argen scheus-

lichkeiten».

m.m.) — npr. Simon (Petrus) 18v,i2.

— «begirig»?' nn p ms »" is 48v,8 «sie uamen den

glauben an und wurden eifrig zu dem propheten und der religion». Ich glaube

im zweiten teil des coinpositi das verbuni °»sp zu erkennen (vgl. °«), das

erste glid könte entweder sêr ‘löwe’ (etwa «von löwengir erfaßt») oder sîr ‘milch’

sein («nach milch verlangend» wie ein Säugling ?).

ül‘72? (rdsacvix.) — }). Salome (Mc 16, i)
nma 18,9. v,2 .? (^eo ‘ vgl. HAGr I, 312 n° 83) — «samstag», aber

ry ns 18,8 p.ta Ttîjv (Mc. 16,2. Lc24,i) <ui.iii.ij <lj «am sontag».? (<?>^- = cl-) — «sechzig» 470, i.

2 — s. 32,9.

* D“)ü (-è-^ ^_/-)
— «schäm», s. °tP'n.s

.

’ïdm — 45,11.

DlîTD (iw-o — «sechst» 177,14, auch 21 .

- ( ) — prou. eucl. sg. 2, nach vocalen s. iso-'b; nach con.,
sonst 1- s. pn ·« · »«1 · ne * '»' · · ps3')2.sT

;
auch - s. nsTBss’übsi’n'iâ·

· ]KÛ1B .

üü — 48v,i.

20) «So .·"1"/·· mit /· und ^ ist die richtige lesart; ^ wurde als pluralendung auf gefaßt».
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tin — name des lezten buclistaben 173, a; s. imd .
Jtîri (jU»)— (diogen, porticus» (Andreas p. 111) 98b,24pl. « 2 99,22.

*< ^") — «kröne» 3[sn] möchte ich 132v,4 ergänzen.

vgl. (jlÿ) — «mächtig»? 32, i.

fi<n- «?* Ù ^^)— pron. encl. pl. 2, s. ik (auch «)· '() · ^ s.
;

IXB 733,6.

*[0< ())w<? — «leuchten» ps. sg. 3 331,8 = 32,[2].

conj. sg. 3« 4c,5 c. c. . 176v,i c. c. ms.

^^< (W jl-j)— ^)«finster» 98h,4.9. d,i7. 470,[2i]. 2c,3.7(s. msrröt *

Dsnm · »'). — ®)sbst. «finsteres, finsternis» 102,9. 34,12.

^’ «finster» 97a, 6.' 34, ü. pl.« 31 1,.—
sbst. «finsternis» ? 102,17.

piSîû — «auß finsternis bestehend» 98b, ii.

(as> — «fieher» 3v,20: unsicher.

: (V tap) — in ms 4b, i6 scheint es zweites compositionsglid zu

sein, also «feuerlohe», nicht «lohendes feuer».

[01 (arab. ^jj) — «Überlegung» u. s.w. 106.]

1*1 ()<? = ^) — «du» cas. rect. und obl., auch poss., des pr. 2 sg.

4.c.e.38.40.43v.47b.75.v. 83.102V. 173, a. 175. 176.v. 177.v.311v. 324.

331.V.388. 475.V. 543. 544.V. 551. 566v.— 3. 4b. 33b. 40.75. 102v. 311.

331. V. 477. 543v. 544.v.730v.

pTl^ltü — 544,10: wol zwei Wörter.^ (j\ÿ)— «vermögend, im stände» 73 3v,i5. « ° 47d,i7

«wenn es möglich sein wird» (vgl. i )iei Vd3,% gl.): im np.

I

stekt also vill. die prp. m, nicht die part, aber imBphl. steht auch

)<? z. b. Vd 5,7^^ gl.

"^ (^^ly) — «vermögend, wolhabend» 47c,2.

[|]<’11 — wol name eines landes ° «[5] P2 .

(vgl. «) — name des lezten buchstaben °n 'j? S,5.

:’ (x)·)'?
— «1er» 97b, 6 vom berge, «kal».

(-^^) — «same, nachkommenscbaft, geschlecbt» 43,2. 543,5.

* JömtD (i^)<? A*i^)— «verwanter» pl. isjönia 3v,i5. 74v,ii (eskönte

auch asyndeton sein). 482,.5(8.)— wie oben ,5. '' [] 132,8 «der same (das volk)

Israels».

— ptc. «sich bemühend, eifrig, tüchtig» 74v,h.

pl. 1«2»1 554,5.

|« ()f^)s> (j\jÿ) — npr. Turan [?] ° 48v,4. » °n 9.
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PSfn — s. 1 .

* in^^)— «tapfer» pl. 4d,ie. i«ßntä 17,h.— comp,

43,5. pl. '[ 74,16. 4f, 12.22.

— adv. «tapfer, künlich» 74,17.' — 475,2!

•* (pâz. dis, vgl. iP's) — «ding, etwaß» d'îs 97c,23 «alles»; mit neg.

in '3 ° 9 7b, 14 «nichts war da», ' ' '^ , «warum habe ich etwaß

verdorben?»' (sic, man erwartet '* ' »»« ne ,2 «ich

habe in hetref eurer nichts verdorben» (oder «verfelt»).— Vgl. zu.^ V — name des 4ten monats 16,7. v, 10 .* ()w-V = 1)<?^- — «erschrecken» pt.' 47e,ii.

— «durstig», mit pn 475v,6.18, 477 , 10 «dürsten».

*(5 — «fließen» couj. sg. 3 h]sm 477v,i5.

| (w — «körper, leib» 284, a.^ (s. -) — das selbe 566v,[i].

i_XL) — «eng» M , p. 1082; s. auch.
[?(*5]’<’^— «auf leib und sele bezüglich», name eines hymuus»2 °

4,ü. '' 4c,ü. ° 4,6.

= f‘)·^ ?) — «leib» ° lö Di'«B 31 lv,i 2 «beware mich am leibe»,

vgl. 388,[.9?]: vill. ist der sin «in diser leiblicbkeit». isuu 733v,ii.

°B n '3? 731 v,5 .
— 5- 'IS ' ° 554v,4 und wol eben so 10 «der stam dises

baumes».’ (^)x? bed. ‘allein’) — adv. «körperlich» "' tso'-n ° 74v,s

«am leibe mögest du gesund sein».

(s. ) — «eng» MIII p. 1082.

— steht 477,7 parallel zu osp »ss: solte es etwa auß ] und Ycit

(AIW deren’ oder kaêt ‘bedacht sein’, vgl. i»"s) zusammen gesezt sein,

also s. V. a. ’^ * d. h. «(nur) aufs leibliche (wol) bedacht» ?' (vgl. — «Vierfüßler» 97d,i3.

010(-?<?)— «viert» 99,6. 177, [3]. 13. 20 .— Als ich Gßl,i p. 289 dises

wort und seine verwanteu besprach, zu welchen jezt noch das eben auf ge-

fürte '20 hinzu tritt, war mir seine entstehung noch dunkel, denn Bartho-

lomae’s erklärungsversuch ib. p. 113 (-0 graphisch = hr\) war und bleibt

unaunembar. Jezt glaube ich auf dem rechten wege zu sein, wenn ich das an

lautende t als dissimilation auf faße und die gleichung auf stelle tasu- : aw.

ca^rii- = ap. cisciy. tis (s. 0 . '), denn wenn ap. kasciy zu mp. Jcas wurde,

muste cisciy zunächst als *cis erscheinen, worauß das zu erwartende tis (Hs)

jezt sicher belegt ist. Auch in: Caispis,: ci^^a-farnah

köiite das auf dialectische außsprache im Iranischen hin weisen.
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'’ — 99,20 (adv. ?) gehört wol auch zu der sippe.

-)0 = — prp. «traus» 482,1; vgl. 'in.

*|TntD (vgl. — «überwinden» ps. sg. 2' 'i 575v,i7.

> (s. -) — prp. «über hin» 9 8b,22 .

('^)— «dolmetscher» 3,2 von einem missionar

und 132,8 von Jesu gebraucht, pl. 38,.

(-oV — «furcht» ’ ° ns 177,20; vgl. ona 'ss.

*] — «spreu» in ° nu« nss 97h,22; vgl. jUund p. 1082.

3. .-. . 17
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Nachträge und berichtigungen.

— 4 7 7,23. — lis: 4b, i//’.

[JIXJSS] — lis: 102v,iO. Ich möchte das wort jezt mit «hotscliafter»

übersetzen, mit der hegrifsentwickelung: '*ü-Mta ‘herbei gewünscht, erkoren,

beauftragt, bote’ (?). In phl. sclirift müste es als erscheinen, und dise'

form findet sich auch F4a für aw. astis ‘bote’, wärend für das gleichbedeu-

tende asta- Nrg ivvv,i5 (nach AIW «105») und Vd 19, 34/112 steht

{Nairyö sar^ho astö Mazdä //, vgl. DK VII,4,84 *frêstâban i andarham

zamän dâZâr Ohrmizd Nêrôksarig yazêZ ô mân i Vistâsp pa und 4,74

* frésfâban pa -«orx)"“)· Häufig ist das wort mit seinen ableitiingeu in disem

buche desDênkard, welches eine große anzal wörtlicher anfürungeu außdem

Spend-uask enthält, und zwar in Uzvärisn und mit glossen, worauf schon

West PT V,ix hin gewiseu hat. Bei der art diser Übersetzungen ligt die Ver-

suchung nahe den urtext zu reconstruieren, so weit es noch möglich ist; und

das ist durchauß keine bloße spilerei, denn hätte unser tief betrauerter alt-

meister des Pehlevi dises hilfsmittel bei seinen Übersetzungen an gewant, so

wäre im so manches beßer gelungen. Doch nun zurük zu unserer Untersuchung.

DK VII, 1,2 wird Zoroaster [i] ‘der Mazdälere gröster

bote’ (d. i. Verkünder) genant; 3,49 wird im ·» >
i -“frr [»] ‘die

eigenschaft als hotscliafter des Ormuzd und als oberherr und richter der weit’

bei gelegt, vgl. ferner 1,2. 3,49.53. 4,2 und 3,5i. 4,66.74. Zwei weitere

stellen wil ich im Zusammenhänge an füren. 3,60 U-s ô guft Vohuman hu:

Zardnxst i Spitâmân, hé ê yâînah diJi hê harê, cêgôn ôy ô Mm pursêm kê tô

dâb , kê man dâù îiom, kê az mênôgân awzûnîktum, ke Msfân JiudaMktmn,

kô ôJi (lis ^)) gôvêik Jiom kê Vohuman hom [ê i ôy boni]. 61 adyân-is

êbôn mênîo Zarduxst ku: vêh ân kê dâoâr, kê az ê vêh.

[Im Urtexte dürfte diß stük etwa folgender maßen gelautet haben;

âaô hê aoxia Voku mano: Zarabustra Spitama, m aêtaô?
dasva , yaZôïô ana? hqm-pdrdsâma yô bivqm daZa, yô mqm
data, yô mainivâ spehtôtdmô^ yô hâtqm hu^âstomô, yim avi-aojanô?

ahmi {' yab Vohu manô. äai) mqsta Zarabustrô: varjius

aêsô yô dabwâ, yahmaô haca(?) astô va'qhus.]

«Es sprach zu im Bahman: Z. Sp., nider jenes gewand lege, das du

trägst, damit mit dem wir uns bereden, der dich schuf, der mich schuf, der
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(1er geister heiligster, der der seienden gütigster ist, von welchem ich Vo-

Imnmn rede [d. h. sein hote bin]. Da dachte Z.: gut ist diser schepfer, woher

auch (sein) bote gut ist». Die andere stelle lautet: 4,77 U-s guft pa än i vîrân
.A. i

govisn âtaxs i OJirmizd ku: ma tars, cc-t awar tarsisn (ed. burzä-

vand Kayvîstâsp; nc-t ô mein tarist maZ hend [i] aivarkur, pêgâmhar i

Arjäspj u-t nê Ô tarist mab Jicnd do xyön i Arjäsp kê sâk (ed.

hâi (. eà.)xvâhênd (ed. u-t ne ô mân tarist maZ an i Jiarvisp-tarvê-

nîlâr duz i xvastâr, gatag^^) i râJidâr. «Da sprach mit menschlicher stimme

das Feuer des Ormuzd: fürchte dich nicht, denn du hast nichts zu fürchten,

erhabener K.; nicht sind dir vors haus gekommen der überlegne bote (und) der

gesante des A., noch sind dir vors haus gekommen die beiden Xyaouas [oder,

wenn gelesen wird, die beiden here] des A., welche schoß und Steuer

heischen, noch ist dir vors haus gekommen der al-überwindende räuber, der

Unterdrücker, der wegelagernde dieb». Besonders das lezte citât stellt durch

den parallelismus mitAj^^eö die bedeutung unsres Wortes sicher, welches West

irtümlich mit iL zusammen bringen wolte: im Bphl. wird aber bekantlich

geschriben. Wie stehts jedoch mit der lesung? Sol man überal eine Umschrei-

bung des aw. ast° au nemen, oder gibt das mauichaeische die wäre deu-

tung des Zeichens «w ? Ich möchte die leztere möglichkeit dnrehauß nicht

für auß geschloßen halten, so sonderbar auch das zusammen fallen beider

gleichwertigen Wörter ast und âgâl in der schrift erscheinen mag.

[Qi<D 3] — vgl. noch ((> HAG 21 und Justi, Namenbuch 1.

— pl.] 4f,2.8.2i. — z. 7 lis: 4e,74.20.

— ist sicher pt., nicht ps., wie Bth. p. 152 vorauß sezt, denn

bei pluralischem subject braucht das praet. intransitiver verba kein plural-

zeichen (hier wäre es nj'n) zu sich zu nemen, vgl. nstjn 4c,2i neben nrn °n

S,i. 1 17,b und z.b. KN 1,7. 6,ii. Also: awraseZ.

— »iK obj. 475,1. mit 3v,5. poss. 97a,22. obj. 482,2. poss.

473b,5. 475,12. 482,3.

[ÎÛ1S] — 32,6. [*'] — so, mit dem Sternchen.

['önsrns] — jezt finde ich DK ,2,34 Das sinlose koiunia

am ende der z. 4 soi ein ab gesprungenes i vor stellen.

[*[0] — so, mit . [*|5] — streiche: caus.

— lis: für rzd (briefl. corr. von Bartholomae).

[*[^^ — streiche: i) [paît] — lis: « .

ist patronymischesadj. von «der Artabauische köcher».

21) Yg\. gadügq, râhdâr SGV 4,25. West las an unsrer stelle sag «hund», w.ärend

DarmesteterYt 11,5 darin die Skythen zu finden glaubte, s. AIW s. v. gaba.
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[ms] — auch DK VII, 7, 13. — so, m. d. sterucheu.

[*] — lis: und Î7,b.' |>iDP — s. jezt Btli. 51n.

°t füge liinzu: 4 a, 12 . [nSÜS3] — z. 5 lis:'.
[J3]— s. noch ni'D-iniK

. [[^^] — lis: h,i u. s. w.

[*1] — ps. sg. 1: 470 v,23. ps. pl. 3: 33, 12 . conj, sg. 3: 17f.

] — lis: ^3j.

[] — so, mit n

.

W42] — B.

[VnJ] — 97 c, 19.

pnsn] — z. 2 lis: 97c.

— ? T,6.

[D'l] — lis: )«j^.

[* p-)^] — lis: mit.

[fN:i'n3iSl] — anm. lis:[ — 4f,i5; s. ps.

[’] — lis:

[] — 17/· st. e.

— 470v,18.

nu.

] — lis: .

[^' ] — lis: 13. 20.

[(0^] — , 2 .

—] 475,4.

[* pSl] — lis: i)raet.

Pmi] — 97d,6.

f(^î"l'’pî] — str. d. Sternchen.

[pi] — 201), 8. 470 v,20.

["] — 97a,i4.i8.

hSI] — zu streichen, dafür :

[*[51] — lis: T^itn.

[* pNJ'^^<f]— conj. 1)1, 3 nisrext

.

[:] — 97c,7.

[ft<n] — adj, 473c,9 . 97a,4.i9.f3sn 473b,7. i)<njnn 475 v, 23. 477,23 id quod

9 7a, 17, welches weiterhin zu streichen ist.

['] — lis: .^ . PP]— DK-msnsi füge hinzu: 472v,4.

[’] — 482,13? [’] — z. 7 lis: .
PPSl5] — streiche: 177,. — Meinen erklärungsversuch neme ich

als unbedacht zurük. Ich hatte übersehen, daß «trinken» heißt, wie

schon M’s Übersetzung hat, z.b, DK VII, 2,47; vgl. ferner twV ib. 10,9

«eßen und trinken», BPGl. cap. 5 ,ü. «getränk», Bdh. 20 , 10 «bewäßerung»,

und eben da 11 )wr^-*T «tränken, bewäßern»,

[] — lis: 1)^:,?^). ] — Yt 7,4 =misti,

1? — 470,24. — 388v,9.

[*('':]— lis: ntwü) . [ — 472, i4.

[^p··:] — lis:

[CS^JI — lis: '^-ni-Zâ-man). — ferner: «Scheidewand». Bth.

[* pND’’J] — lis: pKD':

.

— lis: und.

[* pS-PSn0] — lis:'] — lis: wil.

[f]DPS] — iD^e) Salir. Êr. 20.

— streiche: = !

PP10DV] — lis:

— lis: persisches.

[*12] — anm. ): lüistamji.

^’] — lis: vow.



Verzeichnis der wortaussgänge,

KO ?- 388,11 voc.

voc. '
KjrfiK voc. KDIPK pr.

«T KD»P pr.

snm voc. voc.

5115 voc. voc.

«TiiDiK» voc.

Kns[öHi5] voc. K30 voc.

— 388,9 s3om voc.

— 388,8 voc.

«1 voc. -" voc.

KIKtPID V. []»'[] voc.

sin ' v.

sin V. " voc.1 KS'330

«’ V. Kisn V.

S?n V. "
sn '
SnSÖJIi voc. voc.

Kn'3n5l^adv.-733,6 KHK V.

(Bth.p. 211) ' voc.'' adv. K»
sn’nsT adv.

snnsi» adv.

sn'onn adv.

«’ adv. '! voc.

Sn'BiD

K'sniS voc. — 132v,7

«'snsöniB voc. 3K

«•33

13 voc. 313

S'Dtns 313«’

K’3s» voc. ’
·'

KO '

' 3KDK3K'
.
3°

V.' V.' — 48,4
3- »133 V.

?1'3 V.? V.

(bis ?)— 74,20. 132,4 33'
113 . 330

'
133 V. ^— 102,

V. ?

13 31K1K0DV V.

V.

3K1D’ 1131 V. 311"3'?" ?'
3 '
"1
’313 ' V.^ V.^ V.

3T1DK V,

V.' V. 33313 V.'’ V. 3331’ V.

»1 ' .' '
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' V. ' 33 V.' ' ' 13 V.' V. ' 33 V.' . 333 1 V.' 3331 1131 ' 33333S 1 V.

-1[] 3'3S3D' [] V.

12 V. 3'3SU V.

'' >' V.

3'3S'3 1 V.’' ' V.

J1S1D 3'3SÖ'U?B []’ V.

3'3ND»HÔ 3BS3 ' V.' (bis) '' V.1 3'3S3p10 ' ' V.

[] ' 1 V.

iinxs '« ' ' V.

''' V.

Jl'iiK '!?'''' V.

3·'[3’']3' ' V.

3'DISN ' V.

JIÖ'S ' '
31)3'£50 '
3U '»''' ’
Jutpy '! ? ' V.8 « ’
jn'3 ?

3t3 V.

M'i ' V.

3tDS ? ' V.

jnU3N ' V.

jtaonc ' V.

2’ — 4g,n. 47c,y,
3''' ' 1 V.

J'S [17Gv,i 3''11{< ' V.

rstt 3boif ^' V.

J\SD V.

3'K3'S ^ 13 V. '' V.

V3? ' ' V. 301
J’3S V. »"1 V.

3’33 ^ V.

J'jni'ÖiniK -32,13 ° V.

'' 33tn"lt<' ° V.2 n. 33.S1 1 V.

innot ^-132,. 177,22. ' V.

jnn 0 470,8. 472,18.

554,9. 731,13 V.

. 33KB1D [] — 132

-IN 333 ^-473,5. 482,13. ’ V.5 1 733,1

. 3313 — 544 ,6 1 V.

-'3 'Bf-lÔ ' V. ' V.' 331 flD'l V. V.' V. '31 V.

'^— 99 1,23 ' V. ?

3'mt 1 ?
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1SBÎ1 V. i'aiit

V. 1'3'

V. ? ’' V. 1'
“' V. 1'1 V.

V. 177,22

1> l'is V.^’ V. 11 V.? TIS’

5 V. inss

. inSBOy V.

3JSN V. 113 V.

V. TU V.

V. 11113 V.

m 11t? V.

111 V.

ms V.

1 V. 1111ÖS V.() 111 V.

111B V.

V.

V. 1' V.

1' []’11 V.1’ V.

lUliS V. V.'’ V.

15? V. V.

V. '1'[] V.

Tn’SKB V.' Tn'Sl V.

ITHl V.

nns '’ V.

nilff V. '’ V.

472 V,

9

i"st3s V.' V. ' V.

V. 1" V.

V. 1"3

1"1 V.

ins V. 1' V.

in 13 V,

inoims 1' V,

ininw'iiâ i”n V.

lU l"DSp V.

1'^— 309,5. 97a,3.8 I"i1 V.- 733,13 T'PSIDIB V.

l'K 1"S

l'sni V. l'élis« V.

l'SDl V. T'IIBS V.’ V. 1"»1» V ?^ V. I'ÖKJIB V.

1' T»S3 V.

T3S l'ßsins V.

TBS'IB V. l'onuß' V, l'ÖS

1' l’»! V.

l'BJinSB '

’ 1' V.

l'»t?31 1' — 132 V,13

1'3S131 V. 1'? V.

1113 V. 13

111p V. 131

lins V. lös V.

11'S31S V. Ißsn

111 V. 13

111 V. 00>7>
1111 V. llS^ V. — 482 V,5.

11'ÖSl V. 472,2

11'DSII V. 13S1^ V. — 482 v,8

11'Sll V. 13S1B V.

113 V. 13Slls[pV] V.'' V. 13S111 V.

l'DS V. 13S13 V.

l'DS3t?V V. 13S13 V.

TD113 V. 13S11 V.

l'D'33 V. 13S11? V.

l'D’l V. 13sni V.

I’D’IIS V. 13Sn’SnDy V.

l'Dl V. 13S'SS V.'’ V. 13S'S^ V. — 470,3

I’DIIB V. 13S'S13S V.

lOllB^nB V. 13S'SB V.

l'JI V. 13S’l V.

l’B [l]3S'1?3 V.

lli V. 13SD V.

l'SSI V. 13SßSinS V.

I^'SSIIB V. 13SÖ31B V.

msi V. 13S3S1 V.

111 V. 13S3ip V.

lin V. 13S3111'B V.

I'SIÖIB V. 13S31’inB V.m V. 13S3'ÖSl V.

I'ISI V. 13S3''ßSl V.

T1S13 V. 13S318 V.

Tisan V. 13SDS3t?y V.

I'ISSI V. 13SD13n V.

13 V. 13SD’'3 V.

TU SV. 13S1^ — 473a,i

I'IISS V. 13S1S1 V.

I'IISI V 13S13 V.

1'113 V. 13S111S V.

1// -733,3 13S11BS V.

l'l'lB V. 13SiniSS V.

l'iTiÿ 13S1'11 V.

I’IBS V. TSl'lB V.

I'IBSSSI 13St?11 V.

l'lp V. 13St?’1 V.

11?'13S V. 13SnD’V V.

11?3S V. 1333S V.

14?33 V. 1331D

14?3113 V. 133
11?3113 1333 V.

'’ V. 131DSDSn
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n:ip V. '^ V.

V, cf)'
njts'' V. '

V. -·"!

unit? V.

V.

ij'mn V. »
ni'isjn'î V.

nî'IKSn ' V.11 .
nî'INID V.

nj'n V. ' .
nj''13 V. V.’ V.

-li'tKX

UMNl V.

V. nnx^— 482,4

irtn V. V.

31'2 ' V.' V.

' V. nm V.

U'ns V. V.' V. V."' V. nmxis’ V. V.^ V. nnnSn

23’DSP V. 1.' V. nniô V.' V. nniD V.' V. nnionst' V. '' V.

['1']0' V. '' V.— 132 V,

5

'^
|3'D.S3»S V. nn'3'nt'' V. ' V.

'' V. '' V. V.' V. nn'tt' V. ’' V, ' V.

ni'SNI V. '' V.

nJ'Slö'B V.

nj'sn V. ,' V.

13'-|KBD'2K V.' V, cf. )11 \'/ — 33,2' V. ~ 132,2. 388,7'' V.! V. '''. V.

•’' V.'' V. V.

V. '21' V. '»
V. '
. '

V. '' adv. ’'' adv. ’''» adv. '' adv. ''' adv. '; V.' adv. n^nnunKn' . n'USÖ V.' V. '"»5
'' []'21

'2'»2
. '1. »»'2
. '— 482,8

nXDWP . ''^ — 477,4 ''
31 '2 V.^— 176,. '

V. ’
V. '» 2 '— 74,1'

'»12' '» V.

nxns 8 .» » .»2 .
[]»2'» °
»133 V.

»2 V. Î und

»''» 1^—470,2. 473 ,'

V. 1— 473, 12
2 1

. 1
1

.
1 1
12»5? 1

. 1»’1^ — 45,8 U V.

nui in .
12 '' V.

11. 11

, sic 1 ·.

'2 V. 10.
'21 - 74,2

un

l't V.
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BDD V. "' ''
"'' '0 0'''[3] V. " '« V. "1 '1

ro5n 3 V. "5
'5> "[] 18,
r-13 1 V. " '
”1 ? — 470,24 V. "'31 113

ID (bis) 18 "'' [^
· '’ ""1 1' — 730 V,14 "'' 11«* '» " V. 1
n«ß ' V. " •^ °3

niD'BiDS V, "' ^
"m ^

1 pr. '— 477,5 " ^' - 74,4 "3 (bis) 1'

-47,9 '«' " l'î

m (bis) ' "D3l5 >
» ’' "
tx« ' "' 1D
tusns '«ID V. "'5 1?'

'' V. " ^tff'— 331,5 "
ismjn 'Kt'3 "' ·?

isn« V. ' " ·?
tK1 ' V. "S3B

tne '«» "31 '
n'ön ' "'' ''
tn'B ' "'? '
n ' V. "' '
i'3K '3'[] V. "1 ^'
t'BDJ? '’ "' '
t3B n. ' V. "^' '
n ' " '
m3s '1 V. "' ^'
nn '’ V. " ’' V. '

'' V. "' D

in V. 'D "— 1G>2 -177,
in 'DK " V.

13 '' " V.

' '3 V.

(bis) ' V.

“— 132v,12 ' ' DKKSKK V.

tSIK '1D ' ’
encl. '' '3 DK3

e. ' V. '' e. ' '
ausDiB e. ' ' '
13>1 e. " ' DK33K

Bintn V. " V. (bis) 'S

B'KDDB V. " '3 31 V.

B'D " '
BD«DB V. " V. ' . ' V.

BDK V. "' ' 1 ?

[733,

IB. ilcT.-'t'iu. .
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DK18t3DJ> V. Dina V.

0«15? V. Din: u.

DXn V. Dimp u.

DSU V. Di\sB e.

? Dia e.

DSn [DibjnB ?

nxm V. Dl’ptV

V. Dli n.

DS^Snoy V. DUN'J e.

DX’1ß[8] V. DU'D V.

DS"T V. DlD[a] U." DlD'nUn 11.

DiS3 DlD'n e.

— 74 v,17 Dion n.

DS: DISSnB V.

DSiSÏ V. [D]n«D13 V.

DSi«» V. Dna V.

Dsjr: Dimis .
DKin DltiSl n.' sup."2 sup.' V.

DSD nns ° 11.

DSDS'NS V. » .
DSp Dlp'm e.

DS1 Dia

DXnSN Dn
DXnB DH

nSUBS V. Dm
DS-mSINI Dnnatt

Dxnm DniD

D«-1'0 V. Dnm
DNip V. Dma
msT V. Dnaam

DTNl V. D'8D V.

Dl e. Dn

DH —, onn
DnxN'ax e. D'l

Dnx'Töin e. D'U V.

onsna e. D’n V.

ona« sup. D'nS V.' sup. DmrB V.

Dimas sup. D"ns V.

Dmi5 V. D'nj V.

ona'N sup. D'iSn V.

onnöS' sup. D'Jlp V.

nm u. D'intl V.

DltJB U. D'y pr.

Diiia V. D'S

mbB u. D'S e.

Din V. D'l

Dim V, D'l V.

Dim u. DnMlUM V.

Dimi«n u. D'iaDJ V.

Dimt«" 11. DniBM V.

Dinilil 11. DnnB V.

D'l» 1«J3 pl.

D'DOy pl.

Dâ1 11 pl.

[d]did pl. — 75v,ü.

DiBi'as 544 v,Q.

DtP'ä 1 pl.

DdS pl.]' pl.

i ]« pl.

fM.
- 733,7 ]'

1-|'»
Itot^ — 47d,.3

1«^ — 4 f,23.33,1. 74,3 IMl'öt pl.

473a,4. 472,1.543,8. JMDB pl.

733 v,7. 97a,o. ' pl.

IMMXMMDia e. ' pl.

]. ?] pl. ]xvnm? pl.^ pl. ]1.
]MKJÖ' lxjöMpa"i pl.

]MMJD pl. 1[0] pl.

]MKiin pl. IMJßmD pl.

]»'-13 pl. []
IMMTiiü pl. IMiaxn; pr. IMJJM'iB pl.

pl. ] pl.

]MM'i ]« pl.

[]'?’' V. IMi-in pl.

IMMömä e. '
IMMßia e. — 102,5

]MMÖ1 '^. — 733,5

]MSßt»s pl. 1 ° pl.

IMMjün pl. ]> pl.

IMMBD'I pl. ' pl.

IMxmn pl. > pl.1 pl. - 472,3] pl. ]1 pl.]- pl. IMiMtâu pl.11 pl. pl.

IMMffiix e. ]' pl.

]' e. 11 pl.

ixa pl. ’
isaßn pl. ]'
l«aDNB ' ° pl.

— 543,7. 544 v, 2 . pl.

731,12 [?;tonm!i] IvSHB

102v,17 ]MT1U pl.

113 pl. ]MmiD pl.

IKiMUtry pl. ] pl.

1XJM\SM pl. jMTl'D pl.): pl. ]> pl.

IMlMiriJJ pl. '’ pl.

1MJMDT3 pl. pl.

IMJMöäiD pl. 1 pl.] pl. ( l.sm.s pl.
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isrn pl. 1
IRTöSn pl. ISDnntt pl.

IKip pl. ]3 pl.

l«n 10 pl.

]sn^— 475 v,4 isô\sni3 e.] ]«D'l pl.

]«mö pl. lNô'3 e.

1« ;sô’pe.1 (N[ô]'U

11 ]S04?B1. isojsns e.

IKPö ISDitÿ'tPnjN e.

pl. (XDDN

]«2 V. isttm

islpnö

]KîHÿ pl. ? ] °
)KhK 1«1

]«n pr. ]2«2'1» pl.

\^< — 475,3 ls3X3T\'ptPn pl.

isnsiä V. )' pl.

]sns“is pl. )01 pl.

isnsiÿ pl. )s:kôds pl.

IKnsiPsn pl. isin

V. pl.

10 V. ]t«1p V.

ismptyj; pl. ] pl.' pl. V.

1'»0 pl. ;sitô pl.

IKmâ °s pl. ]SJ'«nB V.

]HD1N e. (SrilXB pl.

]S3''T'm pl.

IK'xs V. — 32,12' pl. 1s:d pl.

]H'i ]SJip^’3esn pl.

Is'Tv. ; pl.

32,11 isîty’u pl.

]K'1S ]«5>' pl.

;0 ISDSnJS V.

)'1' pl. (KDSmn

IK't IKDX-
]SD1 pl.

IS'D )SDnD V.

1«2«B pl. iSD'ms pl.

1« pl. ]ND'1 pl.

].4ô (bis) INSD'1 pl.

wm. - 475,2 ^SBD'nn pl.

(so^n — 470 v,18 ISS

(ssn pl.

i.XDK’T« ' pl.

i«ös:n pl. ]11 pl.

iKöT'fn e. ;4«3 pl.

ixeiN e. (-1
]K013 © pl.

)Kôi2 e. imsi( 1«« pl.

]HI3I IKiK'n pl.

pl. [ e.

pl. 112
]KTSD pl. P
«·^— 473b,ii pl.

is-nsna pl. pl.

]«2 pl. 112 V.

isusi pl. V.

pl. pp pl.

lN"m pl. pn V.

]·1 pl. 1T1X'

)«- pl. ' V.

pl. P'DT V.

V.

111 pl. ' V.

pl. V.

IximBD’i pl. ' V.

isinîp pl.
V.

l»-iM pl. 5 V.

ISI'JN ' V.

(NID V. ' V.

1N-1B31'P pl.1 pl. — 470,
isiôi pl.(
is-ipta pl. '^ '!;

177 V,23. 47 7 v,4

IstÿlN e.

INunj pl.

1X1213 e. pjX12

Ixuns'B e?

ixiy'j'x e. — 32,10

ixtff’ix pr.

Ixty’iB pl.

IxtP'nj e. ''' pr.

)Xl2'i '^
]SE>':xn e.

isty’s e.

ixtÿ's'i e. '
1«»?^ pl· — 473c,

5

'
112-74,5 ^> pl.

]2 e. lU'awn pl.

1 e. '
11 e.

1
1 c. ;1

e. '— 544,10

1 'P e. '
12 Cl pl.1 e. pii'a

10 pl. -'
11' 112'
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' pl.

inné »« V. l'D'D'an

»’!« V. .:— 3,15 1.

-47,4 « ?' ^
1'?»

'' pasiS pl.'^
1'
3» '^-
1
'
1'

1
' °
?

«1 >10
1
'

1
. 1.'

.'
)'1 V. []?
1 .
.' 1

1'0 '’
1. '

1
' IBS

» ' 1.

>'' 1.' '
1' 1 1.2« ' .'

1S1 — 82,2 (vou
l"sn«in 1 [nicht beanstandet)

isiaae
pßx

IsiB'B

l'ßna«
’ pl.

l'öinop
;
l®!'^ — 176v,ie

l'D'P . »|'
paan« i»a

pacna piK e.' pl. pvia

«' pl. pyn' adj. '
P33SS ^»"
1
' pl. '»»'
]. P’P-47()v,u.733,9

' '’ .' .’ .’'' '' '’ '
]t?’2ia '' '
Itÿ'an '' BÎB13

1» . 1)? Bip''''’ '
[('^ .

)̂tö"S

)»' '’' '' '^' '
['' '
^^ '
]['] '''
>'''
PP'SS13 '
PP'SID'

yup'

ppnssi

lîP'ass'i

yitP"

IBi'a'D ï)P — S)7c,5

1' 1
1. '

'^
) '

1. ^'
131 V.' V. '
|13 V. ^'
'’ V.

'| V.

''

)(' V. V

fP— 47,4? 482,
DK32K

' V. ?
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VKtij

\*KDQ (sic)

fKiB e. nsnnsj

piD'n e.

rn nxTim?

p’3 e. '
ÿnaon e. 11
V'niS e. 1
f'i« e. 1
(>'in e.

' e. 131
ÿ'JK e. 13

e. 13
'9 e· 4X1U

e. .
pantj e. ns»3

fîKTi'iSttfn e. nxf

(>i«n e.

^'' e. -isni

j>:i3 e. 4xns n.

e. '
Vyj) e. 4«'·^

f3» e. 4X[''D1]. '
ÿB e. 5
pi nXDIp

nSDp

|^-789v,3 ' ?

p-4g,a 4XD

pKB

pihi« 4XD133

P'''' 4XS'1

p'Û» ^’-
[p]’:s'jin 4XS4X3

p'isiBniS '
p'npi nXBS U.

pin '
— 99(1,25. 470v,23 1S4SD'.— 482v,7

— 554 V,1

1XX13« 13
nxsns n.

nxa ''»
nKja'ni' 43 (bis)

nsjnxil 43«

43X13

4sj'm 4335?

nxi'i 4JX

hx]jix 4JX113

4KJ33X 4J3l[tyx]

4«JD'41 44'
[]-1 ^^ 4J4XI»

431'3 ''
43'41 4'41

434 41
4313 '
43'044 4nlffßXn

43'14 4173114

4331 4Û

433’^— 177,2 4'
433t?'313 4’34

43D"B 4'
44 4'4

44XÖ 4'4 4'3

44X43 4'433

44' 4'4B V.

44' 4313
44 4'3

44 4'5

4443 comp. '
41 V. 4'^ ·

— 473 ,

8

'
41X1 4334'p' 434
41' 4313

41'4 5
413 4Ö
414
411 4ölS
4114 43

41'^— 482 V,

2

— 470,5
41'3 . 4D
41’4 4D1B
413 4D’3X
41'4'4

'Bl
413'4 4BD'4B 4BU?°?
41D

4p V.

41 4p34'p
4141 '
41BDP 4p13
414 44^' 4
411»' cp.' 4
431’ 45' cp.

413 ' cp.'
41 »
41 ^. — 99(1,941 1 V.

41144 tVX4

4niS Itfi^-544v,i3.' e.

[’] 11' '' tî>13
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«3 51 V. 53 V. V.5 V. ^ — 470,22 31 V.

»1D . 5 V. V.

»15 515 V. ' V. V.

»IDKIB 5110' V. ' 8. «» 5 V. 8.

»'»' . 52« V. . « .
»njK V. 50''1 V. 13 V. »» . 5 31 V. »« V.

»'5 5 sic, V. »«5« V.

»' . ^ — 47, 3° V. »«5 V.» . « — 477,23 V. »«
»'2 . « V. . »«-' V.

»’JsnK . 01 V. '— 102 ,9 »«1«'1 V.

»'' . 01« V. ''»5 »1 V.

»'ilKS . «' V. ^'! »1» V,

»'01 . 015 V. '' »
»' . 05 V. '3133 »5 V.

»' «*?’! V. '»1 » U.

»'Ï 031 V. '' »'33 V.

»'J . 0«1'1 V. ''5 » sup.

»'S« . V. ' »'3 V.

»0 . '! »
»5«! 015« V. «» ° »' sup.

»01 »^ V.

»010 05 3031 »'1
»5m V. '
»B

5'3
'5» adj.'. - 470 V,20

— 45,9. 470,7. 01» V. ' - 733 V,

4

’ [97,24 ' V. «^^»° '^ — 177,» ' V. . - 102,
? ' . 321»« - 733,21 . V. ° V. - 554,91 ' bup. 11 . - 554,

. '51. V. ' 1£ 544,9' . ': V. 1«« - 97d,i1 02 V. 1 - 733 ,7

. « - 176,8
'»' . sup. 3° V. ^ — 554,
12 . 470,24

. ' ''' - 544,
. ' V. ' ' - 177,2

«»5 . » U. '»« - 102,19

' . » V. '» - 132,.!

' . ^— 102,12. ,18 32 V. - 566 ,5



Besprochene Wörter.

Altpersisch. Buch-Pehlevi. 54

Tianii&^iya
L

84 69
85

51
ubarata 66 97 iWü*)

51 etc. )·^-4
^ufrasata 66 77 i))xoe»

patiy-avahaiy

vispazma

109

75

75

102

/

42

iriey

50 42

Awestisch. 101 è) 43

74 44

abda 42 101 43

Jiqmvaoirinqm 70 74 43

66 72 ^3°
. h')

93

vaêma 74 44 i-r.r
40 ,^-u

vyânayâ 64 48 40.46

83 ^)»“ 39

Sasan.-Pehlevi 132 82 ''

46

47

85 -Tr*
84

plti
55

50

84

82
83 Vii

50 etc. 92
73

131 52 ‘ivw

92 92 ^^
Chaldaeo-Pehlevi.

132 130

46 pi« 40 DÇüV 130

45 49 130

73 Sin« 92 fr 130

74 lZD·»! 83 39

83 ' 49.117 45 liaSa -“
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52

62

61

58

62

62

61

109 )
114-6 Dwe)

do.
0 ,

do.

110

110 JUJSJÇpy .

113 1^0

117

113 ir^e)

113 )^(
117

83 ^)
113

113

113

121

127

128

40

78.80 V
80

79

80

79

90

124

67

85

96

103

132

67 )^

.

86 ^45·^^·

64 ùU IW

86

86

87 ))
41 -")«X3

41 . ^-"Wü

65

65

43

65 )W-4Î

101 )^·^·45

67 )Ü

69

73

106 -0-"O>

44

43

115

67

131 J.3J

Pâzend.

diè, dud 66

Jianibaê 84

MÖ 45

his 85

huzvârdan 104

jâminîdan 78

niëâmî (?) 100

Us 128

vaxs 71

Neupersisch.

51 jUT

85

108

^Ul

114

97

100

Jüdisch-persisch.

43

49

49 pn«
83

53 P':ît5x

58 |:
59

121 "|";

83 >
87 l'î'

88

100 pXD’:

100 p't:?’:

109 îi?'lD

85 P’D0^

121 xnîf

Dialecte.

bal. âsag 56. cidâu sut 60 11 .

yayn. yurâs,

jurais 74

tât. de-niéire 100

kurd. xoaz,

xvâza 7 5

Armenisch.

.^»^ ÎâjJlL^ 114

I^IUl 54

^j^UiUl 53

131

61

p.UiPh^ ^U1

114
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p.nij^uL· ujl^ 61 » 113 Grusinisch.

67 p^uu^ ] 14 bC^j(4(Jo 55

np.^ 92 ^^^ 109 ^71" 40

^^P 81 U^nL·.^ 75 î)J(^oaGo 109

93 ^ ^(*^1 106 oijo^bfoo 52

119 tjjuu*L· 76 93

itUL. 97 t^jnub^ 69 Sik'Go^o etc. 113

126 ik-r 74 108

U^LU^tnlj p 114 73 o^sioDi'SjG^o 119

109 72 116

Zu. 81 i’.3N‘r2s*n

.

Ich benutze den freien raum zur mitteiluug einer freilich uiclit ent-

scheidenden helegstelle für dises wort, das einen teil des wouhauses be-

zeichnet. Im Mcâdigân-i-IIazâr Dâdîstân (Pahlavi Text Séries. II). Pooua

(Bombay) 1901.4°. p. 18,17— 19,2 heißt es: ^ -ftü:

ijev-P“ )ia •’-) (sic) ®·") -" «Wenn er sagt:

‘diß haus habe ich dir gegeben’— so hat er halle, seule fenster,

tür, ?, hamâwêr und den brunuen im/ ühergebeu». Zu darf

np. ^ ^ ^ und ÜAiXLJ

cj-l? ^'ol kaum heran gezogen werden.

San. .-. . 19
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Nachdem Dundas ganze bißlier zugängliche material geordnet vor gelegt

worden, können wir uns der erörterung der persischen sprachform diser ma-

nichaeischen texte zu wenden.

Die Untersuchung wird in hohem grade erschwert einerseits durch deu

fragmentarischen character der überliferten denkmäler, anderseits aber auch

durch dem umstand, daß wir es hier nicht mit einer einheitlichen gleich-

mäßigen spräche zu tun haben, sondern — ab gesehen von den nach hrn.

prof. Andreas’ bezeichnung ‘soghdischen’ stücken ^}, welche in diser arbeit

nicht berüksichtigt werden sollen, — mit mindestens zwei verschidenen for-

men des Mittelpersischeu.

Aber auch dise beiden sprachformen reinlich zu scheiden bietet nicht

geringe schwirigkeiten, da sie öfters beide in dem selben stücke vor kommen,

wärend in andern wider die characteristischen Wörter feien. So lesen wir auf

den verschidenen seiten der 4 bald’ *’( 2 20)-' · ·, bald' 0‘’-<*0’«'*', oder in 47 .^ neben, neben ^
neben '', oder in 177 mnny neben », usw. Ich kan mir disen beständigen

Wechsel nicht anders erklären, als auf die weise, daß dise blätter lediglich

längere oder kürzere excerpte enthalten auß werken, welche in verschidenen

mundarten ab gefaßt waren. Diser tatbestand ligt z. b. in 1: 4 klar zu tage,

da die einzelnen verse in keinen inneru Zusammenhang gebracht werden

können und auch durch die über- und Unterschriften als liederanfänge

gekenzeichnet sind. Darum ists gar oft auch eine verlorene mühe den waren

sin diser uuvolständigen Sätze herauß bringen zu wollen: mau versuche doch

einen sin zu finden im index eines gesangbuches, one mit der terminologie

und redeweise der kirche ganz vertraut zu sein.

1) Es sind das 45,ü. 64, ü. 74,9 (aber die ersten drei werte seben wie türkisch auß). B,l;

2) Es ist nicht genug zu bedauern, daß Müller keine einzige der «mereren alphabetisch

an geordenten hymnen» (M p. 8) mit zu teilen für nötig befunden hat; nicht nur für die oben

behandelte frage wären dise texte von großem werfe, sondern auch für die mittelpersische

verskunst.
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Andere stücke dagegen sind ganz eiulieitlicli ab gefaßt, so die fragmente

anß dem Sâwiibragân (475.477.482.472.470.473), welches, wie wir nicht

zweifeln dürfen, Mânî’s spräche, also das Mittelpersische des 3ten jh., zur

erscheinung bringt, oder eben so 98-99, wärend wider andere stücke, wie 34

oder 47.48 einen ab weichenden character auf weisen.

Eine aufzäliing aller dialectisch sich unterscheidenden doppelformen

würde auf eine widerholung des halben giossares hinauß laufen, und, wie

mich mermals widerholte Tersuche gelert haben, doch keinen nutzen für die

Zuteilung der texte au bestirnte dialectformen zu wege bringen. Ich habe mich

daher bescheiden müßen, vor kommenden falles auf solche verschideuheiteu

hin zu weisen.

Die Schriftzeichen ").

(§ 11 ff.) In seiner zweiten abhandlimg p. 5 gibt prof. Müller eine

tabeile des manichaeischen alphabetes von 27 Zeichen, wozu noch von p. 108

das zeiche)! î für
^

hinzu komt. AYenn man die punktierten
^
und ^ ab

zieht, so erweist sich, daß das syrische alphabet nach Müller um vier Zeichen

vervolstäudigt sein soi, mit dem zwecke iranische und türkische laute auß zu

drücken, nämlich J (dessen stelle nach i durch die alphabetischen hvmuen

fest steht),
î
^(das syr. -\^mit einer schleife), i(M:l,o) und v(eiue modifi-

cation von über welche weiter unter noch zu handeln ist). Für uns schei-

den j und 1 auß, da sie nur in der fürs cantilliereu ein gerichteten Umschrei-

bung, ferner in ‘soghdischeu’ und türkischen texten vor kommen; ir lautwert

als
^

und i steht dadurch fest, aber im alphabet haben sie keine stelle.

Lezteres gilt auch von v, welches nach Müller den lautwert
^ j be-

sitzen soi, eine ausicht, der ich als irauist mich keines wegs au schließen kan.

Das Zeichen erscheint nämlich stäts am wertende (wo v nach Müller über-

haupt nicht zu finden ist), dann zu aufang vor '
,
aber nur in 's (neben 's 1 mal,

D's 2 mal, i.sb's 2 mal), endlich vor ;
im wortinnern bei (ist 32v, 2 bei mir ist

drukfeler) und isi»'b (neben ]s°), und sonst nicht weiter,— wärend beispile mit s

zwischen vocalen sich in hülle und fülle auf weisen laßen. Es soi also der laut^

stäts im außlaut, im aulaut beim prou. und im iulaut nur in zwei Wörtern

vorhanden gewesen sein. Ist das denkbar?! Jeder keuner der lauteiitwickeluug

in den iranischen spi'acheu wird zunächst die erweichung der tennis zwischen

vocalen postulieren, wie sie ja auch l)ei den übrigen consonanten außnamslos

.S) Da die folgeudeu auUfttrungen gewisser maßen als Supplement zu meiner darstellung

des Mittelpersischeu im ‘Grundriße’ gelten können, so bab icb der bequemem benutzung wegen

die entsprecbcnden paragrapbeuzalen hinzu gesczt.
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vor ligt, wenn wir von einigen fällen ab sehen, wo p im anßlante für j steht.

Wenn man nun zu \· zu ÿn findet, so kan gar kein zweifei mer

bestehn darüber, daß nicht oj acis, roj rocau gelesen werden darf, — daun

aller ist Müllers neues Zeichen ÿ nichts weiter als die finalform des gewön-

lichen s. Ob wir aber nach neuerer weise aj ajis, roj rôjân lesen sollen, oder

die ältere form ac acis, röc rocän bestehn laßen dürfen, darüber kan die

Schrift allein keinen aufschliiß geben.

AVelchen lautwert mag nun aller das einzige ins alphabet ein gereihte

neue Zeichen der manichaeischen schrift ? beanspruchen? Ich habe Müllers

bestimmuug des Zeichens als J z seiner zeit zurük gewiseu, und der gruppe

(neben nsnn) wegen J an gesezt, waß jezt auch in der Umschreibung ara-

bischer Wörter, wie i'ian dL», nnf seine bestätigung finden dürfte*). AVer

aber weiß, wie schon manchmal im Neupersischeu, noch mer aber in den dia-

lecteu j j
^

(z. b. in den LL oLcLj je nach den abschrifteu) unter

einander wechseln, der wird sich auch nicht wundern, wenn schon in so alter

zeit fs-isM.s neben einander auf treten, und keinen besonderen wert der

Streitfrage bei legen, ob mit i ein J oder ein
^

gemeint sei ^).

AVaß die punktierten buchstabeu s und betritt, so wird das diacri-

tische Zeichen auch weg gelaßeu, besonders in den gruppen ns* ns und -,
welche darum aber doch nur irr, fr, ft zu lesen sind.

Die consonauteuverdoppeluug wird selbstverständlich unbezeichuet ge-

laßen (niB
0J9
-:·- AVN 85,7 neben ^); wo ein buchstabe zwei

mal geschribeu ist — und das geschiht fast nur gegen das ende der zeile,

— da ligt bloß das bestreben vor die zeile zu füllen, vgl. 222-1· oder

2"-1*2"-1‘.1’1’"2 uiid die vileu Wörter auf "° u. dgl.

Es fragt sich nun, welchen lautwert die einzelnen buchstabeu gehabt

haben sollen. Bei den meisten kan überhaupt kein zweifei darüber bestehn,

nämlich der reihe nach; « 1 ns®) i

,

ij î ^ (oderjj n = s (wiephl. j)a (wechselt

4) Hätte Müller den p. 106 envänten ueupersischen text M 106 rechtzeitig mit geteilt,

anstat uns auf eine «außfürlichere behandlung» zu vertrösten, so würde sich das Zeichen 1 wol

auch in einem np. wortc finden und sein wert alsbald ersichtlich sein.

5) Wenn P.artholomae in seinen neuern Schriften das phl. S meist durch z wider gibt

(z. b. zatan, pâtizahr, tf] vizand), so mag das ja für die arsakidische période

berechtigt sein (vgl. arm. für das hücher-Pehlevi aber möchte dise transcription

doch nur künstliche archaisieruug sein, eben so wie aSar, apè, -itan udgl. Die

manichaeische, rein phonetische Schreibung zeigt die cousonauterweichung ja schon ganz consé-

quent, sogar in fällen wie ninx omis ' u. s. w.

6) n muß einen ganz schwachen hauch bezeichnen, denn außer in den beiden pl.'
und)? und dem adj. ']'.2 kommt es nur im außlaute vor, und '° wechselt mit

H° vgl. auch türk. .2‘?''3 öilrä neben K 2
‘2’2 (Bull. Ac. St.-P. 1907 p. 181).
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mit (wechselt mit ) i
j,

ly ").

Es verbleiben also noch und v, das wir ziilezt beliaudelu wollen. Denn

die drei erstem sind aller warsclieinliclikeit nach doppelwertig, wie im Sy-

rischen: im anlant und nach consonanten bezeichnen sie die mediae j J -,

nach vocalen die Spiranten «J ^
^ , mit den nuten auf gefürten

anßnamen für . Das entspricht dem laiitbestande, den wir auch schon früher

fürs Mittelpersische voran ß setzen honten, nur daß für 5 und i im Pahlavi

ö und 5? geschriben werden: 3s «y' nnx wärend für mei-

stens ^ erscheint. Den schlagenden beweis für meine behaiiptung sehe ich in

der fürs cantillieren ein gerichteten ‘zerdenten’ Schreibung, wie Müller

II 29 sie nennt, von welcher er aber nur zwei textbeispile gibt (M64 und

L b) und ein citât (p. 7 u). Ein dritter kleiner text findet sich in der sam-

luug Krotkov, die so eben (mai 1908) fürs Asiatische Museum au geschaft

wurde. Da finden wir al—'—s3'—s 64=. «, und = 64v,

also yazao^ nicht yazd, — aber '--’«'-'— s3'—hî—i—i—i—lon =*?
bôjagar, [·'.]—— 'm G4v. =' valûgâr, '—s3’— Ktr—ii—«—» anôsag,

'-'—'tox-i— 3'8) — Kû = "P' \j])fmzên(Vê. Wenn ich die wenigen beispile

richtig deute ('' 04 v. laße ich als unerklärt außer betracht), so sind die

suffixe -gar und -gär als compositionselemente d. h. wie selbständige Wörter

behandelt (vgl. vzdöh Lb), wäi-eud das auß lautende - bei (allen?) Suffixen

noch nicht erweicht ist, ja häufig nach andrer Schreibung dafür p- steht; vgl.

in syrischer trauscri])tion persischer Wörter -is^uud o, bei den Arabern
^

und j. Vor der pluraleudung aber scheint es, wenigstens in einer der vor

ligeuden sprachformen, erweicht worden und dann ganz geschwunden zu sein,

z. 1). 1KK3 ha'an, )«'- frêstaân, rvn znnaui von bay, frêsfag, zanag.

Wegen des v kan ich jezt auf Dartholomae’s Zum altirauischen Wör-

terbuch § 81—80 verwaisen, wo die schwirige frage außfürlich behandelt

ist. Ich wil nur l)emerken, daß das dort p. 72 beanstandete 4smäli 789,4

jezt durch Müllers révision eliminiert ist, ein schiksal, das ich auch für

^îstûn und 4dv(lst erhofte. Es wird also für v vor doppelconsonanz oder ‘e

(das Ast nur graphisch) zu transcribieren sein, außer bei iv ‘.=1.
aw. HZ,— oder ist auch hier ‘cz zu spi-echen?— ,

für 'v in allen fällen aber

A. Doch warum in einigen fällen der selbe anlaut ê durch \s l)ezeichuet wird

(Bth. § 87), (las wird hoftentlich die Zukunft leren.

Das in unsern texten vor ligende lautsystem wäre also folgendes:

7) ‘Sogluliscbea’ l)ezcicbnct die spirans aw. 0, villeicht auch in «' 38,i aw.

î)iï9ra npr. und dem pl.] aw. a^rava n. sg., abaurunqm g. pl. (in einem fragmente

der im texte erwänten samlung.

8) Villeicht bei M vei drukt für igä V
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il â H i î Ml ù 1 ê ' ô 1 ‘e ? 5? (als vorsclilag bei doppelconsouanz) —
P g 3 X 5 3 XV 13 1 3 () g — é ] î) — t d n ni —

P f B b b 3 w 3 () m B— s d z t s ? (z * î)— y ' v i r 1 b — h —
’

(im anlaut vor vocalen); endlich der nicht geschribene hilfsvocal .
Die lautverhältnisse in unseren texten hat Bartholomae schon ein

gehend behandelt, besonders in betref der vocale. Im großen ganzen stimmen

sie zu denen der bûcher,— wobei ich aber von den Schreibungen derPazandi-

sten ganz ab sehe, denen Bartholomae unverdienter maßen zu großen wert

bei zu legen scheint®) —
,
nur zwei eigentümlichkeiten inüßen hier erwänt

werden, und zwar é und ù für bphl. a und à. Das erstere erscheint in ge-

schloßener silbe, wo im Bphl. gar keine vocalbezeichnung stat hat und wir

nach neupersischer weise mit a vocalisieren;’ <i>eiKndgl., vgl. arm.-\
'' ' '«?^^; ‘herz’,' ‘erlaß’;'
neben; ' ' ' d.i. )» und

suif,'- br· Wie man siht, bestätigt in zwei fällen die— vor-sasanidische

—

armenische widergabe den laut ê und widerspricht der lesung Ohrmasd
;
dai um

dürfen wir auch in den anderen fällen ê lesen, wenn auch Ohrmezd und têrsâZ

schwer zu erklären sind.

Dem bphl, â entspricht in unsern texten ô in pinia · ·

und _;?), wärend für paz. erscheint; ich weiß

mir hier nur mit der annarne verschidener praepositionen {ava, â und hani)

zu helfen.

Waß die consonanten betrift, so genüge es hiei· auf ein par eigentüm-

liche wortformen hin zu weisen: "5 mit zusaz eines nasales und mit

aiißfal eines solchen, pl. (vgl. ti’r), und zulezt ? =. ?—
Über t für c bei folgendem Zischlaute s. p. 128-9.

Danach würde ich die texte in der weise der folgenden beispile um-

schreiben :

2 . pêSâg 1) vâxs ‘ê Hvarâsân vîmand pao dès ‘ê kanêcag, us pursiâ

ô man Amù ku: cê-kârag hê, ac kû âma? hê ? man guft kii: dênovar hèm,

hasâgêrd ‘ê j\Iânî frêstag. hân vâxs guft ku-t an nê paSîrêm, awâc vard kû

âmaS hê, u8 nihuft ac pês man. pas an Amû paS do-rôcag pa2 âfi-în ‘êstâS

hêm pês xvaroxèêo. pas frêstag pêSâg bùS, guft ku: vao-dêl ma bas.

554· V. Xvarx§ê8 ‘ê rôsau

rôcênd brâzênd

murvân bâmêvân

nâzênd kawôtar

purmâh ‘ê brâzâg

ac tanvâr ‘ê ôy draxt;

ôy nâzênd §âîhâ,

frasêmurv ‘ê visp-, .

.

,

9) D. h. besonders waß die vocalisation betrift, denn jezt haben wir au

iidgl. gelernt, daß die tradition in manchen fällen nicht zu misachten ist.

3an. .-. . 20
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4. Awjêrvânag ‘esnôlirag liêm, cê ac Bâwîl zamîg visprêxt hêiu,

visprêxt liêm ac zamîg Bâwîl u8 paS râêtêft l)ar aviêtâS liêm.

47a. Mêsôn xvaoây Mihrsali.— BêS Sâwubr êâliân sali brâS 1) MêSôii

xvaoây Mihrsali iiâm aliâz. iio frêêtag [‘ê] dêii dusmên 1). u§ bôoistâii

vîràst ‘èv kê nêv argâv uo ‘eskêft gu§âo kn kê-c liâvosar nê ast. aSayâii

fVêstag z[âiiâ8j ku boy zamân nazd gaS, aoayân âxâ§t fravân Mibrèâb

kê pa 1)8 pa bazm aliâz pa vaziirg §. aayâu frê§tag (74 b)

(1 8\, aayâll [ô] frêstag vâxt ku; aiular vabiêt kê tô uâm

barêli avâyôn 1)8 alurn cuvâyôu ‘im man bôistâu ? aayâu frêstag

zânâo lié avâvarîg parmâuag, aayân varc valiiêt rô§au liarvîii

yazdâii ano§ag cê zîvibr, 1)8 visp-zauag anê-
guvAiiig(?) dîoau cê ava(?). llaml)a awê ôs, brê zamAii, cê dî

}»3, zêrd awiyâoag dêrd (?). aoayAn frêstag dast sar8, ês.
awar AxAst ])a frêstag kaft, daSu pagrift. frêstag vAxt

|

liAu. .

.

Oie stambildung.

(§ àSff.) Auch in disen texten feit es nicht an spuren des alten auB-

ganges der nomina auf -é, besonders in der compositionsfuge, doch auch vor

suflixcu, wie wir in ja auch noch in owew finden. Ich

stelle die mir bekanten beispile hier zusammen; ’'-'’'-’’''
• '2'm (neben mna· nnns ·’)*'» ·' · 0':. · ins’ixd (neben isi-isa)

• "iinss · · (neben nituti und einer anzal von fällen, wo un-

mittelbar an gefügt wird, s. p. 141) ••' (aber ). Mit à noch -?,
die adjectiva auf nris-, und der comparativ auf -.

Als reste ältei’er casus sind an zu füren -nsnn 28,7 (vill. plural?) ·'-33

lind i?bm aw. druxs.

Unter den ableitungssuffixen treten einige neue auf, die dem bücher-

J^ehlevî nicht bekant sind; im folgenden werden sie sämtlich auf gezält und

wo nötig belegt.

(§ 50). 1) -g tritt an alte vocalisch außlautende stamme; nss aw.«^
•nsaw. kata u. s. w., rip · · (geht villeicht durch volksetymologische

anlenuug an niwistan auf das ap. dipi zurük)*' daneben

P'öl · pUTlK .

2 a) -ak bildet deniinutiva; inas.

2 b) -«^bildet adjectiva; isas · n's · nnutr’y ·
's vgl.^^^s^^

besonders von vei'balstämmen ; «' ? · · nsnc · iß.sn'tr · isjßspr'i j)!.‘
•'-' · j;>‘D5 und udb, villeicht -.

10) Die (leutiing har r= ävara ‘tor’ wird wol das riditig<‘ '.
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2 ) - bildet substantive von praesensstämmeu : j'svb.

4) bildet participia praesentis, s. p. 132 und die plurale p. 138;

dazu wol auch -. Das dunkle (vgl. Btb. p. 80n) silit allerdings

wie ein ptc. des passivs auß, doch wüste ich keinen zum andern epitliet der

‘Sündenzeit’: ‘ungläubig’ passenden verbalstam zu nennen. Eben so dunkel

sind 3s'3u (doch s. Bth. p. 45) und ‘ ' .

5) -. Dises von mir postulierte sufiix hat sich jezt im jüd.-pers.' ‘feindschaft’ Ez. 14,4,ii. 23,29 . 25,15 . 35,5 . 3
,
5 undwötiin 35,ii(vgl.

Brown, Descr. of an old Pers. comm. ou the Kur’an JRAS. 1894

p. 461, und ib. 464, neben gefunden, ich glaub auch

‘Ursache’ hieher ziehen zu dürfen“).

f 6) -ah entspricht dem phl. ^ in Bull. Ac. St.P.. 1907 p. 176,

wovon; eben so wird nsnn für geschriben.

f
6'’'®) -êv feit im bücher-Phl., man muß es aber wegen auch in

rosB an uemen, und ich stelle dazu noch -êmg in, nebst -êvanîg in ',
ob zwar der sin diser beiden Wörter uubekaut ist.

7) - bildet adjectiva der herkuuft^^), die beispile p. 134 und sonst;

dafür erscheint auch -ik z. b.' u. s. w., p. 141; aber pnn pl. von

Als substantivierte adjectiva sind wol au zu sehn und '.
9) -ôg als wortbildendes elemeiit findet sich villeicht in «, wenn diß

wort ‘untätig’ heißen solte.

10) -iiJc findet sich nur in "' ‘glükseligkeit’, wenn nicht anders zu

trennen ist.

lla) -än bildet participia: pm ·
·

,
und substantiviert isisi ‘regen’.

llb) -än bildet adjectiva der herkunft und beziehung (patronymica laßen

sich noch nicht nach weisen): (neben
,
die auch als volks- und

läudernameu dienen: «-, auch isosnib °--. Hieher gehören wol auch

bildungen wie ‘majestät’ (KN 9,20), oL;L ‘liebchen’, ^JJ.L
‘früh morgens’, wäreud anders erklärt werden kan^^). Von auf solche

weise gebildeten substantiven werden widerum adjective ab geleitet auf

f 11c) -ânîg:' ·' und '° ·'»
;
aber dises bildungsele-

ment scheint auch nicht one beziehung zur pluralendung zu sein:' (da-

neben ’') *''
·
iKj'isDB pl. Unklar ist '.

11) Mit Asaclî ed. Horn rf, 21'. hat dises wort nichts zu schallen; der dort an

gefürte Phl.-text ist leider hofnungslos verdorben.

12) Wenn Horn GR 11,2 p. 179 sagt: (fbarbarisch sind nisben one i», so gebe ich im

volkommen recht; aber seine beispile beweisen nichts, da er einfach vergeßen hat die izäfet zu

setzen, also A:^\yL u s. w.

13) Interessant ist die Verwendung dises suffixes bei Straßennamen: so heißt eine straße

in Buchara weil sie zumfridhofe fürt; ein anderer name ist ‘raezgergaße’.

Damit erklärt sich die bildung des namens für die ‘milchstraße’
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12) -ânag bildet adjective, die iu dem eben l)espiOclieuen zusammenbaug

stelm: die anderen eben so aiiß gehuden Wörter sind unklar.

.j.
Igbis) patronymisclie bedeutung: isjjsn- (s. p. 131)

•ls3ini2Niy, ferner «'3«·)<3·'“>'2·°2' und isjjsn; ein beispil der abstract-

bildung bietet '-' .

14) -anclag und -êndag bildet participialadjective vom praesensstamme;’ (coutrahiert, dial., sonst) und ·

pl., nebst

(‘fareud’ ??) und, deren bedeutung uul)ekaut ist.

15) -âvênd entspricht dem phl. br : nvisjn'j · nnss-n ·
. Bemerkens-

wert ist der Schwund des d in up. ‘soglid.’’ (s. Bull. Ac.

St.P. 1907, p. 542).

16) -mand phl. tritt entweder direct aus nomen: uö-m, oder an den

alten cas. obl. '.
17a) -ên ist durch zalreiche beispile belegt, s. p. 140, für

17 b) -ênag sind :·:' an zu füren.

18)- kenne ich nur iu
,
wärend -gên iu» und (vgl.

pl.) erscheint.

20) -, das bekaute abstractsufiix, erscheint in der schrift als '- "-

(s. die beispile p. 136-7).

21) -îJiâ, welches adverbia bildet und auf keinen fal von dem vorher

gelinden suffixe zu trennen ist, erscheint als sn’- und «'- (die beispile s.

p. 133 und 136).

f -êft, ein bißher uubekautes abstractsuffix, füre ich immer noch,

troz Bth. p. 42n., auf das alte -Qwa zurük, um so mer als dises auch im

‘soghd.’ -ispih (s. 0 . p. 57) refiectiert wird; die beispile im iudex unter tjQ'°

und ns'O; manchmal defective geschriben: nsiixr ·
. Bemerkenswert ist, wenn es zu aw. hâmôdaêna zu stellen ist, und nicht etwa von einem

ptc. praes. {* ham-vad-ênd ?) ab geleitet werden muß.

Weiterbildungen von disem suffixe sind:

-éftîg iu-' ·'
-êftagêft in' wenn dises wort auf '^valêft-ag adj. von "^'vabêft

‘Schlechtigkeit’ zurük zu füren ist.

1 21 *0
'·) .7^^·o(ler -akr immn' ‘leben’, wovon das adj. (vill. vb. caus.?);

dises villeicht auch in den bißher unerklärten wöidern -innr und ims(?) auf tre-

tende Suffix geht auf das alte -öra zurük, wie auch Bth. p. 52 nu. au niiiit.

22)- iu '*".·-; zur ableitung der beiden lezteru adjectiva

s. p. 44, ich möchte aber jezt doch wol einen Zusammenhang mit apänc ‘ab

gewallt’, patyunc ‘zu gewant’ an neiiien.

14) Die richtige deutung der wertes als ‘abtrünnig’ (gegen Bth. p. 83) gibtFreiman
WZKM XX, 246n 5: von apa-t- stu.
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2‘d il) -isn als uomeii actiouis ist häutig, s. p. 140 uiid vom

praetcritalstamme '', vgl. noch )wçe^DKVII,4,G5.70. 1,.1,.

Bemerkenswert ist ^', wenn es wirklich ‘Sättigung’ bedeutet.

23 b) -isn als part. fut. ?'«.
23 c) -isnîg in r[jip']si'ö, wenn ich recht ergänzt habe.

23d) -isnîh in «T'jü'ios· *,"2° vom ptc.-stamme.

24) Das alte suftix des ptc. prt. erscheint je nach den vorher gehuden

lauten als-i, -d, -, als participialadjectiv -tag, -dag, -, auch durch weitere

suftixe fort gebildet, z. b.'' · '''''« ·
''ri'j'ts-iâ · ''?', wol auch taancü«

;' ·’ und^ * ’212 ·'.
25) -târ ist nicht so häutig, wie im bücher-Pehlevi, es tindet sich um·

in den folgenden beispilen ;

·- · ? und in der Weiter-

bildung "-isn'j’sT, über-all mit der bedeutung eines nom. ageutis.

26) -tan, -dan, -San als suffix des intinitivs wird unten noch zu erwä-

nen sein.

51). Von nominalen suftixen laßen sich die folgenden nach weisen;

1) -var in mn (gewis dêndvar zu sprechen, vgl. ar. ' abstr.

0''?12]?'·| ? pl.

2) -vär in -isinn · i«ntä neben -« 2 .

3) -gar trit entweder an den obliquen stam: u. s. w. (s.o. p. 154),

neben njsin ·
,
oder unmittelbai’ an den consonantischen außlaut:

und ’°' · ms» ·- ·
·"

,
wobei bei auß lautendem j für die

doppelte medial ein trit: ' ·' · oder '^; auch npms vgl.

‘kampf’ DKVII,7,i3. Zädsp. 5,7tf.

4) -gär in 3S33'm’ns3'nT3S23S2Tns2nn'p nebst den abstr. '' ·"
•'' und dem unklaren pl. ).sTS332m.

5) -där_ nebst der Jüngern form -ydr in · «», abstr. »,
neben "» und dem pl. '».

6) -dän ist biß jezt nur in zu belegen, das aber wol schon eine

ältere bildung sein wird; vgl. noch [] .

7) -stân in' *]«' 2 ‘' und', dessen oberi p. 94 ge-

gebene deutung ich nicht raer^ aufrecht erhalten darf, da sich jezt in einem

fragmente der Krotkovschen samlung der pl.' ' ^'» gefunden hat,

waß nur ‘wonuugen der Unsterblichkeit’ heißen kau.

8) -bän {-wmi) in ikbdss.

9) -hêS {-ivêS) in' u. s. w., s. p. 135; man beachte die im bücher-

Pehlevi nicht bezeichnete vocalisation, welche aber zum arm.- stimmt.

10) -car in' und «.
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11) -rôn in' ^^)·· ']mn; alter ins ·' ? ! Bei den beiden folgen-

den eJementen haben wir wol Itloße ziisainmensetziing an zu neinen:

f 12)- in n'Dnuo · n'ü-13
· ·' könte lautlich auf -mati zurük

gehn, doch ist die bedeutuug diser Wörter noch ganz im dunkeln.

1 1 3) -, -gêrh (oder -°rw) in' ·'« bietet ganz die selben

schwirigkeiten.

(§ 52) Auch die praetixe (von den praepositiouen wird weiter unten

die rede sein) sind die bekauten, und zwar:

1) a-, an- in 1K13S (wol ?)’*';< und '[»], wozu s. Bth.

p. 21 1; !« villeicht auch «?. '-5 )^ muß schon seit alters auß '^an-afrivana gekürzt

woi’den sein.

2) Im- in einer reihe von Wörtern, die inan p. 82.83 nach sehe;’
ist wol von nicht zu trennen. Merkwirdig ist '» im vergleiche zu

; die bedeutuug scheint fest zu stehn.

3) dus-.) duz- in und den alten bildungen inrn · i'Diyn und "-iK'tpn;

erweicht in rnam bn»n

.

4) awê- wird teils verbunden, teils getrent geschriben, s. p. 43; es ist

von -'2 K auß awi) apa gesondert zu halten.

5)^ kommt bißher nur ein mal als selbständiges adverb vor.

G) liam-) Mm- in. (vgl. jezt Bartholomae Indg. Forsch. 23,60)

•' · und i'3«öxn {*h(b)ia-ädvarya ? ?)
‘

· · ·«
pl. ' PBDji · -iw'Dösn · · nniiûsn . Leider bleibt bei der merzal der auf

gefürten Wörter die genauere bedeutuug noch zweifelhaft.

Die flexion der nomina (§ 54 ff.)

Das gebräuchlichste pluralzeicheu ist -ein (i« · i«s ·)), bei dessen antrit

die auf auß lautenden Wörter sowol mit in lautendem als mit geschri-

beu werden: '’ und Bemerkenswert ist die Schreibung von
,

und der außfal des i in ·] ·' neben ‘.
Daneben aber erscheint auch -«, wie im- p*?» ·

‘

-
,
aber stäts neben formen auf -dw, und vorzugweise am prouomen,

worüber unten. Von andern Wörtern kenne ich folgende heispile, meist in

15) Das ) in ZadSp. 1,25 (Avesta, Pablavi, and Ancient Persian Studies. I. (Bby.)

1904 p. 1), das mich zu einer falschen aufiaßung von verfnrt hat, — die Bartholomae Idg.

Forsch. 23,50 mit recht zurük weist, — ist rein graphisch zu erklären. Wie eine flüchtige heob-

achtung in den hdss. lert, wird
j
nicht in einem zuge geschriben, sondern zunächst ein i hin

gesezt und die untere querlinie darauf hinzu gefügt. Die variante
>
und i ist also ganz analog

unserem l für t, und hat gar keinen philologischen wert.
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texten mit weitern dialectischen eigentiimliclikeiten: 18. (wol zu *)
97a. 73.' 32 v. psn? 74v. pm 40.730. pisifn 4b. 7b. Von

dem letzten worte gibt es noch den pl. prtiipn
,
welchen Btli. p. 152 glänzend

erklärt hat.

Die im bücher-Pehlevi so häufige andre pliiralendung - ist in iinsern

texten als solche nicht zu belegen, denn alle formen auf '- '· haben

lediglich adverbiale hedentnng ^®).

Das genetivverhältnis wird zunächst durch die voranstellnng des re-

gierten Wortes anß gedrükt, z. b. ‘tor (Bth.) der gereclitigkeit’,

linvnä1 ‘kinder gottes’,"; 41er götter göttlichster’.

Ganz die selbe construction wird bei der anknüpfung näherer hc-

stimmungen an gewaut, seien es nun substantive nach eigeunameu, z. h.

3'»» "p'aio · psniä '3kö *?' ·
îid'- * ' nt'cnnis neben '?

,
oder adjectiva z. h.

]©n )'3·33 ; im pl. ixnsns«' · inp»n3 isni» u. s. w.; doch wird das adj.

häufig auch voran gestellt.

Daneben aber kan zur bezeiclinung so wol des geuetivischen als des

attributiven Verhältnisses zweier uomina die anknüpfung durch das pron.

relat. ein treten, mirgeschiht diß znm nnterschide vom bücher-Pehlevi durch

drei verschidene Wörter: zunächst "v plil. — vgl, p. 104, wo alle fälle

specificiert sind, daun ' und zwar zum teil in den selben fragmenten neben

'V, wobei schlechterdings kein unterscliid war zu nemeu ist (p. 105); und

endlich 'S (p. 120 s. v. ^), liberal in texten von dialectischer färhung, und

nur 47b neben 'v 47c. d^®).

Im bücher-Pehlevi noch nicht nach gewisen, jedoch ser häufig in den

liymnen der Manicliaeer ist die vocativpartikel -ä np. l
;
die heispile auf k-

und ns· s. p. 133 und 136, darunter das sonderbare s'snsn-ne, gleichsam mit

doppeltem -ä. Aber auch an andere casus wird diser vocal an gehängt, um

sie hervor zu heben, so an den acc. 38. 176v,5 und gen. « ih. ii.

ohl. snniönsi 38.31 Iv. .- 311. Bei den verhalformen auf · ns- kan es

manchmal zweifelhaft sein, ob die 2 sg. der imperativs oder des conjunctivs

vor ligt. Hier mag auch gleich noch eine andere exclamatorische verhalform

erwäut werden: '' 2pl. imper.

16) Da dise function des suffixes mit der functioii des abstracta bildenden -ih (nnd wol

aiuh dem -ih- des passivs) innig verwant sein muß, so verwerfe ich meine frühere lesuug -êhâ.

17) In der Geographie des psendo-Choreniers erscheint die izäfet als i, z. b.

u. s. w., ‘(,""/-'^/""^""4) /'-"// und

(wozu vgl. Mar quart, Eränsahr p. 82 n. 4 ): wenn das maßgebend wäre, müsten wir t, tg lesen.

18) Die anuame 'S sei gleich d. i. partikel c~i-ê, wird durch die texte keineswegs

bestätigt.
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Das adjectivum 58 ff.)

steht vor seinem substantiv, z. b. nsno« -
,
oder wird, wie wir sclion sahen,

im nacli gesezt, und zwar teils nnmittelbai· r: -iosd, teils durchs prou. relat.

verbunden? ' oder noch in Verbindung mit dem pron. dem.'' ]
'iKöDK u. dgl.

Die Steigerung gescliilit einerseits durch die bekanten— manchmal er-

weichten endungen, comp,, iiber mit dem stamvocale; sup.

u. s. w., — andrerseits durch den autrit eben diser suffixe an den alten coni-

parativstam:' ·-' —' ·
;
vgl. noch ».

Reste dei· alten bildungsweise finden sich in ‘rechtgläubig’ ·»' ·

»' ‘paradis’ — dd —^' —'« =' —' (wozu ’-)— t»'i—
(wozu ').

Construiert wird dei· (‘omparativ mit 48,8; an den übrigen stellen

steht er absolut.

Das zaiwort (§ 62 ff.)

könte als wichtiges critérium zur Unterscheidung dei’ verschidenen dialecte

dienen, wenn nur di(M|uellen reichliche]· fiößen, und dise selbst, wie z.b. 177,

die verschidenen foiauen nicht neben einander bieten wolten. Immerhin laßen

sich zwei reihen auf stellen;

Cardlnalla Ordlnalia

1 vy ·' 1' )'12 · )2
2 n 2 2' · 2' vgl. l'J)

3 ' 3 2 2
4 1' s ÖS 4 1‘ 20)

6 125 · Tlö >2 125
ü nity :? 6 ?» mm? mniu’ 1771

7 7 · 2' 0
S? 8’
9 12 92 · 012 2
10 on 10

11 2 11 mnniK' |'] 21'
12 mum (ntsn!) ' · onn 12 DinniKin '
14 nrixm» ( 77) ( 34)

20 '
00?
100

800 '
400 no no ntiB^

1000

10000 2 ( 33)

19) S. jezt ßartholomac Idgl. Forsch. 2.S,G0ti’.

20) Wenn man nnss 33,ii mit n'isi' 41),i2 vcrgleiclit, so lälit sich der gedauke

docli nicht ganz ah weisen, daß die cardinalzal ‘vier’ sein dürfte.
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l'j? client nach gesezt als unbestimter artikel, s. die beispilep. 105; auch

die andern zalwörter können nach gesezt werden, meist dem sg., doch auch

dem pl., wie 4 d,9 . 10 . Bei voran gelindem zalworte lindet sich der pl. nur

zwei mal in 33.

Die distributive widerholuug findet sich in rj? rr, und ‘drei male’ heißt

"in .

Das Pronomen (§ 71 ff.)

Pronomen personale: 1) cas. rectus ix (nur 18. La 175) und vil

häufiger IX — eine form, die noch irer erklärung harrt —
,
cas. obl. i», nur

ein mal '= p 45v,i köute es cas. rectus sein, vgl. Bth. p. 123. v:» 45
,
g faße

ich jezt als cas. obl. zu jax'j. Mit dem lj.j *jtJl xi» ein mal als acc., und ein

mal als poss. — pl. nxöx und nxnxnx 176, wol auch mit dem )j.l ciJi.

2) in*ia als rect. und obl., also wol unterschidslos tö zu sprechen — pl.

xDtrx · nxßirx und xaifj; · nxeisu?.

Pronomen encliticum: sg. 1 m- 2- pl. 1 ]xa- 2 ;xn-;xa- 3 ix©'-

ixi?-. Der gebrauch ist vil freier als im büchef-Pehlevî, denn bildungeu, wie

li'DiQ ‘sein son’, ]' ‘erlöset uns’ ‘ir höret in’ kommen da nicht vor.

Mit praepositiouen laßen sich bißher belegen ly'sx · ip'ns und ixns, außerdem

noch VB . Mit besonderem vergnügen wil ich hier auf Bartliolomae’s

entdeckung hin weisen, welcher p. 66 ff. in mx=: ava M die andre form des

eucliticums nach weist.

Pronomen reflexivum: (dient auch als adverb) und mit dem

bekauteu unterschide.

Pronomina demoustrativa: nx pl. i'ix und ]»' (in dem selben texte

97b) — pl. nicht belegt — d'j? pl. rau? und ixtr'a'v — ^' pl. nicht belegt — ;xn

entspricht dem bphl. ^ d. i. ir welches man bißher an las, aber vg!.

=r ju,^ ‘(1er andre’; pl. unbelegt, denn ;»' 97a, kau die euclitica

bieten — in pl. rm mag aufs alte hau zuridi zu füren sein.

Die meisten pronomiua (und nn s. u.) bilden also den plural auf An, wie

einige suljstantiva, und zwei daneben auch auf -isän. Wenn aber Bth. p. 150 n

meint, daß ;»-' und; die alten gen. pl. imaisam und nvaisam reflectie-

reu, so kan ich im nicht folgen. Denn wie solte sich in disem einzelnen falle

die außlautsillie haben erhalten können ? Ich selie in disen beiden formen

eine Zusammensetzung mit dem euclitischen -sdu, welches eben so wie -«»,

-tan weiter nichts ist als eine neubilduug vom singularencliticum -m -t -s

mit dem pluralzeichen -än.

Pronomen interrogativum: persönlicli ', meistens in relativer fuu-

ctiou, sächlich 's, auch relativisch; davon ab geleitet , ‘jemand’, > cm

‘etwaß’, vgl. p. 128.
San. .-.. 21
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Pronomen relativum: -j) und vy in den selben texten one iinterschid,

s. oben p. 159. In manchen texten tritt dafür auch "s ein, aber nur zur be-

zeiclmuug der dslöl.

Pronomina indefinita: nn pl. i'nn, den icli jezt auch im bücher-

Pehlevi nach weisen kan: und harvîn awzûn havâo

(sic) p. im colophon. Ob wir aber in n«otys 733v und pnn

99 d eine andre pluralform vor uns haben, wil ich nicht entscheiden, ob es

wol ser warscheinlich ist— pn pl. issan und'. isso'nn — on ‘der selbe’

und 3sßn ‘ganz, jeder’,’ ‘gesamt’ (aber vgl. im glossar), wozu man

wol auch i'-i3sö.sn wird stellen müßen — '« ‘der andere’ stimmt nicht ganz

zum bücher-Pehlevi —« ‘die übrigen’ hat stäts pluralischen wert und

wird im Bphl. liänlig mit dem plural verbunden, z. b. Bdh. 18,14.

21,15. -!^ 24,10 23,2 ‘die übrigen berge’.

(ed. Justi) ^ ^ 25,9 ‘die übrigen auß diser zal’ udgl.

Die von disen pronominalstämmen ab geleiteten adverbia und conjun-

ctionen sollen weiter unten auf gezält werden.

Das verbum (§ 82 ff.).

Auf die bilduug der beiden verlialstämme braucht hier nicht näher ein

gegangen zu werden; es genügt die bißher nachweisbaren praesensstämme

geordnet und mit irem verbo an zu füreu.

(§ 83) i-i- ' °\ss— adi nns —- upa — jan ° > : nt —

jcüi -+- ava °3tis :"in.s pnit

.

(§ 84) (fi'd -+- uz °'?’3ty (vgl. — hrdllirz >';' ;»' —
mrz -\- à tn'ine.s («) doch möchte wegen Bth. p. 206 mit

seinem hinweise auf aw. im rechte sein — vrz4-fra °nns? (oder

zu § 88?) — H'ud : — jîv °rt (>°) — dî (im prs.-stamme unge-

bräuchlich) : in .

(§85) tac ° — tac - ixiri ·. — tac - ' —> :
—

vac - harn (3stitön) — sac - ixdi( >) — yaz °t' — raz -t- û (Bth.

p. 7 ln - ( ?) (°')? — ° — sad °no — tap () — —
:-·;,^; 2), —(jam~ Û {\\\ prs.-stamme nicht gebräuchlich) : n3s > nes—
<jam -+- uz : n3ty — fjam) - ham : > — - : .^ —

-fra° : 3,15 (leider im glossar auß gelaßen) — rain?

°D-i — kan °33 ?— Jean - oder °.*;.—-° —
Jean- Jiam :

—* ? °· — -+- ns.s ns — car —
_2
^or()—

bar°; — -â °«. : rn.ss 22
) — l,f,y jmri° — bar oder

21) Vgl. das niebt belegte
I ·

22) Der bedeutung nach zweifelbaft ist nnts, das ser wol övarcl gelesen werden könte.
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var -H vi -+- â (vgl. ‘aiitwort’): — xvar : tiid-— haml :
—

xand °— vand °i:i — tarv ^ — tars (o-m) : -ison'n —pars°
>TD4is

—

2̂ ars -t- pafi ^'^') '^'— iurs- (vgl. mâz. îsam —
baxs °tfâa — dwaxs (taxé ?) (jxtpâin) —

(§ 86) '^'uâz °iw (
wol denomiuativ)— brâz °t.sia— rud caiis. °i'«n :("'3')

— râd -4- pati caus. °'- >(')— rad vi (iirsa'i) :' > > ?-' --

xvâd° : (wie stelits aber um das gleiclibedeiiteiide isai : ?«', ?)
—

ûp -+- ni (sas’î )
— âp -+- fra °' — hbn° °»t<p() — -+- fra

°B8i-iB— * nâr -+- vi : ms3'i — (is °dk °dss (]sDs-nâ) — ^'yâs -h â °ds's .

(§ °ssnas : nt«}Ka[3s] ?— vac °ski :« — vac -t- â °skik—
vac -+ ni °3si3 (3KU) — vac -+- pati° (isna) — sac piati :

—
*nad ? :^ — vad :« — vad -+- â : rosiss— vad -t- ati ? :'— tap° — -b (»'«»«)— gam{jam) > caus. — (jam)-i-ham

=»st3n ; > — ram caus. °'« — *////V«w -+- d ? °»· :« laasans —
^’ -- ni ('') :' —-- ('' > ;»' ?)

— '^stan °? —^ (iüinü) —^°:0 — — ° —^ -+- nz ?

(') —^ - °-is33« — ^ °nssi — dar °« :» > mn ? —·

spar °' — "^ -+- °ns»u — var - uz (;'-) : p-isiij?
—

·

xvar °3si3— sar ni °«'— har °«— fräs -- vi -- :«"— vas -
vi caus. °i'Dxn — vrd »'-.

(§88) ni °ji3— rie -t- pati °»' caus. °' —:^- °« caus, lit.

nsirâs : BD'Bs > i^<.s (das â eben so unerklärbar wie im np. — xiz -n-

ava :’— (i»"s ?)— ciO·- ni °n'sa :' — -- pâli ° n'ssB—&
°n'si — dis °D'T — dis - upa° — gïts -4- ni °' :' — is- fra

°' :istsD'3B (wird wol denominativ sein zu' >) — ht °:
(mit den nur von diser Wurzel gebildeten tpsa und ') — syu ; an? pn? —
muc -t- pati °siö’B (' > °) :' > nss[iaa3] — -t- fra

°
2 (bedeu-

tung unbekant) — rue °sn caus. °3'sn — rue -r-ahi ; — suc —
buj °na°: — yuz (man):(? mit a priv.)— mud-\~â °’'ia[.s] :

— xsud :?(>? ist mir durch Bth. 31n auch nicht klarer gewordeu,

auch berechtigt das Zeugnis der ‘editio princeps’ allein nicht zu sprach-

historischen combinationen)— gub °u (?): — xsub -i- â (->) —
gus- ni °t?i33 > °t?i'3 — '^'kuxs : pn?ip — vrz- fra° (oder zu § 84 ?)

—
vrt °am > caus. — vrt -+- d > °am.s (zweifelhaft) — vrt- uz° —
vrt- liant : .

(§ 89) dâ °na > °"a :. pxa — dâ -t-ni ° — davon dab - ni °' (pass,

pt. ’''[]):" — da^ -t- liant °? — stä °' > °? 5> (caus. pt. ''?)

23) Oder etwa «nw ? vgl. neben,. Villeiclit sind beide prac-

verbia an zu setzen: emu für ‘hegen, schmeicheln’, ni für ‘singen’.
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'— slâ -4 ava (caiis. > 2?") : ^i<D' 1 x >' ? — stâ

2)ari °'5.

(§ ‘finden’ ':2' — (jup -+· ni Din::: —
;
xrî °:' —

H- â ‘erschaffen’ : pmês np. — frî -+- â °na.s (wol âfiirr- zii

sprechen, mit rr aiiß rn, vgl. Bth. p. 33 n) : rnas — dan, zan °:xn > °:si

:': > ns:si — vain i'i —
;
ci ii'SJsn) : — ci pari ;' ? — ci+ vi ; l'n >

n'm — srn °i:ü 5?
°: : ni:tps (x honte ja auch praeverb sein) — har ({?':) °:id

'; aber daneben noch andere bildiingen des praesens: ° ?' ^^)und

(pass, ''') — var °ni (zn sprechen varrav- auß altem ^'vrnava-) —

;

had-\-ni conj. n:x"ty: (sic, man wäi’e versucht ein verseilen für ::?: an zu

nenien) : ?»': .

C^· 91) ar (rasa-) di :p'Di — ras -f- : — gar C^präsa- oxn:'i

(caus. ptc. :x:'Dxn:'i neben °:xn:n vom primären stamme) : nxn:n (in einem un-

edierten bruchstücke, kau auch zum primären stamme gestelt werden) —
zan (xsnasa-) °: 5; °:’ — Jiac (haxsa-) °cön — ^cap {*cafsa-) Jiam

°: : >: — xvaj) {xvafsa-) : ddiö .

(§ 93) tu (vgl. :)— tu -r- patl °-. (zu sprechen patUuj-)— stu °'
pass. °' (»') : > neben°(»'): ^®) — sin -+- >
(1‘:' 1.) — stu -- pati :' — sru ° :) :( als sbst.) —
sru-\-fra (')— ru{Iu) -+- â : (ix:nnx pl.)— ru(lu) -^-pxUi (') : nnxa—
syu -r- fra °ix!?nâ — sgu -+- vi : > nx»i:— grh °n': : ':—grb -r-}) °'
(pass. °''-);'' ° ('' >': —

;
man (]»':» gegen inn’-f

—
tar-r-vi °' : nnni ?—°'^ . nmo — jad -t- ni °'xr: — zan : nxt— zan -+- upa

°'xi:x — zan h- vi °'«n — pa 'xa :
(nxnxe)— mä -f- ni °'sa: : nxa: — mû -f- fra

: nxanä— ^ulra ? (]t?'xnn) :'— grd °'n:— xrus °onö (:onö) :(5)> °nnö :

xrus-r-ni: ': (wol denominativum, da mit Steigerung).

Unter den auf gefürten categorien nicht unter zu bringen sind die

folgenden verbalstämme, da bei den meisten die bedeutung und herleituug

noch imbekaut ist: n's: °n'sxon pass.: ornnn (sic) :: :(' : ‘auf

uemen’ ° °: °:: caus. : ' °': °:° ‘bekennen’ ? °': “'

‘leiden’? °nnxp ‘sich quälen’? .-' ‘hören’ : ' ‘fallen’ ':?':.

24) Auch (lie übrigeu formen kommeu mit p geschriheu vor.

25) Meine im glossare auß gesprocheuc annamc,es honten zwei wurzeln componiert sein,

muß ich mich heeilen zu rcvocieren.

26) Für wird auch iiftcrs D geschriheu. Zu dem Wechsel von ' und i in diseu Stämmen

vgl. Bth. p. 73u.

27) lliehcr stelle ich jezt auch ::xD',e [man-t-j'Mri] ‘selbstüborhehung, hoffarl’ vgl. pairi-

wicuti DK YII,4,27.

28) Die zu diseu beiden praesensstämmeu gehörigen iutiuitive y^^ty erkläre

ich mir natürlich als analogiehildungen, s· "'·
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(§ 95 ff.) Zur liildimg causativen imcl deuominativeu dient

vornenilicli das element weldies in folgenden beispilen vertreten ist;

°'- nsj'tsD'j? '’j'Dxn °:'Dsu'i und dem denom.

oj'tn's, ferner defective gescliriben : '' : '''- °«- (mit einem ' stat

zweier). Ob in den beispilen : ;?' und :' auch bloß defective

Schreibung an zu nemen ist, oder das element -an-, --, vgl. Oas

im Neupersisclien zur vollen lierschaft gelangte -an- tindet sich bloß in

‘erwecken’, denn ist denominativ von ‘regen’.

Die nominalen formen auf -% (ptc.ps.), -an (gerundium praes ), -ênd

(ptc. ps.), -êndag (participial-adj. ps.
),

-isn (nom, actionis und ptc. necessi-

tatis), -is«///(;adj. davon) und-/sn?/< (abstr. davon) sind schon oben besprochen

worden. Zum participialstamme gehören die bildungen mit -t, -d, -S, (ptc.

pt.), -i'o/jf u. s. w. (participial-adj. pt.), -/dr usw. (nom. agentis), au welche

noch die suftixe -îg und - an treten können, die sporadischen (wm und

"usnos, und endlich der intinitiv auf -tan u. s. w.

(§ 105) Der ab geleitete praeteritalstam w'eist drei verschideue bil-

dungsweisen auf, mit --, -do-, und -isO,die alle drei im Dphl. Vorkommen.

Die fälle sind folgende: 1) ' 0«*'*'-''*'‘!?*'»‘' 2

•p'D"i und die caussativa '' •'''ix-i'i'sn ‘'^ — 2) ‘.^’'
• .^' ·3 ·1. * )-|2« · -' · T.SD-nS * lind die CaUSSatiVa ''
• -,« 1" ·

;
dise formen gehören zumeist dem nebeudialecte an— 3 )

•' und das passivum ''' . Wie man siht, faße ich einige der iiberli-

ferten formen anders als Dth. p. 31 und enthalte mich einer erklärung von

1?.
(§ lOS) Die praeverbien, welche zum teil lediglich an nominal-

bildungen nachweisbar sind, verdienten wol eine ein gelindere behaudlung.

I’ür diß mal muß ich mich mit irer bloßen aufzälung liegnügen, wobei nur

einige beispile an gefürt werden mögen, für die übrigen aber aufs glossar

verwisen sei ; x · ss j· — d; bx "'bx ey

—

npa,— apa in)' pl.'',—
in °:' und'

;

’— adi in' und mxnx

(daneben aber' j L !); ix · ^ — ava ^0; '— ati
;
nx · i;> iy-

.
— nz] · '

)
— ni]’ neben '·

(
vor doppelconsonanz) . und neben '·

ççyei · -" — und pâti, neben ' (s. Bth. p. 179 if.); — pari] —
fr((] — fra H- d in

;
i

· ·
i p — ni] xn — ni d in'! ’'; · · 4? y —, daneben in nominibus.

Noch nicht zu bestimmen ist das erste element in' und s. v. a.

'' (darf man das zweifelhafte ivort mit]» zusammen stellen?), im

29) Ob' np. Lieber zu stellen sei, ist nicht so leiebt auß zu machen.

30) t'ber “IX = und xx = s o. p.



166 . SALEMANN.

caus. i'i'snis uud in q'- ‘piOdtemur’, warend '»nxms anders erklärt werden

muß ( Bth, p. 12n). Ebenso ist nicht klar, welches elemeut ininssnns*—
gegensaz inss-i'i — stecken mag; den verbalstain mit zusammen zu brin-

gen, wde Btli. p. 64n vor schlägt, könte ich mich nicht entschließen.

(§ 109) Nicht alle außdem bücher-Pehlevi bekanten partikeln kommen

in unsern texten als verbalpraefixe vor, so daß ich nur die folgenden nen-

nen kan: (Bth. p. 143 · nn nno .

(§ 110) Für die im- und Neupersischen so beliebte verbal-

partikel^ l haben sich bißher nur drei belegstellen mit «n gefunden, und

für -- gar keine, da das zwei mal auf tretende ) ‘immer’ bedeutet.

Häufig ist aber das Wörtchen -i, das Bartholomae, wie oben p. 161

erwänt, so glänzend erklärt hat. Auch 2 Ob, 7 vor dem inf. scheint hieher

zu gehören.

(§111) Die negationen sind die bekanten und «».

Tempora und modi.

(§112) Auch hier zeigt sich in der flexion eine contamination der

Stämme auf -a- uud -n^/a-, doch köuteu wir es in den par beispilen derS.per-

son mit defectiver Schreibung zu tun haben. Die personaleuduugeu im iudi-

cativus praesentis lauten;

sg. 1 D- 2.45.97d. 388.475.733. B— m- 4a.c. 311.477; pl. n- —
2 "N · "snos ? " — '' ·' — n"j«ö; pl. t - t" —

3 '- "-, nur'; pl. -, nur -1' · 2\>
Die unerklärte form ' (von pn) ist 3 sg.

Der im Bphl. schwer nachweisbare coujuuctiv ist wol noch volstäudig

erhalten, nur feit biß auf weiteres ein beleg für die 2 pl. Oft hat er die be-

deutung des futurs.

sg. 1 is- (vgl. w)) DK VII, 2, 31 ?); pl. dk-

2 - 4,b.c. 32.38.49.31 1.551

—

- nur in 43 uud 74^®)

3 ns- pl. n3s-

Beiui imperativ entspricht die 2 sg. dem bloßen praeseusstamme, doch uimt

sie öfters das ij^j oiJ) an; sisi?nä*srrsn'n*stn*sD'n 2 s* snsn's-ns. Da nun für

auß gelindes s auch ns^geschriben wird, so ist es in manchen fällen zw’eifel-

haft, ob die von mir als 2 sg. conj. auf gefürten formen nicht eben so gut als

inip. zu faßen sein könten. Der })luraleudung n'- wird das ruf-d nicht au ge-

31) Damit bleibt immerbia fürs Jüdisch-persische der unterschid von m und i5s

^ bestehn; keinen fais aber dürfte man ‘nr' lesen.

32) Vgl. unten beim imperativ — 33) Darum wird 'sni 4b,ii wol schwerlich conj. sein.
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hängt, nur ein mal treffen wir ''
,
aber vor

,
es könte daher auß dem

‘zerdenten’ texte stammen,

(§ 113). Große schwirigkeiten für die bestimnmng der sprachlichen Zu-

sammengehörigkeit der texte lüetet das verbum substantivum, das mit

drei verschidenen Stämmen vertreten ist; wo in dem selben texte merere

erscheinen, hebe ich die Ziffer durch verschidenen druk hervor.

Stam Stam Stam nx

ps. sg. 1 — D'n 2. 3. 4a, Z^.c. 71). '·"**)
175. 442. 475.

477.566.733.L.

Din 20 a. 4731).

2 "X 40. 102. 176. '*)

331. 544.

3 nox 16. 17. 18. 28.

32.40. 45. 47a.

d. 97h. 102. 132.

177. S. Î3DX 97c.

pl. 1 D'n 470 v,23 ?

2 '·"*)
3. ' *) ' **)

conj. sg. 3

pl. 3

pt. sg. 3.

*)

i:xn? 473c,9?

nxnx 47b. 177v.

ixnx 47a.

*) 2. 3. 28. 45. 47c. d. 97. 102. 324.470. 472. 473. 475. 477. 482.

543.731. 8.

**) 1 8. 48v. 75v. 132v. 177v. 331 . 551.

Die pt.-fonn nxnx ist nach der analogie der verba auf px· gebildet, und

txnx — wenn es richtig überlifert ist — erkläre ich mir als phonetische

Schreibung für ahm.

Ganz anders steht es mit' 544 (vier male), das jeden fais diale-

ctisch und schwerlich conjunctiv ist. Es scheint einfach ‘erat’ zu bedeuten,

eben so wie das sonderbare ‘neusoghdische’ dxd pl. djdxd welches so ganz

vereinzelt da stand. ISiuu finde ich aber in lierrn M. S. Andrej ev’s auf-

zeicbnuugen auß einem bißher unbekauten Pâmîrdialecte des dorfes Yazguläm

'am Oxus in Darväz (4P— 38®) die form mat fürs pt. und mit fürs ps. Man
vergleiche folgende Ijeispile; aurat ki qaribi l)itiyac mat, wu auräti wizanig

34) Vgl. meine Manichaica II (Bull. Ac. St. P. 1907) p. 543 und 555,
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ta pita im voran, ki Inridai, yacag mit yo yaoag, cou sab (la rôinama cirïx

taxw an at saïula lafaUj cl. i.
^

j ^ d5^ 0.3

ds:* L ^.1.L I

^

dXj^Â
^ ^ (kiinclig —

)

J_yc_3 (^.e ^1_/=. (früliliclit) oj^j b" oder: œnld ôdam cost bêtôb

mat, xix-tabôr da xabnr kuuan d. i. ^^.s) dXj^=.

(§ lié) Im praeteritum werden selbstverständlich die verba intransi-

tiva und transitiva unterscbiden, doch kommen schon ganz moderne bildimgeu

vor: ms-i und 388, '« 45 und iutr. ms» 388.

(§! 115) Zur bildung des perfects dient das vb. sbst., des plusciuam-

perfects und passivs pm(s. d. glossar), nicht aber ', wenn mau mehr

das einzige ’- 41),ii als perfect faßen \.
(§116, 117) Für den conditioualis stelin keine beispile zur geböte,

wol aber für den optativ, dessen partikel ' gegen lautet; die wenigen

fälle sind s. v. verzeichnet.

(§118) Das passiv, das auß dem praeseusstamme mit dem cliaracter

-'- gebildet wird, ist in mauclifaltigen formen vertreten, aber nur in det

3 pers.
: ps. ind.'' •’'' conj. isn'.soDy •“isn'nöK’nsn'n'nö

pl. pt. DD'n'D': ob ptC. ps. 8"0 ?

(§ 120)\)\q, verba impersonalia sind noch nicht zu belegen, nur ein

mal kommt das ptc. v2u>'n3n vor, wäreud ism auch sbst. ist, und 43,5 ich nur

\xno suppliieren kan, also eine persönliche construction vor läge.

Die Partikeln.

(§ 121) Die praepositionen sind die auß dem Bpbl. bekauten, ich

füre sie hier mit ireii ableitungen an : >: adj. \’\ supl. oni'n —
— IN : nis s. 0. p. 1 61 — -13S : adj.: comp." supl. — neben ' —

neben BS : ^' ·. (vill. pait(hi7) 'vs (für '') — neben· und zwar

in den selben texten : »'sn
,

dialectiscli "b's und ////'' ‘ex lioc’ — ' — .
‘biß’ nur conj., aber praepositionel in —. — 'ns und endlich . ‘mit’,

;Nns(so one puidct, docli gewis fmvdn zu spreclieu ‘vor’, und5 ‘wegen’,

dessen construction man p. 76 nach sehe.

35) Ich mag die gelegenheit nicht vorüber laßen noch eine andre form dises dialectes

an zu füren,die eine dunkle stelle in den wenigen ‘neusoghdischen’ texten auf kliirt. Io 20.23 list

Müller (B71d,i4) worin ich 1. c. 5J4n das ptc. pt. plur. zur 2 pl.

niyasta finilen muste, das selbstverständlich nicht nimatit oder änlich lauten durfte. Im Yazgu-

himi heißt nun aber P*· i>tc. pt. niyadag·. es ist

also niyutU zu lesen, wie eine nochmalige niihere Untersuchung des originales wol

ergeben ward.

3G) Dann gehurt hieher auch ‘primus’, vgl. .*"3 · ‘ultimus’ etc.
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(§ 122) Das adverbien bildende siiftix sn'- '- findet sich häufig;

bemerkenswert ist die Verwendung des selben an den namen der himmels-

gegenden · nsn'js-iBHD ·’' und' ‘

östlich, ostwärts’ ii. s. w.,

wofür ich auß dem Bphl. kein beispil an zu füren wüste. Von adverbial ge-

brauchten nominibus mögen au gefürt werden:'’ und

•to «·;«»? udgl.

(§ 123) Ortsadverbia : neben Mort’ —' — »'b, auch als prae-

position, aber nicht wie im Np. mit izafet— db auch conj.— bis s. o. p. 166

— 1 ' mit construiert — o'ön ‘getrent’ ? mit v«
— nur in on °b —«

nur als praep. — auch mit is —* nur in: (sic) •''''
(hiezu ')’ und — i'jjss ‘zusammen’ — n ‘wo’.

(§ 124) Zeitadverbia : pi — ‘alsbald’ ? — on ‘olirn’ : Ji'nn — ' puns

‘noch nicht’—' c. neg. ‘nimmer’— 74. 733' 43 ?'» 3. 74. 324
— "2 — und von unbekanter bedeutung.

(§ 125) adverbien des maßes haben wir bißher nur ein beispil für

Dl ‘ser’, sonst ist das wort adj. und bildet auch den pl. isdi (vgl. DK VII, 2, 2);

das davon ab geleitete '* könte 97a,ii gestanden haben. Der gegensaz ist

adj. ‘wenig’.

(§ 126) Die formen der adverbia für die art und weise sind recht

manchfaltig nach der dialectnuance der verschidenen texte, doch dürften sie

alle auf eine composition der pronornina mit zurük zu füren sein; man

vergleiche: pss (aön) > p3sis —^- —'«' (sic) — iiss > p3sis neben

ISS soghd. . Hieher gehört auch pnnon (vgl. Bth. Idg. F. 23,60).

Bemerkenswert ist das häufige auf treten des pron. beim conjunctiv

und imperativ, wo es rein adverbial steht und mit Modi ja’ übersezt werden

kan; die bitte wird dadurch eindringlicher.

Endlich scheint auch eine partikel zu sein, villeicht mit dem sinne

‘warlich’ ?

(§ 127) An conj une tionen und als solchen gebrauchten Wörtern weisen

unsre texte bißher auf:*' ‘und’, welches mit i i wechselt, weshalb

ich dise formen nur für abkürzungeu halten kan; höchstens daß sie zu

sprechen wären, denn dise kürzere form erscheint vor dem enclitischen pro-

nomen : ms· ms· uns u. s. w. — p encl. nur uocli als ‘auch’, also eher von cit

als von ca — 23 s und villeicht auch 3s w. s.
;
s sd — Ser wichtig sind die

wMrter isns und 3’s (beide auch mit encliticis) ‘da, daun, so’ und ganz neu

die Wörter ’ ·' · ' · und ' : isB»'n3 , welche die erzäluug fort füren;

auch DB heißt ‘ferner’— die selbe fimetion scheint © und sk? zu haben — 's

‘denn’— s ‘biß’— '3 neben ' ‘aber, sondern’ ;r3’;sB v'3-istÿ'ii'3 97c ,

4

vgl.

istpis'3 482,7 — 'S3S heißt warscheinlich aucli ‘aber’ — neben s3 ‘wann,

da’ :isipp (i?3?) — 13 in allen functionen des bphl. -tt.

3au. .-.. 22
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Übersehen wir nun nocliiiials im geiste den hier skizzierten hau der

spräche der uianichaeischeu texte, so kan kein zweifei darüber mer bestehn

bleiben, daß sie im großen ganzen mit dem Pehlevi der bûcher identisch ist,

daß also alle nichtiranischeu elemente, von denen die Parsenschriften wim-

meln, zu keiner zeit weiter als rein äußerlich, d. h. in der schrift, in deren

spräche ein gedrungen sein können. Darauß folgt aber, daß wir kein recht

liaben Pehlevitexte anders denn iranisch zu lesen und zu umschreihen, selhst-

verständlich mit der erforderlichen vor- und Umsicht und one die praetension

in die feinsten lautlichen uuancen jenmls einsicht erlangen zu können. Dise

einsicht ist uns durch die teils historische teils kryptographische schreihung

in der parsischen litteratur ein für alle mal verlegt, wir können aber in vilen

einzelheiten unbegrenzte fortschritte machen, wenn ein gütiges geschik der

wißeuschaft alle vorhandenen reste manichaeischen schrifttiimes endlich zu-

gänglich macht und die hofnung auf neue reichere fuude nicht zu schänden

werden läßt.
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Weitere berichtigungen.

Zu den texten.

p. 1 lezte zeile d. anm. lis 20 — p. 6: 4a , 10 v«
—

p. 7: 4g , 16 -intp — 13ü lis 109 — p. 9; 20e,3 vgl. p. 121 —
p. 14: 64ü isinnä — z. 9 . 1 — p. 15: 74,8" —
p. 17: 99d,23 '-— p. 19: 172b , 15 "ilnsaie' — aom, z. 2 : ist —
p. 26: 477,22 [irn] — p. 27: 482,2. [2]· — 4 nisiöD] ? —
p. 28: 472v,ii “listtJiB — 543,5 ':— p. 29: 551v,2 [dJjkbs —
p. 30: 731,13 n[is] — p. 31 Bü —
p, 33; T,i das erste wort dürfte wol "' zu lesen sein—
p. 34: 2c,2' — 97a,9 [is]tvo ?— 11 in['di] — p. 35: 97d,2i un —

Zum glossar.

— streich: (s. m«') — ·\4 ‘weit’ Bth. p. 47 —
beim comparativ 48,8 — " — zu streichen —

"13 ‘tor’, Bthl. Indg. Forsch. 23,54— — so zu lesen —
T — für — p. 77,2 — z. 2 nsiM —
— p. 80,2 lisixj'tt? 472v,3 °m

—

— vgl. jezt Meillet Mém. Soc.

*’!3"1 — vgl. p. 158 — — lis nrisib— [lingu. 14,479.

— solte darin *v) ‘man’ stecken ? Also ‘vorderman, fürst’

—

| lis ry: — vgl. syr.'^.',
SJIID — lis uiiuinqunr— — lis — [Lex. p. 6^—
pinD— z. 7 bis visôwîhêo (corr.)— pi<D"iD — a'süiB sprich framäit —
JDQJIQ — inf. 3,15 —
— Warum Bthl. p. 77n meine lesung cêgôn beanstandet, sehe ich nicht

ein: denn den schriftzeichen nach ists iirs ;
's ^ aber geht auf älteres

'^caliya ziirük, wie auf kaJiya.

^*^)— zur sache s. jezt Cum ont. Recherches sur le manichéisme.

I (Brux. 1908) p. 35n.
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Zum Verzeichnis.

p. 133 sp. 1 ' — K'JKD 4 v. — p. 134 sp. 3 — p. 135 sp. 1

V. — 4 —

Zur grammatik,

p. 151. Die Wörter · ikdî uud könteu als starkes argument für den

lautwmrt j ins feld gefürt werden.

p. 152. Bekantlich wird für an lautendes v im wortiunern ' geschriben, Btlil.

p. 83; eine spur solchen Vorschlages finde ich auch im phl. andspäs,

vgl. -Ü-"U) DKDOy.

p. 158 aum. z. 5 : das
|

scheint in dem meisten exemplaren ab gebrochen

zu sein.

p. 159 z. 3 : lezten. — p. 163 z. 22 füge hinzu : .

p. 168 z. 17 : mit.

Der druk began im mai 1905, wurde ab gescbloßen ende September a. st. 1908.
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Kleine koptische Studien.

LI— LV.

Von Oscar voa Lemai.

(Der Akademie vorgelegt am 12 (25) September 1907).

1. Zu einigen Handsciiriiten der Universitätsbibliothek zu Leipzig. — LIL Noch

einmal. — LUI. Isaaks Opferung. — LIV. Ein koptischer Zauberspruch.—
LV. Zu den Briefen des Ilor-si-esi.

LI. Zu einigen Handschriften der Universitätsbibliothek

zu Leipzig.

Vor kurzem ist das von Leipoldt bearbeitete Verzeicbniss der kopti-

scben Handscbriften der Leipziger Universitätsbibliothek erschienen.’) Zu

einigen derselben seien mir folgende Bemerkungen gestattet.

1086. Codex Tisch endorfianus XXIV. Bl. G 4.

"33 X 23 cm. 33 Zeilen.—Anfang: cyto[ ][.](
[] ^[.]24. (. Ende: tpes«.! -. ’Ainks oben: .— Leben des heiligen Apoli (^). Vgl.

Amélineaii S. 177; Crum S. 144 und 155; unten BL J. 14; cod. Vatic.

LXI fol. 223. 226. 227 (vormals 31. 34. 222); cod. Vatic. Arab. CLVITI».

1) In «Katalog der Handscbriften der Universitäts-Bibliothek zu Leipzig. II. Die isla-

mischen, christlich-orientalischen, jüdischen und samaritanischen Handschriften, von Völlers».

(Leipzig, 1906), pagg. 383—427.
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2 OSKAR VON LEMM.

Wir liabeu liier kein Bruchstück aus dem «Leben des heiligen Apa

A])oli», sondern aus seinem Martyrium. Der Schluss des Martyiinms (9 Seiten)

tindet sich richtig in dem auch von Leipoldt erwähnten Cod. Vatic. LXI.,

doch tragen die Blätter die Nummern 223. 224. 225. 226 und 227. Das

Martyrium schliesst mit dem Recto von loi. 227 ab. So habe ich wenigstens

in meiner Co])ie notiert, wo ich auch den Vermerk gemacht habe, dass Blatt

223 früher Blatt 31 war.

Der Anfang des Leipziger Fragments lässt sich nach der Vaticanischen

Handschrift (fol. 224·· 28—so) folgendermassen ergänzen, wobei wir zunächst

u}oi[. . . unberücksichtigt lassen:

[ès.7V.Ae4,] '[&] uôwIîc î[h]c ^. [ic]2sl€ 2s_e

luiigiiHOTri. Ist das zu Anfang stehende ujio sicher, dann muss im

Leipziger Fragmente der vorhergehende Satz etwas anders gelautet haben,
eic

als im Vaticanus. Vor c\AAä steht dort (27, 28): 2s.e

€25_^ uivq. ' d.u. Wir können hier übersetzen: «Der

heilige() aber { Apa poli s})rach zu ihm also: Ich hin kein Zauberer

(-), sondern () ich bin ein Knecht meines Herrn Jesu Christi. Wenn

ich aber (oi) thue die Werke des Herrn» u. s. w. — Dem Ende des Frag-

ments: entspricht im Vaticanus (fol. 225
,
13 . 14);

Oto£ lesreu .;)..

1086. Codex Tischend rfi anus ^. Bl. 1 16.

«33 x 25 cm. 35 oder 38 Zeilen.— Anfang: ueîSLe^q

uje^pov. Ende: epeneiX. uo. 'Jinks oben: hK.— Erzählung von

einem Verschnittenen namens Sysinios (Sisinnins). Vgl. Zoëga S. 612; Amé-

linean S. 227; das Synaxar zum 21 Epêp.»^).

Wir haben hier ein Bruchstück ans einer dem Cyrill von Alexan-

drien zugeschriebenen Rede, die sich vollständig im Cod, Vatican, LXVl,

füll. 211—233 tindet und von Améliueau heraiisgegeben ist. ^) In dieser

Rede tindet sich auch die Geschichte von dem Verschnittenen Sisinnios,

dessen Gedächtniss auf den 21. Epiphi fällt.

Unserem Bruchstücke entspricht hei Amélineau (1. 1.) der Abschnitt

l)ag. 180,8— 181,15: ^qepoTrm eqss-co. evqi lyö^poi bis epe

upmAu Avouji ue.ue^q; iid‘olgedess('n ist im Leipziger Fragim'nte uo in .wo

zu verbessern.

2) Herausgegeben vou Leipoldt in CSOO. Scriptores Coptioi. Textus. — Séries II.

Tom. 11
,
1 . (106), pag. 78.

3) Mémoires de la Mission ai idiéologique au (büre 1 ,
[lagg. 105— 195.
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Dieser Sisiimios ist nicht zu verwechseln mit dem Märtyrer Sisinnios,

der die Berzelia tüdtet und dessen Gedächtniss auf den 2(3. PJiarmiithi

fällt, '‘j.

In einem Hymnus auf verschiedene Märtyrer in einer Handschrift des

Asiatischen Museums (Abthlg. TH, J\“ 5) lautet ein Vers:

ifieoq ivqujev.pi MÎiep-^eAiA-^^
€ »f·

«Der heilige () Susennios,

er schlug die Berzelia,

er trug (-) den unverwelklicheu Kranz

des Märtyrerthums (-).»

1086. Codex Ti sehe ud r fia uns XXIV. Bl. 1 18.

Hier wird unter anderen Personen auch genannt: «Eiititianos, Komes

des Thehaïs». Die Form Eiititianos dürfte kaum richtig sein; es muss

Eutichianos heissen.''^ (/), der Komes der Thehaïs

unter Diocletian, ist eine in den koptischen Märtyreracten sehr häutig

genannte Person. Vgl. Martyrium 8. Victoris pag. 31 /er, in meiner im

Drucke befindlichen Edition dieses Textes; Éloges St. Victor, pag. 205·^);

Hyvernat, Actes des martyrs I pagg. 53. 64.

1086. Codex Tischendorfianu s XXIV. Bl. 27.

«32x16 cm. 33 Zeilen. Äusserer Band fehlt.— Anfang:. Ende:^ umouji. ''links oben Ar. Daneben mc.

—

Eine Offenbarung Gottes an Apa Apoli. Erwähnt: Michael. Vgl. Bl. C 4

und BI. I 14».

Wir haben hier wiederum ein Bruchstück aus dem Martyrium des h.

Apa Apoli. Die Offenbarung an Apa Apoli ist weiter nichts, als eine in so

vielen Märtyreracten vorkommende, gewöhnlich Christus in den Mund

gelegte Anrede an den Märtyrer vor seinem Tode, mit Verheissungen und

Seligpreisungen.

4) Vgl. Mal an, Calendar of the Oo[)tic cliurcb.

5) Mémoires de la Mission au Caire VIII.
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4 OSCAR VON LEMM.

Dieses Fragment geliört ohne Zweifel zu derselben Handschrift wie

. (’ 4 (s. o. pag. 1 hg.); dazu stiininen die Höhe des Blattes und die

Zeilenzahl, desgleichen die iMtliiernng: ÄF. m. Dieser Abschnitt entspricht im

(Jod. Vaticanns LXT fol. 223··—'3. Dem PJnde dieses Fragments ents[)richt

im A^aticanns;^ ui.uäma\ou|i. Der Anfang des Leipziger Fragments:

.4\ fehlt im Vaticanns, muss aber diesem voraufgegangen

sein. Der \4iticanus (fol. 223) beginnt mit den Worten;^
.wnes-cMoir '^ ^. «Und ich werde meinen Segen

setzen in jene Stadt (’einetwmgeu». Diesen Worten muss eben im Leipziger

Fragment noch ein längerer Abschnitt voraufgehen.

1086. Codex Ti sehend orfiauus XXIV. BL 33.

«32X25 cm. Mindestens 32 Zeilen. Unterer Baud fehlt. Vielleicht

diesell)e Hs. wie Bl. 30.— Anfang; 2.[] m[.w]oc .}’^ [ne]

imi^pucTiCs.uoe. Ende; [ ]·6.[.

—

iMartyrium. Genannt: ein Hegemon (verspricht dem Heiligen, ihn znm

Hekatontarchen zu machen, wenn er dem A})ollon opfert). Victor?»

Schwerlich dürfte dieses Bruchstück aus einem Martyrium des h. Victor

stammen, ln dem mir liekaunten Martyrium dieses Heiligen ist von einem

Hekatontarchen keinmal die Rede.

1087. Cod. Tischendorfianus XXV. Bl. 15.

«22x15 cm. 23 Zeilen. Oberei' Rand fehlt. — Anfang: ]oc[]}>;}^[] e-5'w^o:2s.ioe.

Ende: owog .vcouou 2.[·^
ô.Tô.iujA>nyM |[. 2s,e2s_e[

— Brief eines Erzbischofs (von Alexandria?) au die Eizhischöfe Abba

Euchodius von Antiochia und Abba The[od]orus von Rom über die Vernich-

tung des Heidentums durch den Erzengel und Erzfeldherrn Michael».

Wir hal)en hier ein Bruchstück aus einer Rede des Patriarchen Petrus H
von Alexandrien (373— 379), deren letzter Theil von dem Erzengel

M ichael handelt und speciell die Geschichte der Einführung seines Kultes

in Alexandrien und Ägypten überhaupt enthält.

470



KLEINE KOPTISCHE STUDIEN. LI-LV.

Der vollständige Text dieser Rede findet sich im Cod. Vatican. LXI.

» 4.®) foll. 87 ft', und der von Michael handelnde Abschnitt auf foll. llS'"

—

12D. (pagg. — ^). Letzteren gedenke ich in nicht allzulanger Zeit

herauszngehen.

Der Anfang des Leipziger Fragments ist nun folgendermasseu zu er-

gänzen:[^^ 2s.e evbfidw '][] uid^ uequjcpHp ;)^ *. €T^o2s.ioe

(Vatican. etc. «Der Erzbischof (/) aber () der

heilige Abba Eiimeuios schrieb einen Brief() an seine Miterzhischöfe( iie>^pxHenicRonoc’), -/) Abba Euchodios (von

Antiochia und Abba Tbeodoros von Rom.)»

Das Ende des Leipziger Fragments ist zu ergänzen:

OTOp 01 MOKOU 2i.e .\[’^ .']
Ä.TC®) ôi TÂîujcÇmpi[]

2s.e[ &]
«Und nicht unr (ob) in Rakoti (Alexandria) allein geschah dieses

Wunder, sondern () man erzählt uns, dass auf allen Wegen u. s. vv.»

In dem Leipziger Fragmente sind aber Recto und Verso vertauscht;

folglich stehn die von Leipoldt als Anfang bezeichneteu Worte zu Anfang

des Verso und die als Ende bezeichueten Worte am Ende des Recto.

Dieser Text ist für die Geschichte des Kultes des Erzengels IMichael

von grösstem Interesse. Während man bis jetzt auf Grund des Eutychius®)

die Einführung des Kultes des Erzengels Michael in Alexandrien immer

mit dem Namen des Patriarcheu Alexander (304— 327), des Vorgängers

des Athanasius, in Verbindung brachte, haben wir hier eine Nachricht,

welche dieses Ereigniss in viel frühere Zeiten setzt. Eiimenios war Patriarch

von Alexandrien von 144— 155. Eine andere Frage ist freilich, in wie weit

dieser Bericht wirklich historisch ist.

1087, Codex Tisch eu dorfiauus XXV. Bl. 25.

«16X34 cm. Mindestens 16 Zeilen. Untere Hälfte eines Blattes,—An-

fang:

pO UôwïlOMOc[

xes.qipi[
G) Angelo Mai, Scriptorum veterum nova collectio V,a. pag. 15G.

7) Würde einem griech.*( oder* entsprechen.

8) Bei Leipoldt steht evT-j, was verschrieben oder verlesen sein muss; das zweite ac.e am
Ende ist sicher für verlesen.

9) Eutychii Annales ed. Pococke. (Oxoniae, 165G), pag. 434 seq.
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Ende; \.. — Martyrium? Erwähnt; der

heilige Abba Theophilns (^^]); ein Cyrillus; Tyrus».

Wir hal)eu hier kein Bruchstück ans einem Martyrium, sondern aus

einer dem Cyrill von Alexandrien zugeschriebeneu Rede, die sich im Cod.

Vatican. LXVI tindet. (Vgl. oben pag. 2 flg.j.

In der Améliueau’schen Edition^®) entspricht unserem Bruchstücke

der Abschnitt pag. 189, 190. — Ganz genau kann ich aber den Abschnitt

nicht bestimmen, da Recto und Verso im Leipziger Fragmente vertauscht

sind; infolgedessen stehn die Worte^>^ am Ende

des Recto, dagegen die Worte

pO iid<tiO.UOc[

>^[
zu Anfang des Verso.

Für .wnè^TOTTKocq steht hei Amélineau; (.^€.
piîteu îiepouoe .) .viueK.T07ruoeq.—..& fehlt also im

Vaticauus.

Die Worte am Anfang des Verso sind zu ergänzen zu;

[evcujmv\i Äeu iuchott]
po UÄMO.UOC [2s.ioKA\iTie4.uoc (plie]

.unÄHv[iuj·^ u2s.imcAvoe] etc.

Für (\] nev.uoMoc steht im Vaticanns;. uoirpo und für^ steht dort^.
Dem im Leipziger Fragmente auf dem Verso fehlenden Ahschuitte

entspricht pag. 190, 6— 12 . ’^ 2s.e ne^uji^pi Miienwpe pAi

762.^25- Æeu eneqeon ^^.^ epoq eqoi ucsLevsti *. cpeujdwK

25.2. 1 uje^poR . 2,^ ;)^( Jiô^q eiioA

nengHT THpq.

eptoxeii to e^q^s-oc epoi

u'xe esÊiÊiev.^ .;>^ .·^.
îieate^q 2s,e ä€u etc.

In Leipoldt’s Beschreibung wird noch l’yrus genannt, welches imVa-

ticanus gar nicht vorkommt; vermuthlich steht im Lei])ziger Fragment, was ein Rest von '^.. sein muss, das ])ag. 191,2 zu

lesen ist.

10) Mémoires de la Mission au Caire IV, pagg. 165— 1957
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1088. Codex Tischeiidorfianus WNl. Bl. G 28.

«27X21 cm. 28 Zeilen. Vgl. Bl. G 33.— Anfang: ?5>'^ .-.^. Ende: d>.qi eßioA Æeit eqoTrd^2c*.p[iii]

—

Martyrium unter Diokletian. Erwähnt: ein König; der Hegemon Kulkia-

nos; Ägypten (^hmi): die Stadt Euclietos

Hier haben wir sicher ein Bruchstück aus dem Martyrium des Theo-

dorus des Feldherrn(). Schon allein die Erwähnung der Stadt

Euchetos (Euchaita) genügt für unsere Bestimmung

Die Stadt Euchetos kenne ich aus folgenden Texten:

1) In dem Encomium des Erzbischofs Theodorus von Antiochien auf

Theodorus den Orientalen und Theodorus den Feldherrn (Cod.

Borgian. XXXVI ex vol. Vatican. LXV. Zoëga 56) heisst es unter anderem

in der Überschrift: eeo2s.opoc^^^;^, qm . *2.^ MiuujHpi-

Rom ^ ’^. «der heilige () Theo-

doros der Feldherr(), der Sohn des Johannes des Ägypters,

welcher tödtete den grossen Drachen() und befreite den kleinen Sohn

der Wittwe (/), der Einwohnerin des Stadt () Eiichêtos».

2) Bei Amélineau, Les actes der martyrs pag. 182 lautet der Name

der Stadt nach dem arabischen Synaxar zum 20. Okhidis s. u.)

3) In einem Handschriftenfragmente (27 Blätter) in meinem Besitze

(liturgischen Inhalts) lautet ein Vers in einem Hymnus auf unseren Heiligen:^ ^
OTTO 2 es.qÄWTe£i^^
^·^ imeiiu}Rps^^

sic

U€M^^#

ÜaJj iLli J.ij

1 I I I

(J-^

.2^1 ^JL·J

«Sofort nahm er seinen Speer()
und tödtete den bösen Drachen()
(und) befreite die Söhne der Wittwe (/)
und alle Einwohner von Euchitos».

4)

In einer Handschrift des Asiatischen Museums (Abth. III, 5)

heisst es in einem Hymnus auf unseren Heiligen:

II) Lucius, Die Anfänge des Ileiligenkults in der cbristliclien Kirche, herausg. von

Gustav An rieh. (Tüliingen, 1904) pag. 229 if.
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u]iÄ.itÄ.pe^Hq A&.

» ’^.
^!25. »^.

«The ( ros der Feldherr()
erbarmte sich über die Thränen

der Wittwe (/) in Eiichetos,

er befreite ihr ihren Sohn».

5) In dersell»en Handsclirift, in einem Hymnus anf verschiedene Mär-

tyrer, lautet ein Vers:

sic

0e02^mpoc \<7..
evquje ue^q

evqÄtorefc^^
ivquopeM^’^ »f«

«Theodoros der Feldherr()
gieng hinauf nach Euchêtos;

er tödtete den Drachen()
(und) errettete die Kinder der Wittwe ()».

6) In dem Cod. Copt. Tischendorfianus 8 (Kaiserl. Öffentliche Bi-

bliothek), in einem Hymnus auf denselben Heiligen, lauten zwei Verse:

Cdi^p e^quje iie>.q

e2£.eu ’^no'Aic^
2^..«^

Äeu T2SL0.U

cpdwi «^
e^qnopeM tmiujupi

»’^ ^ew

Æeu TÄ.2s_po. uemioT'^iv·

Denn( Yàp)*es zog der Sieger

gegen die Stadt () Euchêtos,

er tödtete den bösen Drachen()
in der Krnft des Zeichens des Kreuzes ().
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«Das ist Tlieodoros;

er errettete die zwei Söhne

der Wittwe () in Eiichêtos

im \^ertrauen auf Christus unseren Gott».

7) Martyrium des h. Theodorus des Orientalen (Cod. Pansin. 129^^

fol. 27"). iX^ ^€!2^..^ ei^[] exfee ^^. «Der

heilige Theodoros der Feldherr() gieng selbst in die Stadt

() des Reiches, Antiochia, wegen der Wachen der Stadt Euchêtos».

In dem griechischen Martyrium des h. Theodorus des Feldherrn ^*)

wird die Stadt mehrere Mal erwähnt.

L. l. pag. 360,23 ff.— ,.
Pag. 361,1 f.

—. , .
Pag. 367,10 ff\

— ] -· ,.
Pag. 367,17 ff.

— ,
’ .

1089. Codex Tischendorfianus XXVll. Bl. 12.

26 X 8
2
cm. 27 Zeilen.— Anfang: cicmioc. Ende: -^. 'links oben: pÄ^.—

Erbauliche Erzählung. Erwähnt: der Verschnittene Sisinios (Sisinnius); der

heilige Theodorus; Apa Biktor (Victor) und Apa Schenfiti. Vergl. Cod.

Tischendorf. XXIV. Bl. I 16»^').

Wir haben hier wiederum ein Bruchstück aus der oben mehrfach er-

wähnten ^^) Rede des Cyrill von Alexandrien. Vergl. Amélineau(Mém. IV)

pag. 177,15 — 179,2. e< noirpo ucô. ^^) bis^^.
12) Analecta , pag. 359—367.

13) Herausgegeben von Leipoldt in CSCO. Scriptores Coptici. Textus. Sériés II.

Tom. 11
,
1 . pag 79. Fragmentum .

14) Vgl. oben pagg. 2 f. 5 f.

15) ciciiuoc fehlt im Veticanus.
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Wir haben hier also drei Bruchstücke ans einer Rede des Cyrill von

Alexandrien, deren Reihenfolge die nachstehende ist:

1) 1089. Cod. Tischeudorf. XX VII. BJ. 12.

= Amélineau 177,15— 179,2.

2) 108G. Cod. Tischendorf. XXIV. Bl. 1 16.

= Amélineau 180,8— 181,15.

3) 1087. Cod. Tischeudorf. XX Bl. 25.

= Ainélineaii 189— 190.

Das dritte Fragment ist vonLeipoldt nicht herausgegebeu worden, die

Reihenfolge aber von Fragmeutum A und ist zu berichtigen.

LII. Noch einmal uttiih.

Obgleich ich schon einmal über dieses Wort gehandeRT®) und zu be-

weisen gesucht habe, «lass wohl zu unterscheiden sei zwischen und

und dass ersterem nur die Bedeutung «Gewölbe, », nie

aber die von «Fass, Tonne» zukomme, so scheint unter den Fachgeiiossen

doch noch immer keine Einigkeit darülier zu herrschen.

Zoega erklärte als scella vivaria» und hatte damit annähernd

das richtige getroffeu; jedenfalls war er aller der Meinung, dass es sich um

ein Geliäiide oder um einen bestimmten Raum in einem solchen handle und

nicht um eine Tonne oder ein Fass. Steiudorff, welcher wts- zuerst als

«Fass, Tonne» aiittasste, gab später diese Ansicht auf, indem er sowohl im

Glossar, wie auch im Contexte seiner Grammatik mit «Gewölbe» über-

setzte.

Für die von mir aufgestellte Gleicliung:,, (: =, ^.
und die aus dersellien hervorgeheude Bedeutung von ktuu «Gewölbe» waren

für mich besonders beweiskräftig folgende Umstände: 1) dass der lateinische

Text der Apophthegmen für «crypta» liietet ^’) und 2) dass im Alten

Testamente ein utuh, "!!!!« zur Wiedergabe von dient.

In seiner Besprechung meiner «Kleinen kojit. Studien» verwarf nun

PieliF®) die von mir gegebene Erklärung von und glaubte die Bedeu-

tung «Fass, Tonne» aufrecht halten zu müssen.

Ich möchte nun hier einiges neue Material beibringen, auf Grund dessen

die Richtigkeit der Bedeutung «Gewölbe» von aufs neue bestätigt

IG) Kl. kopt. Stuclieu XV, pag. 55 (87).

17) Migne, I’atrol. Lat. 73,u8l. c.

18) Sphinx IV (UHU), pag. 215 1.
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wird; ausserdem möchte ich aber die ganze in Betraclit kommende Stelle

der Apophthegmata patrum einer näheren Prüfung unterwerfen.

Der sahidisclie Text derselben lautet wie folgt:

,2£. 2i.e Oll uoTrcÄi2i.iou mipii 2s.e € 7^.
miecrtHT kiktö, . . », . e2s.11' gJ2tmc . .&
2s.e nTÄqujmne· eqmi2s. ginecuT·

ei^TTgiTooTOTT ecmui MMoq €'25. 2s.e tiri;- equjoTeiT·

KôwAmc es. ujmne. es, npAAo 2s.e. epoq eq2s.(o mmoc" 2s.e^ pev ^^’& oesp iieuTes.qesesq. qoiip usl

n2s.oeic 2s.e .· Tespe

2s.e ujmx oTesnor.
Piehl übersetzt das folgeudermassen) : «Et puis on prit une petite me-

sure de vin d’oblation (?) afin de le donner aux frères, un gobelet par tête.

Mais un d’entre eux monta alors sur le tonneau() et sauta dessus; de

suite le tonneau tomba (par terre). Et l’on vint voir, à cause du bruit qui se

produisait, ou trouva le frère étendu sur le sol, et Tou commença à se mo-

quer de lui en disant: tu es un fou vaniteux, ceci t’est arrivé ajuste titre.

Mais le vieux l’embrassa disant: laissez eu paix mou fils, car ce qu’il a fait

est une chose excellente. Par le Seigneui·, ou ne va pas redresser {litt.:

«tourner» =) ce tonneau tant que je vis, afin que tous l’univers sache

qu’im tonneau a été renversé eu Scété à cause d’un gobelet de vin».

Mit dieser Übersetzung kann ich in manchen Punkten nicht übereiu-

stirameu.

Ä.T2ti «ou prit»] ist hier besser mit «mau brachte» zu übersetzen.. «vin d’oblation (?)»], besser wohl « von den

Erstlingen» (), Erstlingsweiu vergl. s. B. Num. 18, 12 (sah. nicht

erhalten): · >.;)(^ m&en nmep iie.vi ./ / , . — Cod.

Borgian.. (Z. 529): 24. 2s.e ereujuje -
.umujmue ^ ^. eßioA

u2s.iud.iou. «die Geschenke () aber (), die es geziemt zu

geben dem, welcher heilt() die Krankheit, sind die Gelübde und

die Erstlinge() und die Opfer() durch die gerechten (oixato;)

Arbeiten».

«le tonneau» |. Ich übersetze «Gewmlbe»; darüber ausführlicher

weiter unten.

e^cpe «tomba (par terre)»]. Ich übersetze: «stürzte ein»; vergl. Matth.

7,27., wo vom Hause, das auf den Sand gebaut war gesagt ist: evqpe.
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12 OSCAR VON LEMM.

4^. epoq «l’embrassa»]. Ich iiiöclite hier lieber «er si)raiig ihm bei,

er eilte auf ihn /u» übersetzen.

niieTuer «on ne va. pas redresser {lift, tourner» =) ce

tonneau»].— Dies halte ich für ganz unmöglich, denn ist hier nicht die

constructe Form von «vertere», sondern von «aedificare». Auch

würde der Kopte «wiederherstellen, von neuem machen» sicher nicht so

ausgedrückt haben, sondern etwa durch oder e\pe mit ou oder

dahinter. Für mich ist hier aber der Umstand, dass hier

steht, l)esonders massgebend dafür, dass hier von keinem Fasse die Hede sein

kann; schwerlich würde der Kopte gebrauchen, vfo von der Anfertigung

('ines Fasses die Kede ist.

I’iehl fügte seiner Übersetzung noch folgende Bemerkungen hinzu: «Ce

(pü me porte à ne pas traduire ici les deux mots en italique «voûte»—
«bâtir», c’est que le texte parle du fonneau, comme de quelque chose d(!

déjà connu, ce qui peut se comprendre, puisqu’on avait mentionné le vin

d’oblation qui évidemment se puisait dans un tonneau. Si, au lieu de

«tonneau» on introduit le mot «voûte» dans la même place, «la voûte» de-

vient incompréhensible, rien dans ce qui précède ne faisant soupçonner

l’existence d’iuie voûte en cet endroit».

Icb bin nun ganz entgegengesetzter Meinung. Ich behaupte wohl, dass

dort von AVein die Bede ist, welcher sich in einem Fasse befand, doch eben

dieses Fass ist genannt, aber nicht. Der Text spricht von

rnnui (Piehl: «tonneau») als von einem bekannten Gegenstände, doch,

wir sehen werden, in anderer Weise, als Piehl es versteht; die httuh war

also dort schon vorhanden, wiihrend das Fass (*.2.\) erst hingebracht

werden musste. Schliesslich behaupte ich, im Gegensätze zu Pichl, dass Avenu

mann KTHu mit «Fass» übersetzt, der Text unverständlich wird. Und wie weit

die Behauptung l^erechtigt ist: «rien dans ce qui précède ne faisant soupçonner

l’existence d’une voûte en cet endroit», wird man auch sofort sehen.

Nur in dem einem Punkte muss ich Piehl beistimmen, wenn er sagt;

«I^es apophthegmes coptes contiennent tant de choses étranges

et ])our le fond et pour la forme, qu’il est loisible de les mésinter-

])réter même à des co])tisants très éxercés».

Piehl meinte also, dass hiei· von dem Fasse als von etwas selbstver-

ständlichem die Bede sei, in welchem sich der «vin d’oblation» befand und

aus welchem man mittels eines kleinen Masses (»^2!^\ «petite mesure»)

schöpfte um je einen Bechei’ Weines den Brüdern zu geben. Ich möchte

nun gern wissen, wie das zu v('rstehen sei? Also das Fass mit Wein steht da,

mau sch()])ft mit einem daraus oder zapft davon ein ab,

um es unter die Alönclu' zu vertheilen. Der eine Bruder will aber der \^er-

478



KLEINE KOPTISCHE STUDIEN. LI— LV. 13

suchung· Weiu zu trinken eutgelien und klettert auf das k'ass, welches zu-

sanimenstiirzt. Wenn die Sache sich so verhält, dann müssen wir auuehmen,

(lass das Fass sehr gross war, etwa von der Grösse des berühmten Heidel-

berger Fasses, denn wäre es ein Fass von gewöhnlicher Grösse gewesen,

dann hätte es für den Miiiich keinen AVitz gehabt, darauf zu klettern, da er

dann doch nicht der Versnchnng AVeiu zu trinken entgehen konnte und nicht

entfernt genug war, dass man ihm einen Becher eines nicht hätte reichen

können. Der Mönch wollte aber doch gerade der A'ersnchnng AVein zu trinken

ans dem AYcge gehen und folglich muss er auf etwas geklettert sein, wo

er nicht so leicht zu erreichen war.

AVeiler können wir annehmeu, dass in der Scythischen AVüste ein sehr

grosses, noch in dem gegebenen Falle selbst ein kleines Fass vorhanden

gewesen sei, da der Text ausdrücklich sagt, dass man «ein AVein

den Erstlingen hinhrachte». Auch scheint es mir sehr nnwahrscheinlich, dass

hei den Alönchen der Scythischen AVüste grosse Vorräthe von AVein vorhanden

waren und die Alönche der letzteren herrlich und in Freuden lebten und viel

AVein tranken, wie die Mönche, die Meister Grützuer in seinen urwüch-

sigen Gestalten verewigt hat. Im Gegentheil. Die ägyptischen Mönche über-

haupt, besonders aber die Mönche der Scythischen AVüste, waren wohl so

genügsam und mässig in Speise und Trank, wie man sich das kaum vollkom-

mener denken kann. Die koptischen Texte geben uns dafür mehrfach Beweise.

Cod. Borgian. CCXXXIX. (Zoëga 575): .wnpee upn enrupej·

eronq ““’.^. «trinke überhaupt keinen AVein, es sei denn (d . ) nur

um ihn zu schmecken)). Und etwas weiter sagt derselbe Text:^ eppe^j

eTrujmue, eie ce ^. -. eunjÄMce ^:^ eujmue ^..« du in eine Krankheit verfallen bist, so

trinke ein wenig AVein, denn () das AVeuige ist ein Mittel zur Heilung

(); wenn du aber () viel trinkst, so stürzst du dich in zwei Krank-

heiten; aber () bis zu einem oder () zwei Bechern, time nicht mehr

als diese, d. h. «aber trinke nicht mehr als höchstens einen bis zwei

Becher». Agi. hierzu l Tim, 5,23. tfe' . ce£.^^ ueuujmue ermu}..,’
oivci) /(, '. / ; .

—

A'^ita

Bachomii (Cod. Vatican. LXIX): . 2s.e.-uep -
.;;^ . epwii’^ ^®)

«diese Sache aber (), nämlich Öl zu geniesseu oder Weiu zu trinken oder

etwas Gebratenes zu essen, solche Sache kennen wir hei uns überhaupt

19) Annales du Musée Guimet XVII (1889), pag. 12 ff.
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niclit».— Triadou 496, .^ gï

gM2SL gY ujooyç gV cô^pïc. «die Mönche von Marês (Oberägypten),

welche geniessen Salz und Essig und trockenes Brot und Endivien».

Wenn wir nun ferner anuehuien, dass der Mönch wirklich auf das Fass

klettert und dasselbe einstürzt, so inüsseu wir auch aunehraen, dass der Wein

aus demselben heraiistliesst. AVäre dies aber wirklich der Fall gewesen, dann

hätte der Erzähler es doch sicher nicht versäumt, darüber ein Wörtchen

fallen zu lassen; denn wenn hier wirklich von einem Fasse die Rede ist, so

kann man doch nur aunehmen, dass es mit angefüllt war, also mit dem

«viu d’oblation» in diesem Falle, da es nun schon gar keinen Zweck gehabt

hätte, ein leeres Fass bei der Hand zu haben.

Piehl vertritt ferner die Meinung, dass wenn mau für «tonneau»—
«voûte» eiusetze, die Geschichte ganz unverständlich werde, da nichts darauf

schliesseu lasse, dass hier von einem Gewölbe die Rede sei. Wir werden

gleich sehen, wie weit diese IMeiuung haltbar ist.

Wenn, wie Piehl auuimmt, utuh «Fass» bedeutet, dann hätten wir

hier innerhalb weniger Zeilen für denselben Begriif einmal^ und

mehrere iVIale; schon dieser rein äusserliche Umstand scheint mir auch

gegen die Piehl’sche Auftässuug zu sprechen.

Obgleich ich von der Richtigkeit der Gleichung« = Gewölbe»

fest überzeugt war, so wollte ich doch nicht eher auf dieses Thema zurück-

kommen, bis ich mich nicht würde überzeugt haben, was der griechische Text

der Apophthegmen au dieser Stelle bietet. Die Moskauer Synodal-Bibliothek

besitzt in zwei Handschriften den Apoidithegmeutext vollständig und zwar

stehen dort die Erzählungen nicht in der Reihenfolge des Alphabets, wie in

dem zuerst von Cotelier^'^) und später von M

i

g ue^^) edierten Texte, sondern

nach den Materien geordnet wie bei Pelagius und Johannes^^) und bei

den Kopten. Diese Texte sind leider noch immer nicht ediert, obgleich sie

von grösster Wichtigkeit siud^^); nur eine von dem Bischof Bessariou ver-

fasste russische Übersetzung des griechischen Textes existiert

Nachstehend theile ich den betreffenden Abschnitt nach den beiden

Moskauer Handschriften mit, dessen Abschrift ich der Güte des Herrn

N. Pop off, Bibliothekars der Synodal-Bibliothek, verdanke.

20) Mouumeuta ecclesiae Graecae 1.

21) Patrylogia Gr. Gö.

22) Migue, l’atrol. Lat. 73. (Vitae patruui. Libb. V. VI).

23) Herr Akademiker P. Nikitin bereitet eiue Ausgabe dieser Texte vor, die hoffentlidi

uicht zu lange auf sieb warten lassen wird.

24) JtpeBHÜi,. . 11]>. . 2. ., 1892.
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Der Text lautet:/ . ’ -.' ; , ^’') '..’, ' -
^®)* ^**) .· ·/; ^^) . '] · · ’^'.

Wir sehen mm aus diesem Texte deutlich, dass dem = «crypta,

caméra» au allen Stellen entspricht, woraus wiederum klar hervorj^eht,

dass hier nie und nimmer von einem Fasse die Rede sein kann.

Was bedeutet nun aber? Die Hauptbedeutung von ist

«Gewölbe, ein mit einem Kuppeldache versehenes Gebäude»; später verstand

man unter nicht nur einen mit einem gewölbten Dache versehenen

Kaum oder Bau, sondern ebenso wie im Deutschen unter «Gewölbe» auch

einfach eine «Kammer, Vorrathskammer», wo man besonders allerlei Haus-

geräthe aufbewahrt. Was bedeutet nun aber in der Möuchslitteratur?

Wir können es ganz ruhig auch mit «Gewölbe» übersetzen; zu verstehen

werden unter sein kleine vielleicht ursprünglich aus Stein oder Scherben

gebaute, dann aber sicher auch aus Brettern leicht zusammeugezimmerte

kleine Zellen. Vergl. besonders: Historia Lausiaca, Cap. XXXV. Vita

Johannis Lycopolitani. Hier wird uns erzählt:

, , ',' , ,/. cf. Vitae patrum^^).

Und in demselben Werke Cap. VIII. wird uns unter anderem von dem

h. Ammon erzählt: '..

. 2).

25) ; Cod. Mosquens. 1G3, Cod. Mosq. 452.

26) A~ für ; von .
27) . ^,
28) von auf einer Basur, .
29) Auf folgt noch, was in fehlt.

30) .
31) Beide Codices *;

32) ;
33) . .

^

34) Dom Cuthbert Butler, The Lausiac Ilistory of Palladius. II. (Texts and Studies VI.

481

35) Migne, Patrol. Lat. 73, 1141 D.



16 OSCAR VON LEMM.

Aus diesen zwei Stellen, besonders aus der letzteren, geht nun aber

ganz deutlich hervor, was unter in der Mönchslitteratur zu verstehen

ist. Danach dürfte auch die Frage über die Bedeutung von endgültig

gelöst sein: ist eine einzelne in der Wüste von Mönchen erbaute Zelle,

die verschiedenen Zwecken dienen konnte; der Einfachheit wegen kann man7 «Gewölbe» oder «Zelle» übersetzen.

Wir erhalten jetzt die Gleichung:

UTTUH,, 'T'iine
:^ = — ~,,

—

crypta= Gewölbe, Zelle.

Zum Schluss gebe ich noch den lateinischen Text und die alte Bott-

ler’ sehe iibersetzung.

Vitae patrum 4. § 54.

«Alia vice allatuin est ibi vasculum vini de primitiis, nt daretur fra-

tribus ad singiilos calices. Et introeunte fjuodam fratre, et vidente quia vinum

acciperent, fugit in crypta, quæ crypta cecidit. Et cum audissent sonum,

currentes invenerunt fratrem semianimen jacentem, et coeperunt eum objur-

gare, dicentes: Bene tibi contigit, (piia vanam gloriam habiiisti. Abbas autem

refovens eum, dixit: Dimittite tilium nieum, bonum opus fecit. Et vivit Do-

minus, (plia non reædificabitur ci\ypta liæc temporibus meis, nt cognoscat

mundus, (plia jiropter calicem vini cecidit crypta in Scythi»^'’).

Bosweyd’s A^itae Patrum^') pag. 020.

«Ein audersmahl brachte man ein Fässlemit dahin von den ersten

Früchten, dass man einem jeglichen Bruder einen Becher darvon gehen

sollte. Als aber ein Bruder hinein kam, und sähe, dass man Wein thäte

einschencken, da lielf er davon in eine Knifft, gleich aber denselbigen

Augenblick that die Knifft einfallen. Die Bruder hörten das Getöss, sie

heften gleich zu, und thäten diesen Bruder halb todter herauss ziehen, sie

galien ihm auch einen guten A^erweiss, und sprachen : Es ist dir recht ge-

schehen, dieweilen du eine eitele Elir gesucht hast. Der Abt aber thäte

diesen Bruder wiederum laben und erquicken, und sprach: ]^asset mir diesen

meinen Sohn gehen, er hat ein gutes Werck getlian. Und so wahr der HErr

lebt, so solle diese Knifft bey meiner Lebzeit nimmer aiifferbaiiet werden,

damit die gantze Welt wisse, dass um eines Becher Weins willen, eine

Kruft’t in Scythi eingefallen seye».

30) Migne,. Ijat. 73, 871 .
37) Übersetzt vnn Pfarrer Matthäus Rottier. Ihllingen, 1691.
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LUI. Isaaks Opferung.

Tn dem Cod. Copt. Paris. 129^^ (Apocryidies I) foll. 2 u. 3 ist ein

Bruchstück aus einer Rede auf die Opferung Isaaks erhalten, das von nicht

geringem Interesse ist. Ich lasse liier den Text mit Übersetzung und einigen

Anmerkungen folgen.

[IIe2s.e 2s.e] 1 \^ 1 Cod. Copt.

Paris. 1291^

> [nJnoTTTe £cou fol.
2'·<'

[] 2t.e . |.2.-0>. 2£.^«^ ; »— ) 5

’PoTeujK .|®'® 25-

• .. ’^ 2., :: 625.€ 4* HiM 22.-
GICÄ.Ä.K 2£. €€ 10 ncdwppev 10

2£.

2..:- €£ ... 16 pi2SLM neqMO^“’ 16

ATF mÏU|€. . TtJl'iS.

2. ÎÏT€IgM . è^AAev€ t5''i2s. Mneqeï

ujnpe: MMoq:^€ 20 20

· .’^. ,
Aeï nq2i.i-noTtö

MOTFOTFT: <^ Teq1 .- Mô^dwTT nq2SLOOC^ 25 ^. 2s.e, 26

. qj çtta

nTAMAAlF ÏÏtôwCCW.22. .
ujd«.2SLe eiioA

30 pîî 30^ .0:: ^ rf. HiM.!
<^.. 1 MAATF . nq2S.OOC

. 2s.e IC 35

. .-4'. . 485 2
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1Cocl. Copt.

Parisiu.

12917 f,
2('·) '

[6]4^[| 1

neÎxoT pïï TOT^ . ujme

ëpo 2s.e

ne 5:
+ ne

.

eneujnpe lo. . MVi^ P

necHi .

necujupe

pi2£.U 15

TooT . hotS.

ne

> .

. 41 20

enouJ êeme

ecpHUj: 25

HèvY 2, eq

•t~ 2SL(ii

neqeI .
TeqoTHôwM

HOTOTHTq. eq so

OTCOuj ënoÀic.q

choK

.

ne2S:e4q

"!. 2s.e

> 2£_ me
. 35

[0.2. 2s.e . mJ

neouJ , []
ne ^[]
25_
ujnpe 5.

22.:
· Giuje4n2s_ï

ujnpe^. ’tep-p 2s.n 10

neq2s.ooc

(f I . 2£_

0 nujnpe7.
eiîoA . 15

2s.e i\oncq:

^ nTepeq2S-o

nS'i 20

e4qen-T00Tq
sic

ë2S.M ni
<_€qo

ënoneeq:

#v*0^ ^..e iiTepeq 25< ec

RH ë2sLq . e4q

nneqÉidkTV:̂ so

5 Tc\poq .\: ^ 35
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[rit‘2t€,
.
gn OTm] 1

[Rd.g]. 2S.e

UTÄ.( êpoi 2sl€

dwiRdvTexei ^d^ii 5

UJe . .^^ emtoTJ'

> eq2SLw

iievcj. 2£.e. lo

ê̂neROTWUj ë

epoi..>
evu neiiujHpe i 5

eic uô^t

Mice M.Moq pit

\.>.<. ë

poTTtt eTTUjHH

2£.e cdwfeeii: 20

Hmou ïi2s.ih

> iiOTj' ÏÏTÂKuek

2S.M mïï

25

e^TTCiis. ei ujev

poi . 7.7.<

y Môw'^e K ‘ R

2s.me 30

mmor:

2s.e .£<
y ëpo. ôwqRô. îïujH

19

pe-ujRM [eq| 1

O uee

· 4:
25. n^i-oeic

cdiö^R . 2s_e.5 IlMMôkR

îieRewT lo.
0^ i.qo'' pn

pe^uje d<q22.eR& RIM&:
»f» 07£> . e^qev

e^q ReI ïïn:
»f» iXAAev '^Rôwpe4Re47V.ei 20

îî

\.->'
. Miip2s.e

.2£.

pu 25^ 2.'-} .: »>-·
<_

80

ujnpe ne

. eq

ëujupe: 35

Cod. Co]it.

Parisin.

129‘7, f. 3'.
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Cod. Copt.

Parisiu.

1291^ f.
3'·.

[] i

2_ eüoA^ . dwTMoo

uje^
25.2: 5:

ôwUoH

·»- ujd.pe

itUjCH^ .( en

. ÏÏ *^’ .22. ne

£ ^ 15: !
2s.e

> . ÔW ce^ppiv

enevTrivn.nqe 20: ^
2£. nèvq . 2s.e

> neTujoon; 2

üesî-dwq 2s.e.
> neeeiWT 2s.it

e2s,n

7V.e \:
Ä-inevT

> MMoq
eqMHp epoTi H

ujun eqo 5
'

nevpèv necooTT. eTÛe

. . . . e 1

6^|[]̂

ÂëneVujHpe-ujHAe

eTHÄ.no'Tq

Td^qpwn

ujes.2s.e MHeq2s.o

oq 2s.e’^
ujoiue pn 10

e^Éi

p^pd^M. eTÎie 2s.e

eo^ruJ
ÂënôwUjHpe: 15

0^ 2!^e

<5'

nÂ.nëpdwHH .
.

2s. e esq*^ 20

Âëneqpo ene

CHT ineqcpev

Hid^pion noTT

nos' nnôwTT e^qpi

Me eq2s.. 25

»f. ‘ife 5^7.^^
nnoTVÊi^

.

. 80

eqTeseiHTT.
^

. 2s.e

OTHJOTT’^.

4bö
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«[Es sprach Abraham:] «Gott befiehlt mir also: «Bringe mir deinen f«i. 2'

Sohn als Opfer () dar». Ich liehe dich () mein Sohn, aber ()
ich liebe Gott mehr (-) als dich».

Es sprach Isaak: «Warum nahmst du denn nicht Ismael? Aber()
vielleicht willst du mich tödten wegen der Stunde, in welcher meine Mutter

mit dir also stritt: «Wirf diese Magd hinaus mit ihrem Sohne!» Wenn es so

ist, 0 () mein Vater, so bitte ich() dich: Tödte mich nicht! Nein,

du gedenkst der Stunde, in welcher Abimelech meine Mutter von dir

fortnahm; da sprachst du ein Wort mit Sarra und wolltest sie der Frucht

() ihres Leibes berauben».

Wie soll die Unfruchtbare, welche* ausser einem einzigen Sohne nie ge- b.

boren hat, sich trösten, wenn man ihr die Nachricht bringt, also: Deinen

Sohn hat man auf dem Gebirge getödtet, diesen, welchen du in deinem

Greisenalter geboren hast?».

Wer wird der Sarra in ihren Zelte() die Nachricht bringen, also:

«Steh auf, komm und siehe die Frucht () deines Leibes, während das

Schlachtmesser über seinem Halse ist, nicht in der Hand eines Fremden,

sondern () in der Hand seines eigenen Vaters?».

Ist kein (.) Vogel au diesem Orte heute, der Nachricht brächte über

Isaak seiner Mutter und spräche zu ihr also: «Komm und siehe den Mund,

welcher von deinen Brüsten getrunken hat, welcher geschrien hat und nicht

gehört worden ist in seiner Noth ()?
Wer wird meiner Mutter Nachricht bringen und zu ihr sprechen: «Siehe foi. 2

[Isaak? welcher neun] Monate in deinem Mutterleibe zugebracht hat, grösst

dich, denn es ist sein letztes Mal, dass er dich sieht?».

Ist es nicht () ein Herzeleid, () mein A^ater, für meine Mutter,

dass, während die Kinder der Magd und diejenigen der Chittura in ihrem

Hause sind, Isaak, ihr Sohn, ein Schlachtopfer ist auf dem Gebirge?

Ist Ismael nicht ([) eine Zeugung deines Leibes mit den Kindern der

Chittura? Was bin ich anders, als (-) sie, dass du ein schweres Greisen-

alter über meine Mutter bringen willst?».

Nachdem er dieses alles zu seinem Vater gesprochen hatte, während

dessen Eechte in seinem Busen (verborgen) war, die er (nun) befreien wollte,

sprach Abraham: «Wenn ich Ismael nehme, *wird Gott [sagen]: «Es ist :

nicht dein Wunsch und der Sarra ’s, dass du nimmst den Sohn der Magd,

bevor ich dich gefragt habe». Wenn ich den Sohn der Chettura nehme,

fürchte ich, dass Gott zu mir spreche: «Du liesst den Sohn deines Erbtheils() los und schlachtetest den, welchen ich zu schlachten dir nicht

befohlen hatte».
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Als aber () Abraham dieses gesagt batte, führte er seiue Hand über

den Hals des Isaak und wollte ihn schlachten.

Als aber () Isaak das Schlachtmesser über sich sah, schloss er seine

Augen wegen der Nothwendigkeit () des Todes. Zu der Stunde, als

das Schlachtmesser ihn berührte, zergieng es wie Wachs vor dem Feuer.

füi. 3' a. ^[Es sprach Abraham in grossem] Herzeleid, also: «Vielleicht hat mir

Gott gezürnt, weil ich beharrlicli war (/), bis dies alles geschah».

Aber () er hörte G(dt, welcher zu ihm also sprach: «Abraham,

Abraham! Ich erfuhr heute deine Liebe zu mir; aber() au Stelle Isaaks,

deines Sohnes, siehe (da ist) ein Schaf, nicht geboren von einer Mutter,

an einen Baum gebunden, mämlich an einen Sabek. Nein, von der Stunde

an, da du deinen Fuss auf den Berg setztest mit deinem Sohne, stieg dein

Opfer () zu mir herauf, aber () ich wollte dich prüfen (,),
ob du ihn opfern würdest oder nicht».

foi. 3' 1). *Als aber () 1) 1 das hörte, liess er seinen Sohn los, ^welcher

war wie ein Todter^'·’), und gieng zur Stelle des Schafes.

Es sprach der Herr zu Isaak also: «Steh auf! Meine Kraft ist mit dir

und nimm mit deinem Vater das Schaf.»

Sogleich stand er auf mit Freuden (und) richtete alles für das Opfer

() her, Gott segnete Abraham (und) machte ihn zum Vater aller Völker

().
Aber () ich bitte euch (), () du gottliebendes Volk

(), sprecht nicht ein Wort der blrbitterung mit euren Munde gegen den

Patriarchen (^^), dass er keine Kinder lieb Inätte. Jawohl, wahrlich() er liebte Kinder über die Massen, aber () er liebte Gott mehr

als Sohn und Tochter.

i'oi. a. ^Ferner( -t-ou), als sie das Opfer () vollendet hatten, giengen

sie beide, ohne dass Feindschaft zwischen ihnen wäre; nach unserer Art

(aber) wenn unsere Eltern uns eine kleine Ohrfeige geben, (so) zürnen wir

ihnen bis zum Tode oder (), wenn sie uns ein kleines Wort der Faanahnung

sagen, (so) erwiedern wir ihnen in ungezogener Weise ().
Als sie aber () zum Zelte () kamen, sah Sarra, dass die Farbe

des Isaak sich verändert hatte gegen () die alltägliche und sprach zu

ihm also: «AVas ist dir, mein geliebter Sohn?».

Er sprach also: «Mein Vater hatte mich auf das Gebirge geführt ein

Opfer () darzubringen. Ich sah ein Schaf an einen Baum gebunden,

grösser als alle Schafe, wegen

ii. *Sehet jetzt, () meine Lieben, und lobet() diesen guten kleinen

29) Wörtlich: «wie die Todteu».
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Knaben, welcher verheimlichte das Wort und es nicht sagte, damit kein

Streit entstehe zwischen Sarra und Abraham, (nämlich): «weil du meinen

Sohn tödten wolltest».

Besonders aber () weinten die Einwohner von Thrakê, als sie dies

hörten. Der «Chalcedon»() aber () steckte sein Gesicht in sein

Taschentuch() auf lange Zeit und weinte, indem er also sprach:

«Wahrlich (), an Stelle einer goldnen Zunge in deinem Munde bist du

würdig einer Zunge aus Edelsteinen, kostbarer als Gold viele Male, denn du

bist würdig, dass dir [himmlisches] Manna (.) gegeben werde» ^®).

30) Vergl. Légendes coptes. — Fragments inédits publiés, traduits, annotés par Noël
Giron. Avec une lettre à l’auteur par M. Eugène Revillout. (Paris, 1907), pag. 25—30.

Diese Arbeit hat sehr geringen Werth und muss von Grund aus neu gemacht werden.

Nicht nur, dass die Texte von den gröbsten Fehlern wimmeln, sondern auch die Übersetzungen

lassen vieles zu wünschen übi'ig; dazu verräth der Verfasser auf Schritt und Tritt, wie wenig

vertraut er mit der einschlägigen Litteratur ist, so z. B. sagt er bei der Behandlung der «Ge-

schichte von der h. Marina» kein Wort darüber, dass diese Texte bereits in der «Revue de

l’Orient Chrétien» (VII. (1902), pagg. 126—152) und später noch einmal in der «Bibliothèque

hagiographique orientale» (8. (1905), pagg. 65—73) von Hyvernat herausgegeben und übersetzt

worden sind, was um so auffallender sein muss, als diese Arbeiten in Paris erschienen sind. Zur

Charakteristik von Girou’s Arbeitsweise führe ich hier die Abweichungen des Giron’schcn

Textes des Clarendon Press fragm. 59 von demselben Texte nach Ilyvernat’s Edition an.

Hyvernat. Giron.

Revue de l’Orient Chrétien. Ijégendes coptes

139, 1 p. 31 3«

2. 3.^ , noTiTOT-weitoc ohne Dw_e

5^,
9 nçTt'OTMerioc neçTCOTXÊnoc

11

12 wqpa'mß iiqepfT'mß

12. 13 ticess-O efioW eßoA
13^ nHeTiViae ''.

13. 14. . täi >
14. 15. cpxpiiv

15 TIlpïl

16^^ iinenvpe^Xm

19^
20 epoH

26 33

110, 1 eqçen eqç^t

2 çeii^Âcnecie ^en^dwcuneic

7 u^6.e

eßoA çii. eßoA ÇM ncioMÂ.

8. .
9 fehlt zwischen^ und

eq5.-iA.i'.OMCi

cTperjuiioïie
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Anmerkungen.

Zunächst muss hier t)einerkt werden, dass hei Fol. 2 Recto und Verso

vertauscht sind.

Fol. 2 1.— Zu Anfang erzänge ich; [ne^te£ 2. 2SLe].

2 25 ff.
— qi^ utootr «die

Stunde, in welclier Al)imelech meine Mutter von dir nahm, dir entführte»].

Giron übersetzt: «le moment où Abimélech a pris ma mère de ta main»;

ÏÏtoot hat hier aber nicht mehr die ursprüngliche Bedeutung «von der

Hand», sondern ist schon einfach Präposition mit der Bedeutung «von», vor

Substantiven:.
Es ist hier von Ahimelech, dem Könige von Aegypten, die Rede,

welcher die Sarah entführt, vgl. Gen. 12. 10—20 .

Fol. 2 11. 12 .

—

..] Giron liest dagegen;

edwMu. Es ist aber zu lesen, die 2 Pers. fein, der Reflexivform

Fol. 2 20 .

—

«ist kein () Vogel an diesem

Orte?»]. G. liest ^ «il n’y a même pas un oiseau». Die Auffas-

sung Giron’ s scheint mir aber aus folgenden Gründen unmöglich: 1) Bei

.ueu fehlt gewöhnlich der Artikel, so dass eher zu erwarten wäre .wen, wenn es bedeuten sollte: «es ist kein Vogel da», 2) geht aus dem

10

11 n̂Çj5't»0'5'MCl\0C

12 ÇM

14.
17-

19. 20

23

25. 26

ôn

NocL sclilimmer steht es aber mit der

p. 34

Îl çjyn T.wen

on nOMOC
8

Avne çjT OiTMcno c

AVIIAVÄ.^
35

«Geschichte vom Kaiser Zeno und seinen zwei

Töclitern». Wohl hat Giron die neu aufgefundenen Pariser Texte herausgegeben, wenn auch

liöclist olierflilchlich, den Leidener Text aber und den der Sammlung Crawford (jetzt Sammlung

ilylauds in Manchester) druckt er einfach nach der sehr fehlerhaften Edition von Améli-

ncau ah (cf. Proc. Soc. Bibi. .Arch. X, 1888, pagg. 194 ft'.), wobei ei’ zu Amélineau’s'
noch eine reiche Auswahl eigener hinzufügt. Diese Texte habe ich copiert und gedenke sie nach

noch reicherem — zum Theil gänzlich unbekanntem — Material neu herauszugeben.

Die Giron’sche Arbeit ist ein würdiges Seiteustück zur Guérin’schen Arbeit in der

«Bevue égyptologique» (X. (1902), pagg. 148— 1G4. XI. (1904), pagg. 1—14), vgl. Kl. kopt.

Studien ", 5.

Es ist zu bedauern, dass gerade in Paris, der Stätte, wo die herrlichsten Schätze kop-

tischer Litteratur aufgespeichert sind, so stümjierhafte Arbeiten, wie Giron’s «Légendes coptes»

noch müglicb sind und mau kann nur mit grösster Besorguiss der Zukunft der

kojitischeu Studien in Erankreich entgegensehen, denn der grösste Theil der in den

letzten Jahren auf koptischem Gebiete in Erankreich erschienenen wissenschaftlichen Arbeiten

verdient kaum diesen Xamen. Ich halte cs für meine Pflicht vor diesen Arbeiten zu warnen, da

sie mehr schaden als nützen können.
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ZiisammeuhcTuge hervor, dass wir hier eine Frage haben, vergl. ue^uj ^
.(? .*.7;— 2.- ^;—

^. 3) vergl. zum ganzen Satze:

.. üq2£.i-noTrw .. .... eine Stelle

aus den Acten des Andreas, die unter den koptischen Fragmenten leider

fehlt, aber in der arabischen und äthiopischen Version erhalten ist. Dieselbe

lautet:

«He said also: «Is there no bird in this city which I could send to

Lydda to my master Andrew ?»^^).

(D.caiV^ : :. ; «rfrl· : -: : : ^4: : '^ : ’, :

:: i\R\? : : « Plnlemon spake

again unto them, and said, «Is there not even a bird in this city which I can

send unto the city of Lydia, to my master Andrew?»^*).

Es dürfte also kaum einem Zweifel unterliegen, dass

zu trennen ist und dass für aui steht.

Fol. 2’"b 25—28.— ,, pü.
«Komm und siehe den Mund, welcher von deinen Brüsten getrunken hat».

sio

Giron liest: e ^ pu «Komm und

siehe den Mund, du (Weib) hast getrunken von einer Brust».

Fol. 2’’ 35.— 2s.e Vc ] Das ist was ich in der Handschrift

erkennen konnte, obgleich hier wohl^ zu erwarten ist, wie auch

Girou hat,

Fol. 2" a. 1.2.—[^] uefcor pu-
.]. So liest auch Giron, doch ohne Ergänzung.

Fol. 2'’ a 28—30.— ëpe TeqoTruev.u peu uo'yoimq. eqoTmiy

enoA2i.q e&oA. Giron übersetzt das: «(Or, après avoir dit toutes ces choses

à sou père), il lui mit sa main droite contre la poitrine cherchant à le re-

pousser». G. bezieht diese AVorte offenbar auf Isaak, ich dagegen möchte sie

auf Abraham beziehen. Ich übersetze; «(Nachdem er dieses alles zu seinem

Vater gesprochen hatte), dessen Kechte in seinem Busen (verborgen) war,

die er (nun) befreien wollte». Giron meint also, dass Isaak seine rechte

Hand gegen die Brust seines Vaters ausstreckt um ihn von sich zu stossen.

Diese Auffassung widerspricht aber vollkömmeu allem, was später von Isaaks

31) Acta mythologica apostolorum by Agnes Smith Lewis.( Semiticae III,

pag, l,u. IV, pag. 5).

32) Budge, The contendings of the Apostles I, pag. 140,23 f.

33) L. 1. II, pag. 171.
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Ergebenheit und Gehorsam gesagt ist. Ich möchte die Stelle so verstehen,

dass Abraham seine Rechte in seinem Busen verborgen hält, um dem Isaak

möglichst lauge den Anblick des Schlachtmessers zu entziehen; er will nun

seine Hand aus dem Gewände befreien um den Isaak zu schlachten.

Fol. 2” a. 34. 35. b, 1—7.— eï^ô.u2s.\ ^. [itis.-

JÄJneKOTrmu} [^] ne nè<ï [] .*!^^^: Giron liest hier: eïu}ô.U2!iLÏ.
nenoirmui 2. etc, und übersetzt:

«si je prenais Ismaël, Dieu [ce n’est pas] là ta volonté que je

prenne le fils de la servante avant de t’avoir interrogé». Hier muss zunächst

auffalleu, dass obgleich im Texte bei Giron 2«. steht, also die 2.

Person, er doch übersetzt: «que je prenne», was er also, wie· es scheint auf

Gott bezieht. Nach meiner Ergänzung und Auffassung lautet die Überse-

tzung: «Wenn ich Ismaël nehme, wird Gott [sagen]: Es ist nicht dein

\Yunsch und der Sarra’s, dass du nimmst den Sohn der Magd, bevor ich

dich gefragt habe».

Fol. 2'’
1) 13—15. üujupe ]. G. über-

setzt hier: «tu as laissé le petit hors de ton héritage». Das ist kaum mög-

lich; «hors de» könnte nie so ausgedrückt werden,^-. ist nicht zu trennen und bedeutet «der Sohn deines Erbes», - eiioA

bedeutet aber «frei lassen, loslassen». Ich übersetze: «Du liesst den Sohn

deines Erbes() los».

Fol. 29. 30. — .] Vgl. dazu: De morte

Joseph! 26,6. ^^^ , ÛToivujTe.uSl

MÎiivceviioc êfmA .>. .ücp.uoir \;)^.. «Ich

den Schuldschein ihrer Sünden zerreissen, dass sie keinerlei Strafe

empfangen ausser der Nothwendigkeit des Todes und des Feuerstro-

mes»®^).— L. 1. 28, . 0.AA0. eeûe ’^^. Aovîv.u.

ûÆici î ^.vvexpm.ui ue.u \ fixe (..
«Aber durch Adams Übertretung sind diese grossen Schmerzen und diese

grosse Nothwendigkeit des Todes über die ganze Menschheit gekom-

men»'^^)— A’’gl. ferner: Rede des Schenute über die Nothwendigkeit

des Todes: pm.ue . ujupeujiiM

pu. ,. ujô.uTOTT’^ MueTniuiv^®) «Alle Menschen (- ),
sei es () Greis, sei cs () Jüngling, werden ertragen die Nothwen-

digkeit des Todes, bis sie ihren Geist () aufgeben». — ^

34) Ygl. Stern in der «ZeitscLr. für Misseuschaftl. Theologie» XXVI, pag. 289.

35) L. 1. i»ag, 291.

SG) Kos si, I papiri Copti di Torino II. 3,:. c.

492



KLEINE KOPTISCHE STUDIEN, LI— LV. 27

oTrufJbAc €2s.i uis.q mauu

MAioq [] pu ^^ [pev]^ efcoTV. 2s.e&
€ . ®'). «Darum kann der Mensch eine Zuversiclit haben und

sich selbst trösten, damit er mit Leichtigkeit ertrage die Nothwendigkeit

des Todes, denn es ist die Sache eines jeden».—Ä7ne [] twuj

[] [ujmne îtjpmAve [] .qu ..
[ss.ij’^ne^ [] «Nicht hat Gott bestimmt, dass die

Hölle für alle Menschen sei, sondern () er hat bestimmt, dass alle Men-

schen schmecken die Nothwendigkeit des Todes«.

Fol. 2 31—35.— .5 T^poq. evciiwN eiioN

ïïe^e ue>>.ppert. «Zu der Stunde, als das Schlachtmesser

ihn berührte, zergieng es wie Wachs vor dem Feuer». Vgl. dazu Ps. 67 (68), 8.

n^ç p €UJ^.qß7V. e&oN..".
Fol. 3’’ a. 1. 2. — Ich ergänze hier: [IIe2s.e ,&^>. pu \.]. «Es sprach Abraham in grosser Trauer».

Fol. 5’’ a 16—18.— eie MAioq ottacä.ö^'t.

eqAuip epoTTu eTrujuu 2s.e cd.£ieu. «Siehe, ein Schaf, das nicht geboren ist

von einer Mutter, gebunden an einen Baum, nämlich Sabek».

Von besonderen Interesse ist hier das . MAioq pu

-.. «Ein Schaf, das nicht von einer Mutter geboren ist». Dies geht auf

jüdische Anschauung zurück, wozu man vergl. Pirque ’aboth: «Zehn

Dinge wurden am Vorabend des Sabbat in der Abenddämmerung
geschaffen». Unter diesen wird als letztes genannt: «Der Widder

unsers Vaters Abraham»®^). Vgl. unten zu Fol. '' -. ce<£ieu geht

auf hebr. *J2D {Gen. 22, is) zurück. Vergl. zu im Koptischen folgende

Stellen:

Rede des Theophilus über das Kreuz und den Schächer:(.) M^peqei nqrövMoi 2£.e Avniujim. epoq eneqpÄ.u ne cô^feen eep.uemiè». ne ^ umtou

Mnpeqcmxe. nö.i ne nuje Mnecfôc euxev npieiü. oAq

eppè^'i* e 2i.wq etc. ^®). «Möge er kommen und mir mittheileu, welches die

37) L. 1. 3,13. c. L. 1. 3,17. c.

38) Pirque ’aboth. Der Miscbnatractat «Sprüche der Väter» ins Deutsche übersetzt

und unter besonderer Berücksichtigung des Verhältnisses zum Neuen Testament mit Anmer-

kungen versehen von Paul Fiebig. (Tübingen, 1906) pag. 28 f. (Ausgewählte Mischnatractate

in deutscher Übersetzung 2). — AVeiteres über den «AVidder Abrahams» in der jüdischen Tra-

dition, s. bei Gollancz, Jewish authorities on the ram of Abraham. (Asiat. Quart. Piev.

N. S. VIII (1894) pag. 198 f.). — Ders. The sacrifice of Isaac. (1. 1. N. S. IX (1895) pag. 139 tt'.).

39) Pvossi, Papiri di Torino I, 1,76. a.
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Gestalt (-) des Baumes ist, an welclien der AYidder gebunden war, und

dessen Namen Sabek ist. Die Erklärung() von Sabek ist «der Ort

der Ruhe des Erlösers», welcher ist das Holz des Kreuzes (), au

welchem erhöht worden ist das Lamm Gottes».

Mystères des lettres grecques:© gmmq 0.^}^
<£0.^ He<qxes.n .utiujhu epoq cevÊieu’

iiequjoon ne ^ ;;^·. 7 . .&
eiioA ^®). Hebbelynck übersetzt hier: «Une autre figure

de la croix du Christ se trouve dans le bélier immolé par Abraham, et qui

était resté attaché par les cornes à l’arbre appelé sabek: car nous entendons

par sabek la «rémission et la vérité» ‘‘O

.

Triadou 285 (35). Ile^i^ eimoS'

ujô^uTeqMOi'v pi po

es.qujouq époq mm^ cmîvw .
nujHM^ £>·

Dieser ist es, welcher ertrug (-.',) eine grosse Feuerprobe,

bis er schaute Gott von Angesicht zu Angesicht

und ihn bei sich aufuahm mit seinen zwei Engeln() unter

dem Baume von Mamre d. i. Sabekou.

Der Baum von Mamre, unter welchem Abraham die drei Männer

empfieng, wird hier mit dem Sabek (*]ZiD) identificiert. Der arabische Text

übersetzt nujHn& mit L.öj)

«der Terebinthenbaum, welcher auch die Eiche ist».

Fol. 5’’ 34 b 1—3. — nujHpe ^h.u. eboA [cq]o n©e
8ÎC.. — Giron liest hier: ^ nujHpe[ujHM c&oA] ©

sic. Das ohne eq ist hier undenkbar, ebenso ist. falsch.

40) lieb bei , Les mystères des lettres grecques d’après un manuscrit copte-arabe

de la Bibliothèque Bodléienue d’Oxford. (Louvain, 1902), pag. 105.

41) Hebbelynck bezieht hier ne-qujoon on etc. auf «le bélier«. Ich glaube

jedoch, dass dies unmöglich ist wegen des folgenden:} o6.p Dc.e itiuo

eßoX MH. Ich würde hier folgende Übersetzung vorschlagen: «Deshalb (’) schlachtete

auch Abraham den Widder, welcher mit seinen Hörnern gebunden war an einen Baum, genannt

Sabek. Er war wiederum das Vorbild () des Kreuzes () Christi, denn () wir

erklären() Sabek durch «die A^crgebuug und die Wahrheit». Der Widder ist eben das

A'orbild Christi, der Sabek aber, an welchen der Widder gebunden war, ist das Vorbild des

Kreuzes Christi. Zu beachten ist hier noch, dass die Erklärung des Buchstaben t, vorhergelit

welcher als «die AYahrheit und die Heiligung» () gedeutet wird, worauf es noch heisst:

cßo'.V ojTCH ne ^5 .wnrfißo . «denn (?) durch

das Kreuz (-;) Christi, unseres Gottes haben wir empfangen die Heiligung und die Recht-

fertigung».
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Fol. 5" a 1.2. —[^] ^. Giron; -
2..

Fol. 3” a 30—35.—^. ^ pu '3'*.>
eirujHU eqo uuo5^ .. . «Ich sah ein

Schaf, (las nicht geboren war, au einen Baum gebunden, grösser als alle

Schafe». \^gl. oben zu Fol. 3" 16—20.

Fol. 3” 12. 3. — iTtoujT []
ÂvueïujHpeujHM. «Schauet jetzt, meine Geliebten, und lobet ()
diesen Knaben». — Giron; ]. . nà.eà.e
etc. «Més chéris, admirez cet enfant».

Fol. 3° b 11—15.— 2s.e ^.
Giron; «à savoir: «Tu veux tuer mon fils et me l’enlever». Ich übersetze:

«Denn du willst meinen Sohn tödten von mir weg.»

Fol. 3'° b 18 .

—

Giron: «les pierres précieuses»]. Aus dieser

Übersetzung sieht man, dass Giron Äuepcs^uu für identisch hält mit e^uepö.^,

«Karfunkelstein». An Edelsteine zu denken lag ja liier sehr nah, da

weiter unten der «Chalcedon» (^^^) genannt wird und in der

Anrede am Schluss des Fragments der Ausdruck € . «Edelstein»

gebraucht ist. Doch bei näherer Prüfung erweist es sich, dass hier weder

von Edelsteinen im allgemeinen, noch vom Chalcedon im speciellen die Rede ist.

Betrachten wir zunächst -^. Crum hat vor kurzem darauf

hiugewiesen, dass in.. der Ortsname «pe^uu steckt, infolgedessen

sei hier von Chrysostomus die Rede, der unter anderem auch nach der

Insel Thrake verbannt gewesen sein solO^). Die Insel wird gewöhnlich

42) Egypt Espl. Fund. — Arch. Repoi’t, 1906—07. C. Christian Egypt, pag. 71. 72.

—

Bei Besprechung unseres Textes nach der Giron’schen Edition sagt Crum: «Xo. 2 shows a

discourse of Chrysostom. This is proved by the final words, where Traké, the supposed place of

bis exile (v. Brit. Mus. Catal. nos. 307, 983) is the scene of action. Its historical value may be

judged from the term «Chalcedonian» applied to one of the saint’s enemies. Possibly this is from

the same MS. as Paris 132^, 14, 15, appear to be likewise from Life». — Budge, Saint

Michael the Archangel: Three Encomiums etc. London, 1894. pag. 93: cwct*.oioc nienicuoiioc

.. . ®'’’?«' ep-ejmpi'jm ^-
épo'.^ niMÄ ,^ cßoA näiiTq. «Eustathios, der Bischof von Trakê, der

Insel, der Ort, an welchen die Königin den heiligen Johannes Chrysostomos verbannte,

der Ort, an welchem er vollendete». L. 1. pag. 129: ^'4«
wohner von Trake, der Insel». — Synaxar, 17. Hatur. «Er wurde also nach der Insel eb

Atrakis verbannt». — Johannes von Nikiu (ed. Zotenberg) 234:

=,]\ : ”.· : <>/ : -'^ : : <> : · : : <··^'}^'5. :

: () : : ··’ :( : ’,-· : -^.: :

-’' : - L. 1. 4G3: «Proclus ramena aussi le corps de saint Jean Chrysostome à Constan-

tinople: il y avait quarante-cinq ans depuis que ce patriarche avait été exilé dans une île

appelée Thrace [Atrâki]. — L. 1. 298 finden wdr eine Insel Atrôkû (A'* I A'Î'C'D' '),
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genauut (s. d. Anm.) und die Emwohnei' derselben müssten

heissen; wenn hier aber dafür steht, so beruht diese Form zwei-

fellos auf einer Anlehnung an .^. Auch 6.^ der «Chal-

cedou», der «Chalcedonier» erweist sich nicht als Edelstein, sondern dient

hier zur Bezeichnung einer Person, offenbar eines Gegners des Chryso-

stoinus^^).

Dass wir es hier wirklich mit einer mit diesem Namen oder Beinamen

bezeichneten Person zu thuu haben, geht aber zweifellos aus einem Blatte

der Goleniscev’schen Sammlung (Copt. 37) hervor, dessen Text ich weiter

unten abdrucke, und welches aller Wahrscheinlichkeit nach zu Parisin.

12^^ foll. 2.3, wie auch zu Parisiu. 132^ i4. is gehört.

Fol 3” h 19—25. — ^
eneqcpes.4iÄ,pjon' ]. «Der «Chalcedon» aber steckte

sein Gesicht iu sein Taschentuch auf lange Zeit und weinte». Giron übersetzt

das so: «La chalcédoine laissa la tête sur sa gangue un grand moment,

pleurant». Dazu vergl. man die Einleitung pag. 12, Anm. 2: «cpô.iuô.piou,

transcription du latin factorlum. Factorium (tiré de factor, fabricateur)

s’emploie souvent pour la fabrique d’huile, le pressoir, comme factor pour le

fabricaut d’huile. Mais ce mot a le sens beaucoup plus large de «ce qui donne

naissance à » d’où, pour une pierre précieuse, sa gangue (interpré-

tation de M. E. Revillout)».

Dieser Erklärung kann ich unmöglich beistimmen. Wie sollte aus einem

lat. factorium ein cpd^iu^piou entstanden sein? Zunächst müsste nachzuweisen

sein, ob im Griechischen ein ’^' zu belegen ist oder nicht. Die Lexica

kennen es nicht und selbst zwischen einem vorauszusetzenden*[ und

44.. wäre der Unterschied viel zu gross, als dass an eine Identität

beider Wörter auch nur annähernd gedacht werden könnte. Meines Erachtens

ist ='., «das Schweisstuch, Kopftuch». Das

lässt sich noch anderwärts im Koptischen belegen.

So steht Gesios u. Isidoros: eùoA .wneqcpevuie^piou.
excqe^ne e^qAcopq^ .^^) «Er löste sein Kopftuch(-
'.), welches um seinen Kopf gebunden war und band es um den Kopf des

die als Verbaimungsort diente; diese wird wobl mit Atràkî identisch sein, das schon Crum

(Cat. Brit. Mus. pag. 409 h. Amn.) vermuthete, und ! einfach verschrieben für

/i-ivAn. :

43) Wir werden hier wmhl au die Synode auf dem Landgute «ad quercum» ( SpCiv) iu

der Xilhe von Chalcedon (i03) zu denken haben, auf welcher Chrysostomus abgesetzt wurde.

Seine auf dieser Synode versammelten Gegner konnten auf diese Weise leicht zu dem Xamen
«Chalcedonier» kommen, der dann auch auf alle seine Gegner übertragen werden konnte.

44) Ä. Z. XXI (1883), pag. 142.
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Todteil)).— Evang. Nicodenii I: iX. 2^e ei efcoTV.’^ €-
peqcoTU ic .<^·] tiö^q ^ evqqi .unecpö^Kd^TViou (1.7.)
[es.]quop^ €&o7V pi.2s.H .·. €. pd>. mc^^).

«Der Läufer (, Cursor) aber () kam heraus und als er Jesum er-

kannte, betete er ihn an und nahm sein Schweisstuch() und breitete

es über seine Hände aus und legte es auf die Erde unter die Fiisse Jesu».

Vgl. Acta Pilati A. I, 2. «. ,). Und noch an einer anderen Stelle heisst es; îÎT€pequô.T re^p

epoq nSi []] »e<q e4[q2s.i .wneq]cpe»^iuö.“

[] €Tqe4[M^OTe] M.uoq [pu ueq]<T'i2SL o^qn[opujq es.qoTr]es.pq efcoA[0.]. «Denn () als ihn der Läufer() sah betete er

ihn au und nahm sein Schweisstuch(), welches er in seinen Händen

hielt, breitete es aus und legte es auf die Erde». Vgl. Gesta Pilati I, 2:

nam et Cursor videus eum adoravit illum, et faciale quod teuebat in manu

expandit ante eum in terra et dixit ei: Domine, vocat te praeses».

Cod. Borg. CXV. uTepeqcmTAv. ti<f\ enpôwU Aineq^toeic.

.uneqi^pepô.Tq euTiipq. Ä.q2s.i .uneqeneuTUTUc. ueq'^o.e'iÄ.-

pion d.qMopq AiMoq. 2S-e uequu ui^p. ne.^®) «Als aber () Petrus

den Namen seines Herrn hörte, blieb er überhaupt nicht stehn, sondern

(.) nahm seinen Mantel() d. i. sein Tuch() und band

es sich um, denn er war nackt».

Cauones ecclesiastici 65: Avixpe 2!>..
ucô^ neicô. .vm nevj ..€), -
ujooAve,.0. elûoA pu peutmev eTujooAie u peuAuipe UT«\toc u

UToq ., ucee»Ao eiioA uuuoti uccout. eppevi ^').
«Auch zwei Diakoueu () sollen zu beiden Seiten des Altars() stehen, mit feinen AVeJelu in ihren Händen, die aus feinen

Stoffen hergestellt sind, oder () mit Pfauen([])-81· oder ()
auch feinen Tüchern (); und sie sollen die kleinen fliegenden Ge-

schöpfe verjagen, dass sie nicht in den Kelch() kommen»^®).

Cod. Borg. CLXVI (Zoëga 282); uqqi \ 0. A\ueqi:^<Mue4-

Aiou u neqcpeviTXpe pu ueq(Ti2i. av.vuu .vvMoq uqcooTTu e&oA Mueq-

.ud^Kp uqewiTe eTpe-yqi uxeqe^ue. «so dass () er abuahm sein Kopftuch

45) Eossi; Papiri Copti di Torino I. 1, b.

46) Guidi, Frammenti copti. Nota YTI, pag. 69 (109).

47) Lagarde, Aegyptiaca pag. 276, 2 .

48) Job. Leipoldt, Saidiscbe Auszüge aus dem 8. Buche der apostolischen Konstitu-

tionen. Lpz. 1904. (T. u. U., N. F. XI, 1 b. pag. 20).
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() oder () seinen Turban mit seinen eigenen Händen und

seinen Hals aiisstreckte und verlangte () geköpft zu werden».

Auch im Hebräischen der späteren Zeit findet sich das AVort in der

Form nb'''p'*D. Sam. Krauss^^) erklärte es zuerst durch -, später

jedoch durch .
hätten also folgende Formen:

'^.0^,>,,
denen entsprechen, ',,, '., '/ , . m.

Sophokles (iiexicon) trennt,, von :-,; dagegen möchte ich in allen diesen Formen nur Varianten

eines \Vortes sehen mit der allgemeinen Bedeutung «Tuch», welche daun je

nach dem Zusammenhänge als Kopftuch (Turban), Taschentuch, Handtuch

u. s. w. specialisiert werden konnte. Alle diese Formen werden wohl aber

vom lat. faciale abzuleiten sein. Ein Verwechseln mit dem rein griechischen

«Bündel» lag durch die grosse Ähnlichkeit der Formen sehr nahe.^ und iipdw5Kpe (s. o. Cod. Borg. ^) möchte ich als

verschiedene Formen desselben Wortes auffassen, wie wir ja auch nebenein-

ander gebraucht finden uoAAtuioii und<= Collegium^*’).

Fol. <5" b 26—30. — .
îïeMriuji4 ncone. «wahrlich, au Stelle einer goldneu Zunge

in deinem Munde bist du würdig einer Zunge aus Edelsteinen».] In den

Worten üuoTÜ «eine goldue Zunge in deinem Munde»

dürfte vielleicht eine Äuspieluug auf den N^ainen Chrysostomos stecken,

umsomehr als derselbe im Koptischen nicht durch «Goldmund», sondern durch

«Goldzunge» wiedergegebeu wird. Vergl. Budge, 1. 1. pag. 133, ii:-
cTo.vvoc irnd^imuc . «der heilige Chrysostomos

Johannes, die Goldzunge».

Fol. 5" 34. 35. — 2!Î.e \\ ''^ Giron: «car tu es

digne de la manne». Giron theilt hier ab otujoiv folglich hält er

für den Artikel und stempelt. zu einem Femininum, welches aber

in Wirklichkeit stets Masculinum ist. \"ergl. z, B. Exod. IG, 35 ,..
49) Griecbische und lateinische Lehnwörter im Talmud, Midrasch u. Targum II,

pag. 613 b.

50) Zoëga 308. — Hier steht , was sicher falsch ist; cs muss naoX-

(V.TO'c Tiipq heissen, da' männlich ist. Im Griech. (Migne, . G. 65, 377. 380.) steht

an beiden Stellen.
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— Ps. 77(78), 24. ô^qowoT uô^ir.— Ilossi II, 4,21.

..\... ^ epoq. «welche essen das Mauna,

welches ihre Väter nicht gesehen haben».— Triadon 343, 3. 420,2. 421,3.

661,2. 673,2. 728,2.4.

Da Giron zu zieht, so möchte ich doch gern wissen, wde

er ^oTT constriiiert. Ist es denn möglich ujot «würdig» unmittelbar mit

einem Nomen zu verbinden? Ein Blick in Peyrou’s Lexicon oder in Sterns

Grammatik (§ 178) hätten Herrn Giron belehrt, dass nur mit einem

Verbum verbunden werden kann®^). Daraus folgt aber, dass ujoTr*^ 0«..
ahzutheilen ist. .^ steht hier ohne Artikel und ist hier «gehen»;

hinter Mô^nuôw ist aber noch zu ergänzen «ihm», welches von abhängig

ist. OT^OTS"^ .uei^unev [ne^q] bedeutet aber «einer der würdig ist, dass ihm

Manna gegeben werde».

Giron’s Lesung.

2^ 15

32 upexc

b .
20 .eeeu^
25

26^
^'/28 pu oireuiÊie

35 icevôwH (?)

2" a 6/7 ..
11.
16 0T2s.no

h 3 Cô.

6

3·^ a 18 eq.eeep

b ^2 0 nee

2 nue

3" a 2 uTepoT2s.mu

4 necuôwT

Meine Lesung,

7€.0.
pu noTreuiCie

(?).. <_

uoiT2s.no

[.]

eqep
[eq]o U€^e

[] ou uTepo7T2s.oue.
51) Vgl. m. «Kl. kopt. Studieu» XVIII pag. lOS (i40).
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sic

V5 25.,25.

b 2 ^. .

IG uooTc

^^/20

MttT2s.i\2!i.e

<5coujT ['5']

<_^“:)

Ich lasse hier den Text des Goleniscev’scheii Fragments (Copt. 37)

lind der beiden Pariser Blätter (Copte 132^ ff. 14. 15) mit Übersetzung und

Anmerkungen folgen ^^).

Cod. Copt. Goleuiscev 37.

I!. a. »Erstens: nicht geschehe es mir, dass ich diesen anbete, denn er ist

auf der Erde.

Zweitens: nicht geschehe es mir, dass ich jenen aubete, weil er in der

Luft () ist».

Sogleich befahl () der Herr einem Chérubin (); er

schlug ihn auf seinen Flügel und stürzte ihn hinab und seinen Thron (;)
mit ihm, denn seine Schande wird gross (?).

Wenn du sagst, dass er nicht hiaufgestiegen sei(?), so höre von ihm im

(Buche) Hiob: Er selbst, der Teufel (') pflegt Gestalt anzunehmeu

eines Engels() des Lichts, obgleich er kein solcher ist.

Als nun der «Chalcedon»() das horte, rief er aus, indem er

R. b. weinte: cdch glaube() au dich, 0 () du Sohn *Gottes, denn am

heutigen Tage erfuhr ich die Vollkommenheit deiner unnahbaren Gottheit,

Ich bitte (-) dich, 0 () mein Herr und Vater, du Erzbischof

(/1-), gieb mir das Siegel () in Christo, dass ich ihm ein

Knecht sei und seinen Kamen auf meine Stirn schreibe».

Als aber () der Erzbischof(/-) dies hörte, sprach er wie-

derum zu ihm: »Ist keine Anklage() in deinem Herzen»?

Er antwortete und sprach: «Nein, mein Vater, ich bin geheilt von

meinem Schlage (), nachdem ich dir begegnet() bin».

52) Erst während des Druckes der vorliegenden Arbeit wurde ich mit dem Golenis-

cev’scheu und den zwei Pariser hh-agmcnteu 132* tf. 14. 15 bekannt. Ton letzteren erhielt ich

Photographien. Hätte ich diese Fragmente früher kennen gelernt, so hätte ich diesem Artikel

auch einen anderen Titel gegeben, da der Titel «Isaaks Opferung» doch nur zu einem kleinen

Abschnitte der erhaltenen Fragmente jiasst.
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Gol. Copt.

37 '. .

^
•y 2s.e imecujwne

.UMoi<

.1 2s.e qpiss-M

. .- 2te n

y^ Äv. &.
2s.e >^

.

. 25_

. ^^ MMoq
neqTnp. e4qH02s_q^ neq

eponoc HMA\.Ä,q

2i.e epe neq nji

ne epno5'

125. 2s_e

y eqß^n ep.. ëpoq

P £. 2i.e nroq

pq^
. uji4q2s_V-pp£i''.

.

(fe ne. .

1ÎÂ.I <fç

Ĉ.ÎÙTM . ô.q

&' eqpï

\. . sx,e ’^nic

epon nujn

1 .

2£.^
ngooir

enrx-wn

. 5

\ nôwSSLOeïc

neï^
10 ^)

cic ^. ne

2fi.e einevnjco

ne nevq ^..
16 neq 15

e^s-U^
ne: ... —

»f* 2, ^^
20 . 20

ne22.e4q nô.q on

2s_e ïïnes.

ToinopiÄ,: ^
25 ^qoTcôujû eq2s. 25

2.eI
on
<_

80 TÄ.: ..#>-* 80

[]'[]
2s.e[ ]

pooTfuj[]
TÏCTnpiOU . 85
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Gol. Copt.

37\
ô^n[on] 2s.e evU2£.e[i\] i

nequ5 Ä.2i.e eiioTV.:—^
> oTti Mil'

ercooTTg epoq

Tcoîi:.€
*Ae evqôw^epevTq e

> .''«^
pôw C4quj7\.HA ë lo

2iwc iiomioiS' U

eqÄ.ne^cci

?Aei ëpoq

TIC:
ÜToq 2i..e^
>. e^qoo«

uTCe,
22.007 . 2î.e -^

20

.

^ ^0.

> .
Teq^

. o^q.eÄ.2 25

UTiS'is^.•
2s.€ eqne^’^-ss.co

novq

2!. n^e 30

Tô^^T . eeq
[ge] eqce^ en

[Tn]pq . oTÄ^e

[ueqÊiee]?V. .uen neq

[]:— 35

^qpïee

25.e’^ i

25.
neqpô^ii ;· ^

2s.e o.q

KOTq eô.eI 5

ne2s.eeq neeq 2s.e

i4*iS5i.ooc

.eI
25.6 uqnes.u}onT

ëpoq lO

uô^i: *-*

rf*

ê^q^

‘.. ujd.gpevV en

MOT eqpiMe eq 15

2S.CO MMOC . 25.6 nôw

;x.oeic le ne^c n

TOR neUTÂ.R25Î.O

oc 25.6’^
Ô.U Mnpeq

pno&e . uôe eTpeq 20.: . . .

ou 25,e ujevpe

OTpô^uje6
ou Tue 25
C_

efeoTV. uuevuee

TYoc €25.u oTpeqp

uoCie equjo^RMe

TÄ.U01 :

Hd.V Ä.6 UTepeq25o 80

nequi^uA.

^.q!îR 25.equiv

iiô^uTÏ^e eeoq
OwTto Mue

eÊoTV.: . . — 85
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Sogleicli befahl mein Vater also: «Sorget für das Baptisterium (-
piov)».* aber () wir führten sein Wort aus. v. a.

Sogleich stand er auf mit den Grossen, die hei ihm versammelt waren,

und mit dem «Clialcedon» (). Mein Vater aber () stand über dem

Taufbassiu() und betete über demselben lange Zeit, indem er ihm() den ganzen Glauben () verkündete.

Er aber () der «Cbalcedon»() bekannte() alles,

was mein Vater ihm sagte, indem er sprach: «Ich glaube(:) au alles».

Sogleich aber () stieg mein Vater hinab () zum Wasser mit

seinem Kleide, er fasste den «Chalcedon»() bei der Hand, damit

er ihn taufe. Das Wasser wurde hart (erstarrte) (2s.mc) wie Blei und berührte

seinen Leib () überhaupt nicht, weder () seine Augen, noch seine

Füsse.

Sogleich weinte er"^, indem er sprach : «Ich bin der Taufe in seinem v. .

Namen nicht würdig».

Sogleich aber () wandte er sich zu meinen Vater und sprach zu ihm :

«Ich sagte dir, () mein heiliger Vater, dass er mich nicht annehmen

würde und du glaubtest() mir nicht».

Da () betete der Erzbischof() bis zum Tode (betrübt)

und sprach: «Mein Herr Jesus Christus, du bist es, der du gesagt hast: Ich

habe nicht Gefallen an dem Tode des Sünders, sondern dass er Busse time

(). Und ferner: Es ist eine Freude im Himmel vor den Engeln() über einen Sünder, wenn er Busse timt().
Als er aber () dies in seinem Gebete gesprochen hatte, gieng er, um

ihn zu taufen() und das Wasser löste sich nicht».

Das Verständniss dieses Textes wird in einzelnen Punkten besonders

dadurch erschwert, dass er aus dem Zusammenhänge gerissen ist. So viel ist

wenigstens klar, dass hier von einem Unghäubigen— dem «Chalcedon» oder

«Chalcedonier»— die Rede ist, welcher nach der Rede des Erzbischofs be-

kennt, dass er an Gott und seinen Sohn glaube und den Wunsch äussert, die

Taufe zu empfangen. Dieses Bekenntniss muss aber kein aufrichtiges ge-

wesen sein, denn, wie der Erzbischof im Begriff steht, ihn zu taufen, erstarrt

das AVasser im Taufbassin wie Blei und selbst ein weiteres inbrünstiges Gebet

des Erzbischofs, in welchem er hervorhebt, dass Christus keinen Gefallen

finde an dem Tode des Sünders, sondern daran, dass er Busse time, vermag

nicht das Wasser in seinen natürlichen Zustand zurückzubringeu. Das Wasser

im Taufbassin löst sich nicht.
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Der verstockte imd deu Glauben lieiicbelude Sünder wird hier aber

mebreremale der «Clialcedou»() genannt, also genau ebenso wie

im Parisin. 129^' 2 . 3 . Es gebt also aus diesem Texte deutlich hervor, dass

hier von einer Person die Rede ist, die den Namen oder Beinamen «Chalcedon»

führt, aber nie und nimmer von dem Steine Chalcedon, wie Giron und Re-

villout es im Parisinus verstehn wollen.

Zu Anfang des Bruchstücks scheint von dem Sturze des Teufels die

Rede zu sein, wms in der Anspielung auf die Geschichte Hiobs eine Stütze

iindet. Die zu Anfang des Fragments stehenden Worte bleiben freilich dunkel.

Recto a — 17. ô. ii2i.oeic ueAewe;£ .

MMoq pi neqTiip. euecuT neqoponoc UMAiivq.

«Sogleich befahl der Herr einem Cherubim; er schlug ihn auf seinen Flügel

und stürzte ihn hinab und seinen Thron mit ihm»]. Vergl. dazu Cod. Copt.

Parisiu. 132^ fol. 24’’ 13 —

b

24: îiojk .ui^ä.uA nö.uj.wujiT:

ïienevTôwC^e^^“ Av.uoq: · iiunow2s.€ M.woq eiioA p.vi .. uujcone-
q>pi4ue: 2SL€ €qud.Aiow neqî^,p\.^. . exi.uoq:—.
uxewiiow 0.^0< 1 ^^ ôwqccooTjp UTô^nueAmu®'“: evqp-noAw.uoc UMMCvq:— Ilroq 2. pmmq^ w^iö.iio-

Aoc is.qcmoTrp pcomq unuTis.woiris.po'y ucmq . ô.qc€p-A\Ai4p

ciioA ^^. ^ autot€uj(5'.w64»ai : ^. . pu: — ^AAô. ;;^.;;^ pèvpxq: ivqo'ymS'n mieqxnp:—
^qpe pjv 2.:— «Geh nun, () Michael,

mein Diener, uml schlage ihn und wirf ihn hinaus aus dem Wohnorte der

Fröhlichen (;9'), auf dass er sterbe in seinem eigenen Irrthum (-a-). Und sogleich trompetete (-) der Erzengel (/)
Michael und versammelte das ganze Engelsheer() und führte Krieg

(-) mit ihm. Er aber ( pmmq) der rebellische() Teufel

(') versammelte selbst welche ihm nachfolgten unter den Engeln() und rüstete sich zum Kampfe mit ihnen. Und nicht vermochten

sie es, noch () konnten sie ihren Platz im Himmel finden; sondern ()
Michael schlug ihn und zerschmetterte seine Flügel. Er fiel unglücklich auf

die Erde».

Recto 23—28.— uroq pmcoq n2!4-\iviioAoc uiA.q'i^^i-ppb»
Aoc uTe nowoem. u . 6te ne. «Er selbst der Teufel ()
pflegt Gestalt auzunehmen eines Engels () des Lichts, obgleich er

kein solcher ist»]. Vgl. 2 Cor. 11, 14 . nroq ivjevq^s-ip^

pojc iveccAoc. —. . (Zoëga 305): c\- ujiirq pn

^''. . «Der Teufel() verwandelte sich

in die Gestalt() eines Engels() des Lichts».— Vitae patrum
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V. 15, 63. «Ciiidam fratri appariiit diaboliis transformatus in angeliim

lucis»^®).— - ».5 «Der

Teufel nahm die Gestalt an eines Engels Gottes».

Verso a. 7— 11. €2s.n

es.q^AH'\ Hoirnoif. «mein A^ater aber stand an dem Taufbassin

und betete über demselben lange Zeit»]. Vgl. Severus von Antiochien:;^ c^qujAnA xnpq&^ «der Erzbischof aber betete über dem Wasser nach()
der ganzen Regel des Taufbassins».

Unter der «Regel des Taufbassins» wird wohl das «Taufritual» zu ver-

stehn sein.

Zu uoA'^ic^p^, vgl. Joh. 9,7. 5,2.4. 7. «Teich».

Schliesslich vergl. noch Rossi, di Torino II. 4,69. c. Äinepooir

mav(os)(). . . . L. l.pag. 124

(Framm. VIII): «il giorno in cui mi hanno battezzato, ail’ ora in cui »

Ich ergänze hier am Schluss: 25.[] €[..]
«An dem Tage, an dem ich getauft(:) wurde, zu der Stunde, da ich

in das Taufbassiu(^) getaucht wurde».

Fersoa. 21 — 25.— ev

.wii TequjTHM. «Sogleich aber () stieg mein Vater hinab zum Wasser mit

seinem Kleide».— Zu vgl. Brit. Mus. 287 (Crum, Cat.

pag. 126a) Audreasacten: eiioA

..£€ evcpe equii2i. epoq peu-^
essLU . «Da () flog die Taube fort und gieng in das

Haus des Obersten (); sie fand den Todten claliegen, umgeben von

grossen Meuschenschareu. Sie schwebte (/) hernieder in die Mitte der

Schar und liess sich auf die Stirn des Todten nieder».— Martyrinni des h.

Victor (Cod. Petropolit. Tischendortianus II.) pag. 52) . eic

1^ AiMooTT pïî. « () Viktor.

Siehe zwei Kränze werden hinuutergetrageu () vom Himmel». Vgl.

Migue, P. G. 1 15,265. ,.
(11 .): «’ »..

. (Zoëga 334):^ avucujAiîS^^ ACAcoq uTeqvp'5';)^n. «Sie legten() den

feurigen Speer nieder auf seinen Leib, indem sie ihn quälten()
und holten seine Seele () herauf».— Mart. S. Epime. ^qe-poTctonp

53) Migne, P. L. 73
,
965.

54) C. S. C. 0. Scriptores Coptici Sei·. III. Tom. I. 10, 22 ff.

55) Biidge, Three Encomiums etc. pag. 85, 9 . 10 .
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ûueM 2S-i2s_ Ainiivüjoc ueqiVkTV.ôw'yis. uce;xewA?V.iv M.uoq^®). «Er Hess die Hände des Heiligen () und seine Beine

fesseln und ihn in den Kessel() hineinlegen (/)».
Verso a 29. 30, 2s.coc uottîvot.] Wir haben hier das

äiisserst seltene^, welches ich nur noch aus Hiob 3,i2 kenne.

Dort heisst es:& , & ,$2.£. ' -
[ ; ' ; — Ciasca (zur Stelle)

hält 2i.o:)c für einen Fehler statt 2s,op, da im Bob. steht 025. 2.. Hieron. constiterunt mihi genua. 2. muss die Bedeutung haben:

«fest sein, fest werden, erstarken; hart werden, erstarren, gerinnen». Es ist

oben von dem Wasser die Bede, das «hart wurde, erstarrte» und nicht flüssig

wurde oder sich löste, wie es Ferso b 34. 35 heisst: ^
iûO)7v.. «das Wasser löste sich nicht, wurde nicht flüssig». Der gewöhn-

liche Ausdruck für «erstarren, steif, hart wmrden» ist co:Tp ^'). In 2srmc haben

wir aber sicher das dem boh, ( entsprechende Verbum. Vergl. Exod,

15,8. Ä.T(5toc Ü25L€ ’^ ïioTcoiiT. ii3£_e 2£. Æeii

.ûq>io·^'·· ,.— Jes. 42, 5.^ 0(. 6. — Thr. 4,7. ;^
Î4T5COC )·^ .}« .Cvcppn*^ ûoTuje.. Diese Stellen sind sahidisch leider nicht erhalten; vermuthlich

wird aber an denselben 2s.mc gestanden haben.

Verso b 12— 15.— ^;;^ i4quj\H?V. uje^ppe^i

«da betete der Erzbischof l)is zum Tode»]. Ich habe hier dem Sinne

nach vor «bis zum Tode» noch ergänzt «betrübt», wozu inan vergl. Matth.

20,38.^ uj^opevi ^.. — Wir könnten hier im koptischen Texte dem Sinne nach vor^ noch ein ergänzen.

Verso b 7— 11.—^, , 2_ nquôv-

ujonr epoq . «Ich sagte dir, mein heiliger A^ater,

dass er mich nicht annehmen whirde und du glaubtest mir nicht»]. Vgl. dazu

Confessio Cypriani: qu^ujouu epoq"’®). Wird er dich denn nicht

annehmen»?

5G) C. S. C. 0. Scriptt. Coptt. Ser. III. T. I, pag. 151. 1. 13— 15.

57) vgl m. «AlexaudeiToman», pag. G4 ff.

5S) s. meine «Bnicbstüke d. Legende von Cyprian v. Autiocliien» pag. 21.
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lü

» M»» 1 1 Parisiu.

Copt. 132
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.
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Cod. Copt. Parisin. 132* foll. 14. 15.

.... und den Saum seines Kleides. F. U' a.

Sogleicli liob er seine Augen auf mit Seufzen und spracli: «Ich danke(/) dir, Herr, dass du micli würdig gemaclit hast, mein Blut zu

sehen auf dem Gewände () meines Dienstes() iu deinem

lieiligen Namen».

Darnach trat herzu ein kaiserlischer Bote ([) und sprach

zum Gottlosen, welcher dieses meinem Vater that, also: «Wenn du mir

gehorchst, so wollen wir ihn hinunterwerfen an den Ort() der Fiuster-

niss, bis er an jenem Orte stirbt, gemäss () der Weise, wie es uns die

Königin gesclu’ieben hat».

Und also wurde* das ürtheil() über uns auf Tod gefällt. Wir .'^.
wurden in jenes unterirdische Gemach() gebracht und man ühergah

meinen Vater einem äusserst Gottlosen. Wir aber (), wir weinten, denn sie

wollten uns von unserem Vater trennen.

Er sprach zu uns: «Ich grüsse euch, denn ich kenne nicht den Ort, an

welchen ich hinkommen() werde. Wenn der Herr mich heimsucht

und ich an jenem Orte sterbe, so timt (mir) die Liebe (), suchet meinen

Leib () und bringet ihn in meine Stadt (), damit ich nicht in einem

fremden Lande sterbe. Und ich denke, dass die Königin mir Gewalt angethan

hat und mich von dem Throne () meiner Väter gestossen hat, *bis F. ir^a

alles dieses mit mir geschah. Gott, höre mein Gebet und thu mein Recht

an ihr».

Und sofort trennten sie uns von seinem Angesichte und warfen uns

hinaus auf unbarmherzige Weise.

Es antworte Anthimos, der Priester() und sprach zum

Kerkermeister: «Thu Barmherzigkeit au ihm und empfang seinen Segen,

denn er ist alt geworden. Auch ein anderer wie du that Barmherzigkeit au

einem Propheten (), nämlich Jeremias, während er im Schlamm-

kerker war. Er segnete ihn selbst und er wurde siebzig Jahre alt, als er

entschlief und es hungerte ihn nicht, es dürstete ihn nicht, bis Jerusalem

verwüstet und belagert wurde. Er schaute nicht die Unruhe Nebukad-

nezars *noch () die Beschwerde der Gefangenschaft()». fui.

Als er das hörte, wurde es vor ihm wie Gaukelspiele. (?)

Darnach warf man uns hinaus. Wir aber (), wir wussten nicht, wohin wir

gierigen, denn wir waren fremd, und kannten nicht () die Kunst jener.

Wir gaben uns grosse Mühe, nicht alles Böse zu sagen, was sie uns an jenem

Orte gethau hatten.
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Einige von ihnen giengen in die Steinbrüclio (-), herausbrecliend

Steine mit Werkzeugen (). Andere l)earbeiteten Cedernliolz mit den

übrigen jener Väter,

ful,
Als wir unsere übermässige (-) Bedrängniss sahen, traten wir an

einen der Arbeiter() lieran, indem wir sprachen; Timst du nicht (.)
Barmherzigkeit au uns, denn wir sind Fremde in dieser Stadt (), dass

du uns bringest an die Werkstätte mit dir und wir ein kleines Geschenk (-) erhalten und davon leben mit unserem greisen Vater? denn er be-

liudet sich au einem schrecklichen Orte,— auf dass Gott dich segne».

Er sprach zu uns: «Geht mit mir!»

Wir aber () zudritt, wir erhoben uns und folgten ihm bis an den

Ort seiner Thätigkeit (), das ist der Steinbruch (-).
Als sie unsere Gestalt (/) sahen, verspotteten sie uns, denn wir

füi. 15 ' üb. konnten nicht zudritt *eineu Eckstein tragen.

So verbrachten wir zwei Tage an jenem Orte und arbeiteten mit ihnen,

indem sie uns dreien nichts gaben, ausser (} der Hälfte unseres Lohnes

und wir dankten() Gott für unsere Bedrängniss.

Am dritten Tage giengen wir um unseren Vater zu besuchen. Der

Kerkermeister hinderte() uns, indem er sprach: «Wenn ihr mir nicht

( () einen Stater() gebt, werde ich euch nicht hineiulasseu,

um ihn zu besuchen.»

Wir baten() ihn, indem wir sprachen; «Wir sind Fremde».

Als er unser Weinen sah, Hess er uns hinein an jenen Ort, der

füi. 15' Tr a. ï^b'graben war *unter der Erde. Wir riefen hinein: «Segne uns, unser

Vater!»

Er antwortete, indem er sprach: «Siehe, ich bin hier.»

Wir folgten der Stimme, während er unten an einem dunklen Orte

war. Wir tasteten längs der Mauer, bis wir hiuunterkamen.

Sogleich antwortete er uns mit süsser Stimme: «Ihr habt Barmherzig-

keit an mir gethan; Gott segne euch, meine Kinder!»

Und wir berichteten ihm alles was uns geschehen war.

Er sprach: «Danket Gott für alles, was über uns kommt, meine Kinder.»

toi. 15' TF b. Und wir reichten ihm etwas *Nahrung () hin.

Er aber () sprach zu uns: «Ich werde keine Nahrung (), die von

dieser AVelt (.) ist, zu mir nehmen bis zum Tage meines Todes.»

Als wir ihn nöthigten (), sprach er zu uns: «Die Nahrung

(), welche Petrus und Johannes mir gegeben haben, w'ird mir ge-

nügen, bis ich ;ius dieser Welt() scheide.»

So aber () grüssten() wir ihn und giengen hinaus aus der

Fiusteruiss mit Weinen und Seufzen an unsere gewidiute Arbeit, indem wir
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ilin erwarteten in der Barmherzigkeit Gottes, welche er uns bringen wird

vom Himmel.

Als Gott nun uns erlösen wollte von unseren lieiden (Sic exit).

Fol. 14'^ a 12 . 13 . — tiTevAiToypuiVs. «das Gewand ()
meines Dienstes ()»] Vgl. Exod, .31, lo. -.

Fol. 14^ a 18. 19.—^] =, magisterianus—
agens in rébus, ein kaiserlicher Botenreiter, vgl. Pauly-AVissowa I, 770 tt‘.

Fol. 14^^ a 30—32 . cpivV .. «gemäss () der

Weise, wie es uns die Königin geschrieben hat»] Die Königin, resp. Kaiserin,

von welcher hier die Rede ist, ist natürlich Eudoxia, auf deren Befehl

Chrysostomus verbannt wurde. Vergl. dazu Fol. Id" h so— Id’^ai—g.-’^ 2s_e. 2_ îvCiio2S-t e&oA gÏ2s.M neepo-

ujivure ^ mavoj. ^
hmmîs.c. «Und ich denke, dass die Königin mir Gewalt an-

gethan hat lind mich von dem Throne() meiner Väter gestossen hat,

bis alles dieses mit mir geschah. Gott, höre mein Gehet und tim mein

Recht an ihr».

Fol. 14" a 5. 6.—^. «und tliu mein Recht an

ihr.»] Der Ausdruck -^ oder eipe kommt besonders

häufig in Verfluchungsformeln vor z. B, Ä. Z. XXXIV (1896), 85 ff.-
uivRÊev ^^. ^. « mein Recht und

meine Rache an Maria, der Tochter der Tsibel». — Pap, Lichacev 20:& «thu sein Recht». — L. 1. 20 f.^^
ueuTôw-Teipe ueq 2£.5. «bis du sein Recht thust an denen, welche

ihm diese Gewalt angethan haben».— Brit. Mus. 1223:.
MU. L. 1. 1224, utä.r., ’^-.
«du, welcher mein Recht tliiiu wirst an allen, die mit mir streiten»,

—

Achmîm. Pap. GoleniScev. (Copt. 47): 2s-ur*^c >. neven®‘® ^-
UÄ.pe nuje 2s.e®‘® utö^uoh requjepe «damit du

mein Recht thust an Makare, dem Sohne der Tanisge und an Lukie, der

Tochter der Tanoê, seiner Tochter»^®).

Fol. 14" a 12— 16 .— ô^qcirmuiÊi usÂ.&

.

2. ^^ neujTeuo, «Es antwortete Anthimos, der Priester) und sprach zum Kerkermeister»]. Der hier genannte Priester

•) Dieser höchst merkwürdige Text, den es mir hoffentlich gelingen wird l)a.ld heraus-

zugeben, hat mehrere Eigenthümliehkeiten aufzuweisen. So liest ei· fiir regelmässig cn

und für Tujc «die Tochter» regelmässig atc.
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Authimos ist ohne Zweifel identisch mit dem Anthimos, welcher in der

Geschichte der h. Euphemia im Encomium des Bischofs Eiistathius von

Thrake auf den Erzengel Michael erwähnt wird.— e^cei

i^rtöiMoc ^. Ilujopn miuoujk ne pu
ue(5i2s. —^^ ^^-. ’^ 2s_i-OTroem efeoA piroorq®®). «Sie gieng

zur Kirche () zu meinem Vater Apa Authimos, dem Bischof (-) der Insel (). Dies war die erste Ordination von der Hand des

Chrysostomos- Johannes des Erzbischofs() von Konstan-

tinopel, durch welchen die ganze Insel() erleuchtet wurde».— Boh.

iswcuje ttdwC'^^ ^
Tt\mo7V.ic. Iliujopn Mcpmujen ueuÄi^s.^(^

êÈoA ®^· Hier ist nur zu bemerken, dass hier statt

UHcoc au erster Stelle noAic steht.— L. 1. 127, ii if. Gni2s.n

ne > niénicnonoc eeoTri^Ci niujopn-
ujen etc. wie oben eioi. «Denn () ich war selbst dort

und sass mit meinem Vater Anthymos, dem heiligen Bischof (),
der ersten Ordination etc., während ich Priester() war», kls

scheint also, dass Eustathius, der Verfasser dieses Eucoraiums, der Nach-

folger des Authiraus war».

Fol. 14'’ 15. 16 . — 2£- neujTeno] Ebenso IS' 19.2()\ vgl. in.

Alexanderroman pag. 53 und C. S. C. 0. Ser. III. T. I, pag. 103, Z. 9:

niöTrpoTrpoc() 2£_ niujTeno.

Fol. 14'’ a 20 ff.
— Es ist hier von Ebed-Melech (2.,

[() die Bede, welcher den Propheten Jeremias aus dem Schlamm

der Cisterue befreit; vgl. Jer. 44 (38), ,-. 45 (39), -8. Dazu noch

Uossi, Papiri II. 4, 14—20 :

[2s_q eoTrujiu ]
I

ptü.we] n&Ä.p[ütÄ.]

[] npeeni

[no]c ^npxnq

i\q’ eppo.1

nujm.

«Ein anderer wurde in eine Grube geworfen. Ein Barbar ([1),
ein Heide() erbarmte sich seiner und zog ihn heraus aus der Grube».

Fol. 14” 33— h 1 . <£·.». . «die Unruhe

Nebukadnezai's».] Zu&'2 liir.£'2>. vergl.

fiO) Ood. orient. Hernliu. ii\ f'ol. Ifill fol. 1'' pag. ö Z. 7—21.

01) Btidge, Tliree Eiininiiiiins, etc. 125, 15— 2o.
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. Kl. kopt. Stud. XXL und C. S. C. 0. Scriptt. Coptt. Ser. . T. I, pag.

143, Z. 12 f.: efcoX ueu2s.i2s. .&2^. «Er errettete ihn aus den Händen Nebukadnezars».

Fol. 14'’ b 5—9. —< eiievi.

MiieqÄvTo ëûoX:— «Als er das hörte wurde es vor ihm wie Gaukel-

spiele» (?)]. Mir ist dieser Satz nicht ganz klar. Was soll das heissen?

Bezieht sich etc. auf oder auf sonst etwas anderes? Zu mgwü
ïïcmûe vgl. den 43-ten Festbrief des Athanasius: . ne;^ . penpmfe ncmfce ne

2!>.. ^ ei2s.mAon . '’*) «dies ist kein

christliches() Werk, sondern () solche Übertretungen (-) sind Gaukelspiele der Dämonen () und passen zum Götzen-

dienst (-)». — Cyprian Antioch.: [ne2k.]pd>nmn üdw[p 2s.]e

ivqujwne^ ncm&e < ^2«--

®^). «Denn () ich habe erkannt den Drachen(), dass er diu’ch

() Gaukelspiel entstanden ist, ich habe erfahren seine ganze Kraft und

seinen Hochmuth». Der griechische Text liest hier;,, , . cfie
dürfte also wohl einem gleichkomraen.

Fol. 15” a 33— 2.— 2s.e mÎî ( gôw

MnujoMÎTr. «dass wir einen Eckstein zudritt nicht tragen konnten».] ne

das ich hier mit Eckstein übersetzt habe, halte ich für dasselbe wie

nnoop. Vgl. Ps. 117 (118), 22. ^ &^.. ,. Matth. 21,42. Marc. 12,10. Luc. 20,17.

Act. 4, 11 . 1 Pet. 2,7.

Das Leben des Chrysostomus in der Verbannung auf der Insel

Trakê zeigt eine grosse Ähnlichkeit mit einer Erzählung über das Exil

des Athanasius auf der Insel Urbatos®^· Ebenso wie hier ist dort von

einem schrecklichen, tief unter der Erde liegenden, dunklen und feuchten

Kerker che Rede. Vgl. Alexanderroman pag. 52 f. Auch an das Schick-

sal des Dioscorus wird man erinnert, welcher durch die Kaiserin Pulcheria

62) Cr um, Cat. Brit. Mus. pag. 65 b. ( 173).

63) Crum, 1. 1. pag. 151 b. ( 331).

64) Acta sanctorum XLVII. Septembris T. VII, 211 A.

65) Vergl. Rossi, Papiri di Torino I. 2, lO:& ïïcnicwonoc--·,£^-0.. «Ich und die übrigen Bischöfe((&) wurden

in die \"erbannung(() geschleppt, nach der Insel () Urbatos.w

San. .-, . 4
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nach der Insel Gangra verbannt wurde®®). In unserem Bruchstücke dürfte

aber doch kaum von einem andern als Chi-ysostomus die Rede sein, da der

Bischof Anthimos erwähnt wird.

Die drei Fragmente werden also wohl aus einem Encomium auf Chry-

sostomus stammen, in welchem seine Verbannung und eine sich an letztere

anschliessende Missionsthätigkeit ausführlich behandelt worden waren. Im

ersten Fragmente (Par. 132^ ff. 14. i5.) ist von seiner Verbannung die Rede,

im zweiten (Par. 129^^ foll. 2. 3.) haben wir ein Bruchstück aus einer Mis-

sionsrede, die hauptsächlich von Isaaks Opferung handelt und im dritten

Fragmente (Gol. 37)— die Beschreibung der nicht zu Stande kommenden

Taufe des «Chalcedoniers».

LIV. Ein koptischer Zauberspruch.

Unter den kleineren koptischen Denkmälern des Britischen Museums

findet sich eine Holztafel, welche Hall folgendermassen beschreibt®’):

«Lower portion of a wooden writing-tablet or, with raised edge;

intended to he waxed and written with the stilus. The present inscription is

in ink: palimpsest. 10 inches. Anastasi Collection. [No. 29528].

Schoolhoy composition: Vllth or IHIItli Century. Begins on Obverse

as a Religious Legend (Christ and the Vine); goes off into a parenthetical

wrangle with a schoolfellow «Enoch the scribe», in which Enoch appears to

have added some remarks of his own to the rebuke of the owner of the

tahlet; ends (Reverse) with the continuation of the religious legend, which

has heen iuterrupted by the episod of Enoch and the ink».

Der Text selbst lautet nun, nach Hall, wie folgt;

Recto.

1 ic ^2.
[]. oTreAooAe €cpi.wc ’^[] 2s_e ä.

ppo xeAooAe xe-^pMeiei ness-ivc 2s,e nö.2SLoeic

<[. . .] eppe>.i ô.qMivujT.»<^’^ .£< ». -[^. €^ ne

25_-;
66) Méni.. au Caire IV, 92 ff. — Mittheilungen aus d. Sammlung Papyrus Ezzherzog

Kainer IV, pagg. 68 ff.

67) H. R. Hall, Coptic and Greek Texts of the Christian period from ostraka, stelae,

ötc. in the British Museum. j>ag. 148 f.
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Verso.

MçT^is. uievuxe ;^7. ei e&oA gu\ ^ €.
[ne2i.]e4q 2s.e 2. ^, ^7.. e[£ioÀ]., ^

Il all übersetzt das folgendermassen :

Recto.

« as Jesus [wciit] out of tlie gate of Paradise,

he saw a Vine (or Grape) wliicli wept and was giviug fortli tears. Ile spake,

[sayiug: 'Wliy

does tlie Viiie weep and give fortli tears?’ It spake, saying: 'My lord

Tliere is (?) on the eartli : it lias pierced my eye
;

tlie man

ö lieal my woimd(?); I liave raised my eyes to heaven; I spake,

[saying; «Sun, do

not set; Moon, do not rise»;— Enoch the

ecribe, don’t throw your pen on your ....

do not throw

Verso.

ink— «until Michael cornes fortli from heaven and destroys(?) my

eye». In that hour came Michael fortli from heaven;

He spake, saying; ‘The .... will cease, the darkness will disperse!’

In the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost».

Für .5 und macht Hall die Conjectur .^.
Zuletzt giebt Hall noch eine etwas freiere Übersetzung, in welcher er

nach obiger Conjectur Tö.(5to (=7.() und (ebenfalls = (Tb)

mit dlieal» übersetzt, wobei er aber den Passus von «Henoch dem Schreiber»,

nach seiner Meinung als zum Texte nicht gehörig, fortlässt. Meiner Meinung

nach hat aber Hall den Text in seiner Bedeutung gänzlich verkannt.

Ich gebe hier zunächst den Text in der Gestalt, wie ich ihn auf einer

Photographie von Fleming lesen konnte; Hall giebt manches, was ich in der

Photographie nicht erkennen konnte; vielleicht, dass im Original einiges noch

zu sehen ist, was die Photographie nicht wiedergiebt; einiges jedoch habe

ich auf der Photographie deutlich sehen können, was bei Hall fehlt.
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Recto.

..... . ' IC giÉioTV. 2!».
’^] iie2s.ôwC| 2s.c’^ nesti^c 2s.e ^2.€^ nKôwg d^qMdw^T.^ ne

[ssLewi 2c.e] ^ noog^ €^ ne. 25. Mnennc^uj enen
? ?

, . cdwg . imuj

Verso.. ei ^ ' en.

. . . )' ^.'. ^
[ne2s.]ôwq 2SLe '^^,^' qnes.ßiw!?V. []
[^]€ Âüï nujnpe nennen.£

Aus Uall’s und meiner Lesung lässt sich folgender Text lierstellen,

der wohl im grossen Ganzen richtig sein dürfte:

Recto.

1 . .... n<fi IC pi&oA 2,1
[.'] ’^[] nessLô^q 2s_e

[gpo] ’^ 2£. 2s.e 25.
[^". . .]£ £.|& npc

8
5 [(] ne

[asLdwi 2s.e] ^ ÄvnpujÄ. ne^ 25.^
? ? 7

Avnpng . . Ä.UOK . . nnuj

Verso.

;)^ eûoA pu ^ []
10 [Êi^Aj .^^ eûoA ^
[2.] 2, 2£_, ^^^ e[fcoA]

[ ]. iiujupe .un ...
Betrachten wir nun den Text etwas näher. Christus kommt also aus

dem Paradiese und sieht einen Weinstock oder eine Traube weinen. Es
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komiiit mir sehr imwahrscheinlich vor, dass hier ursprünglich so etwas ge-

standen haben wird; es ist eher auzunehmen, dass hier irgend ein lebendes

Wesen gemeint sei, welches weint. Dazu kommt noch der Umstand, der von

grosser Wichtigkeit ist, dass e7V.oo7V.e: 7.7. «Weinstock, Traube» in beiden

Hauptdialekten männlich ist, während es in dem vorliegenden Texte weiblich

ist (2 ecpsMe, '^[], 3, ’^, 2£.,). Es

muss also in- eine fehlerhafte Schreibung oder Verwechselung mit

einem ähnlich lautenden Worte vorliegen und da giebt es wohl kaum ein

anderes Wort, das hier gemeint sein könnte und auch vorzüglich in den Zusam-

menhang passt, als «Hirsch, Hirschkuh». ist wohl am häutig-

sten Masciilinum, doch kennen wir es auch als Femininum mit der Bedeutung

«Hirschkuh» und zwar auch aus einem Zauberspruche, in welchen, wie auch

im vorliegenden Texte, Christus mit einer Hirschkuh spricht®®). Wie wir nun

dort einen «Spruch zur Erleichterung der Geburt» haben, so haben wir in

dem uns vorliegenden Texte einen «Spruch zur Heilung eines kranken oder

verwundeten Auges».

1. 2 .... ( ic gi&oA 2.
[evqnek-y] ’^[] «[Als] Jesus herausgieng(?) aus

der Tliür des Paradieses sah er eine Hirschkuh( 1.)
weinen und Thränen vergiessen»] .

,
welches auf der Photo-

graphie ganz deutlich zu sehen ist, fehlt hei Hall; es muss hier ein mit- zusammengesetztes Verbum gestanden haben, etwa oder

ähnliches. Vergl. zu dieser Stelle den Berliner Zauberspruch 3—6: ïc iien-

2£.o€ic evqeï eqjMoouje. . . . [] 2«. . . . .u neqMTjcnooTC[] ô^q(fine ecgnn
j

(1. ndwRe). etc. ®®). «Jesus unser Herr gieng wandelnd auf dem

Ölberge, [er mit] seinen zwölf Aposteln (und) fand eine Hirschkuh, die in

Trauer (?) war und in Wehen lag, dass sie gebäre».

2— 4 .ness-d^q 2£_e ^^[gpo] ’^ n€2s.dk.c 2£.e

nÄ.2s.oeic [^ynx. . .] gM nnevp ÄqMö^ujT enes.feev\.

«Er sprach also: Was ist mit dir, du Hirschkuh, dass du weinst und

Thränen vergiesst. Sie sprach also: « auf die Erde und verletzte

mein Auge». Es muss hier von einem Gegenstände die Rede sein, der aus der

Höhe auf die Erde herabgekommen ist und dabei das Auge der Hü’schkuh

verletzt hat, wobei au einen Pfeil oder ähnliches zu denken sein wird.

68) Koptische Urkunden I, 1» 1. (P. 8313). cf. Ä. Z. XXXIII (1895), 46 .— Ermau u.

Krebs, Aus den Papyrus der Köuigl. Museen pag. 257.

69) Nach Moouje ist wohl catM oder zu ergänzen; die folgende Lücke ergänze

ich zu ] «er mit». In^ vermuthe ich ccçnfic für ccp^^nßc.
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4. 5.€ [ueiTTes.(5io].] Hall übersetzt hier: »The

mau heal iny wouud(?)». Diese Worte sind etwas schwer zu ver-

stellen. In npwMe möchte icli einen Vocativ sehen und das Ganze als eine

Anrede an Cliristus auffassen; in, das ich auf der Photographie

nicht habe erkeiiueu können, möchte ich, wenn es sicher sein sollte, zu,5=' emeudieren, wobei wohl nach Hall für Tö!\<fo

stehn dürfte. AVeiter liest Hall: und übersetzt «my woundt?)».

Ich glaube^ erkeuueu zu können. Die Bedeutung «Wunde» oder

ähnliches von erheischt der Zusammenhang, gehört aber sicher

zum boh. ^, oTwren perforare, €, ., foramen

und sah. oTtorq perforare und ^.,, . foramen. Man vergl.

die Belegstellen bei Peyron. Demnach muss »Öffnung, Loch» be-

deuten, daun auch «Wunde», wörtlich eigentlich «Durchbohrung».

5 . 6 . .^ ne[2s.evi .«] ^
Miipuj*.] Hall übersetzt: «I bave raised eyes to lieaven; I spake, saying:

«Sun, do not set; Moou, do not rise». Ich möchte dagegen^ nicht mit

«set» übersetzen, sondern vielmehr zu Tpuje emeudieren und mit Tcpuj,

Tpeujpmuj zusammenstellen, so dass wir dann hätten: «Sonne, werde nicht

roth!» d. h. «Sonne, lass keine Morgenröthe mehr erscheinen! Mond, geh

nicht auf!»

6— 9 : €;).>^2£..^].
Diesen Satz hat nun Hall gänzlich verkannt und damit die interessanteste

Stelle und den ganzen Text. Er hält diese AVorte für «a pareuthetical wraugle

witli schoolfellow «Enoch the scribe», in which Enoch apî>ears to have added

sonie remarks of his own to the rebuke of the owuer of the tablet» und meint,

dass sie zum eigentlichen Texte nicht gehören. Das ist aber ganz ausgeschlossen.

Der eigentliche Zaubersprach lautet:

M̂npujis.

€^^22_ Miieivnevuj.
ujeviiTe ei efiioTV pu 0.( eucvÊiivA

Die Zauberformel besteht aus vier Theilen, die drei ersten enthalten

die Beschwörungen und der vierte Theil die Bedingung.

Ich übersetze hier folgendermassen :

«Sonne, werde nicht roth!

Alond, geh nicht auf!

H euoch, du Schriftgelehrter, stecke dein Schreibrohr nicht mehr in deine Tinte,

bis dass Alichael herabkommt vom Himmel und mein Auge heilt».
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Zu (len beiden ersten Beschwörungen, in denen Sonne und Mond ange-

i’ufen werden vergl. man die Worte in einem Liebeszauber:

«Ô.Ï gii^ TuiÄ.cw^T ^ noog gii neqxpmMoc€* ^ ujôwUt\2s.wr pu™). «Wenn sie nicht auf dieses hin kommt, so halte ich die Sonne in

ihrem Wagen auf und den Mond in seinem Laufe und den Sternenkranz auf dem

Haupte Jesu, bis ich erfülle dein Verlangen() in Eile».— Desgleichen

lesen wir in einem «Zauberspruch um Kraft zu erhalten»: [-. . . .]^ p(ou epoiru.|[] pi iioop pi5' [. ..] ^ô».UTeqeV uS'i <7. [uq]oTrwp xeq^oAr

e2s_eu5. e2s.eu [ne^JiT'Êoi[].
Wenn das und das nicht geschieht «so werde ich die Sonne im Osten

aufhalten und den Mond im Westen und die Pleiaden in der Mitte des Him-

mels, bis dass Michael kommt und seine Kraft zu meiner Kraft hinzufügt

und auf meinen rechten Arrao.

Wie in unserem Texte, so wird auch hier der Erzengel Michael in

analoger Verbindung genannt.

Die dritte Beschwörung ist aber von allergrösstem Interesse und lautet

folgendermassen : 2, -^ & etc. «Henoch, du Schriftgelehider(), stecke dein Schreibrohr nicht mehr in deine Tinte (), bis

dass Michael vom Himmel kommt»,

€;) €4(..€ «Henoch, der Schriftgelehrte» ist hier der

biblische Henoch, der himmlische Schreiber. Bekanntlich galt er schon in den

frühesten christlichen Zeiten für den Erfinder der Schrift und der Astrologie

Er ist auch der grosse Schreiber Metatron der jüdischen Legende (Targum

Jonathan zu Gen, 5, “24. « K*1ÖD Als himmlischer Schreiber

verzeichnet er auch die bösen Werke der Menschen in einer Schriftrolle(/) und trägt die Namen der Gerechten in das Buch des Lebens

ein. Im Falle der Rechtfertigung eines Sünders zerreisst er auf Befehl

Gottes die Schriftrolle,

Im Koran (Sur. 19, 5?) führt er den Namen Idris d. i. «der

Gelehrte». Vgl. Winer, Realwörterb^ I, 477.

In koptischen Quellen kommt Henoch mehrfach vor. So finden wir ihn

häufig auf Grabsteinen, wo er zusammen mit der heiligen Dreieinigkeit oder

Christus, der Jungfrau Maria und anderen Heiligen, so wie auch mit der

70) Koptische Urkundeu I, 3, 2— 3i. (P. 8314).

71) Euseb. pr. evang. IX, n. , '.. Buch der Juliiliieu Gap. IV.

72) Hamburger, Realencyclopädie II s. vv. Metatrou uud Henochsage.

521



56 OSCAI! VON ,.
Sibylle augerufeu wiid^^).— Mart. S. Auub. .^.€ HiÊieit eeu^cÆ*.!' €.? ’^.'. €^’^^ KTeqcwAss. ^|) ’^).
«Jederraaiiû, welcher beschreiben wird dein Martyrium ([) und deine

Kämpfe (), die Schriftrolle (/) aller seiner Sünden werde ich

Henoch, dem Schreiber (|.) der Gerechtigkeit() befehlen

zu zerreissen». Vergl. ferner die «Geschichte von der Entdeckung des Grabes

Christi». Als Eudoxia, die Schwester Coustantins des Grossen, zum

alten Jacobus kommt, sagt er zu ihr Folgendes:^^'€^ €.’^^
gevpoq etc. ’'*') «Gesegnet sei das auserwählte Geschlecht (), von dem

Sibylla, die Schwester Henochs, des Schriftgelehrten ([)
prophezeit hat». Ausserdem bin ich noch einmal dem«'..
begegnet im «Martyrium des h. Victor» pag. 51: "^pTHcj

epoK K©e€'.; «Gott hatte Acht auf dich wie auf

Henoch, den Schriftgelehrten()».
10— 12. >>. efioA pu [n€^s.]s.q

2s.e K2SLÏ qjievÊiwA cÊioA . nujHpe

Äm nenuôw. «Um dieselbe Stunde kam Michael vom Himmel

herab und sprach also: «Die Wunde wird heilen, die Dunkelheit wird

sich zerstreuen (wörtlich: auflösen), im Namen des Vaters und des Sohnes

und des heiligen Geistes»]. Hall lässt hier k2s_i unübersetzt, ich glaube

jedoch, dass 2s_i hier «Wunde, Verletzung» bedeutet und mit dem Verbum

2S.ICI, 2S.I «verwunden», zusammenhängt. Vergl. der. 9,8.

eq2s.i ne, ., wofür hei Zoëga

582 (Cod. Borgian. CCXLII.) als Citât steht: eq2s.iei ne^.
Die Verbindung von 2s.i und kenne ich noch aus dem «Martyrium des

h. Philemon»:^ [][] 2s_i}[] [nijpon-

[] epoq' täj ^ .2£_ kcoéit .[2^.]
eqne 2S-e ^^ ktä.h2s.i [.]>. [. 2slî

MMOÏ]. «Denn wie die Pfeile das Kind nicht verwunden konnten, während

der Tragsessel () es umgab, ebenso ist mein Herr mir eine diamantene

([) Mauer, welche mich umgiebt, dass kein Pfeil, den du gegen meinen

Leib () und mein Haupt schleuderst, mich verwunde»^®).

Zum Schlüsse noch ein Wort zu Z. 10, wo Hall.2. liest, als

73) Vergl. meiae «Kopt. Miscellen» XX: Zu einem Grabstein im Brit. Musenm,

74) C. S. 0. C. Scriptt. coptt. Ser. III. Tom. I, 236.

75) Eossi, Papiri Copti I. 3,44.

76) Vgl. Eossi, ün nuovn eodice (ojito und meine «Kl, kopt. Studien» .V XLVI.
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Wiederholung desselben Wortes in Z. 9 und «do not throw. ...» übersetzt.

Auf der Photographie konnte ich hier nur folgendes erkennen;

? ? ?

Mnpiig. . dkivon CÄ.p. . iiuuj wo und. mir sicher

zu sein scheinen. Es wird liier vielleicht eine Notiz des Schreibers gestanden

haben.

Am Ende des Verso stehn noch einige Zeichen, die ich nicht entzif-

fern konnte.

LV. Zu des Briefen des Hor-si-êsi”).

Das erste der zwei Bruchstücke aus den Briefen des Hor-si-êsi ist

besonders werthvoll durch seine vielen Bibelcitate. Amélineau hat letztere

gar nicht beachtet und ist daher in das Verständniss dieses Textes nicht

tiefer eingedrungen, obgleich durch die Bestimmung dieser Bibelcitate ein

grosser Theil des Textes hergestellt werden kann. Einige von ihnen sind

später von P. Bolestri richtig identiticiert und herausgegeben worden, aber

es blieben noch recht viele nach, die bisher unbestimmt waren. Im folgenden

will ich auf die Bibelcitate näher eingehen.

Das Bruchstück beginnt mit den Worten: (îë) --
€& &. Améli-

neau übersetzt das, indem er den Anfang ergänzt, folgendermassen ; «Car

lorsqu’on a créé l’homme, l’homme ne fut pas créé pour la femme, mais la

femme pour l’homme». Wir haben hier ein Citât und zwar von ^ an

1 Cor. 11,9^®). Da vor rô.i aber noch steht, so möchte ich den

fehlenden Anfang nicht mit Amélineau ergänzen, sondern ich halte

für den Rest von 1 Cor. 11,8, welcher Vers in den Borgianischen Texten

lautet: «.!€ cßioA pû.& €. Sicher hat hier aber auch noch Vers 7 gestan-

den, was ich aus dem weiteren Texte schliesse. Dieser Vers lautet:

HHjuie epoq^^ ne -
. 2. .

Betrachten wir den Text weiter.

Pag. 622,2—5.— ne2S-i4q on "! ste

2.€ MUT2s.mwpe ^^ on -
77) Cod. Borgian. CLXXA^III. cf. Zoëga pagg. 372 f. Heraiisgegebeu und übersetzt vou

Amélineau in den «Mémoires de la Mission au Caire» IV, 622 if.

78) Sacrorum Bibliorum fragmenta Copto-Sabidica Musei Borgiani TU. pagg. 483 if.
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tigHTc .^. «Salomon

aussi (lit; Une foule de femmes se sont acijuis richesse, une foule ont été

coiu’ageuses, par exemple Judith qui enleva la tête d’Holopherne, dans sa

sagesse, et Suzanne aussi qui fit mourir en elle le désir à cause de Dieu, qui

repoussa les prêtres». Zu «par exemple» macht A. noch die Anmerkung:

«Mot à mot: «Qui sont ce qui ne répond guère au mot foule qui vient

d’être employé, puisqu’il n’y en a que deux».

Ans diesen Worten sieht man aber deutlich, dass A. nicht erkannt hat,

dass hier ein Bibelcitat steht, welches dann durch die zwei Beispiele illu-

striert wird. Die Worte: ^ 2s_ne.^ p
MnT2SLtompe stehn Prov. 29,47. (31, 22 ) ,. Borgianischen Texte steht p^-.

Weiter lautet unser Text (pag. 622,5): ou ne2s.d^q 2s.e

2s.€ 2£.€ epooT TupoTT. «Salomon a dit encore: Mais toi, tu t’es élevée

plus qu’elles toutes». Wir haben hier den Schluss von Prov. 29,47. vgl.^, .
Die Worte, die nun folgen (622, 6 . 7): 2s.e

sic

ucoAoMout eud.ujmq uee^ e&oA €2s.m

. übersetzt Amélineaii: «car Dieu a donné la sagesse à Sa-

lomon, un coeur nombreux comme le sable étendu sur les bords de la mer».

Dazu die Anmerkung: «C’est-à-dire: Un coeur dont les aptitudes sont nom-

breuses». Hier hat A. wieder nicht gesehen, dass ein Bibelcitat vorliegt und

zwar ein sehr werthvolles, da diese Stelle weder sahidisch, noch boheirisch

bekannt geworden ist. Wir haben hier III Reg. 3,35. (Schluss):

< .
Pag. 622,7.8. —>.2£. eßioA^ €Uô.uotc equÄ.-

725.6 eÉioA 2.. Diese Worte stehn Prov. 18,22., cf. Balestri 1. 1. pag. 487.

Pag. 622,8.9.— UÄ.üev^ou uevT^ge uä.iuö.ioc. «Les biens seront

acquis aux justes», mit der Anmerkung: «Mot à mot: Les biens prendront

les justes». Diese Worte stehn Prov. 13 , 21 und waren bisher nur boheirisch

bekannt: cenevrÂ^moTr 2£. Oô^nAciveou. -.
Pag. 622,9.— «& ... ... «

Diese Worte scheinen auch ein Bilielcitat zu enthalten, doch

lassen sie sich schwer identificieren, da die Stelle zu lückenhaft ist; die letzten

Buchstaben müssen noch einmal im Original verglichen werden. Mit den

Worten erfee beginnt ein Theil von Jes. 59,2. evTw
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Hier folgt eine grössere Lücke. Die nächste Seite des Blattes (13) be-

ginnt mit den Worten:

Pag. 623,1—5. — ^ TenTdwC2s.e ïiîkï e^ 2s,e

oTTUjTVoq ne ujê 2i.mc M*>.pecpÉic, 2te

2S.OOC 2s.e. cô^p cepoÊc ^ on 2te .-
7. 2s.e .

. . .
...

Dazu lautet Amélineau’s Übersetzung: «.... car c’est du

Seigneur qui a dit cela; et encore: Si c’est la turpitude de la femme, rase

lui la tête ou tonds lui la tête; qu’elle couvre sa tête, car Salomon a dit:

Car tous ceux qui sont près d’elle sont vêtus; et encore: On bénira la

femme qui aime Dieu; et encore: On bénit des rues

Nach Amélineau’s Auffassung muss also wegen einer «turpitude» den

Weibern das Haar rasiert oder beschnitten werden, dann aber auch

bedeckt werden. Der Apostel Paulus ist freilich etwas anderer Meinung, wenn

er 1 Cor. 11,5.6. ausdrücklich sagt: 2^..€ ccujAhA ecnpoqm-( eÉioA c’^ujme. . ' .
ne 2s.mc.® euj2s.e^ 25. '.' M6.pecujü-2s.wc . eujate oirujAoq a..e ne u|b-

25. H -2£. . Mô^pecp&c-2s.mc. 2 -'
/).® , ’,.

Wir haben also oben wieder ein Citât und nun wird es auch klar, dass

das Subject von *^25. \ sicher xecpd^qm () ist und wir

können zu Anfang übersetzen: «Denn es ist [die Schrift], die das gesagt hat».

Diesen Worten muss aber 1 Cor. 11,5,6"·. voraufgegangeu sein.

Weiter stehn hier noch folgende Citate, 1)^ '
d. i. Prov. 29, 39. (31, 21). ’

.
2). d. i. Prov. 29,48. (31, 30),

nur steht bei Ciasca und auf folgt noch üd^p, vgl..
3) ceCMOTT^ nnpip. . . .. . .

Diese Worte sind ein Überrest von Prov. 1,20: ^> pn
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ïÂgip ^ ^ . '.,. Die letzte Stelle könuen wir mm auch mit

Sicherheit ergänzen und emendieren:

cecMoir€[ p]u [ >.] [pu ][. .]

Den ganzen Abschnitt können wir jetzt folgendermassen übersetzen:

«Denn () es ist [die Schrift ()] des Herrn, die das gesagt

hat. Und ferner; «Wenn es ein Schimpf ist für die Frau sich das Haupt

zu scheereu oder () zu rasieren, so möge sie ihr Haupt bedecken». Denn

() Salomo sagte: «Denn () alle, die bei ihr sind, sind bedeckt»; und

ferner: «Man wird rühmen das gottliebende Weib»; und ferner: «Gerühmt

wird die Weisheit () auf den Gassen und sie hat Freiheit() auf

den Strassen».

£-2. () und €€-2^.() sind hier also keine

Imperative, sondern Infinitive.

Nach einer Lücke folgt nun weiter (^ag. 623,7.); .(). ^. « sagesse est bonne pour qui-

conque la pratiquera». Diese Worte bilden den zweiten Stiches von Prov. 1,7.

Das zu Anfang stehende ist aber der Rest von; daraus folgt

aber, dass hier auch der Anfang von Prov. 1,7 gestanden hat, welcher

lautet: ^^ ^. ,.
Die Lücke zwischen den beiden Al)schnitteu von pag. lässt sich

jetzt ganz ausfülleu und der Text des ersten Blattes (îr. rf) folgendermassen

herstellen :

1 Cor. 11,7. [npooTT' uiyuje epoq epcolac ne

1 Cor. Il, 8.
. 2^. . htôwT2s.ï pe, pu' \,2. efiioA ] (ïF)-

Cor. 11,8. . Kôwi ·.. 29
,
47 .. ness-e^q 2. es. ucpi.we 2tne.-
,. ^ Äïï2s.pe iotâ^ï» TeuTdwcqi^

Dan. Sus. pu ô^Êie· ou.,..& . ou ue2£.ôwq 2s_e

Prov. 29
,
47. UTO 2s.e e^pstice 2s.e ôw

III Reg. 3,35. eue^ujtoq üoe Muujm eßioA e2s.u ^ .

Prov. 18,22. ue2s.ei.q ou 2s.e ue>iTei^quoT2i.e e&oA equô.uoT2i.e

Prov. 13
, 21 . eÊioA HpeudwCCs.eou . 2te u2s.iHev,ioc^

ou ^ ... . . .

1 Cor. 11,4. [, ou 2£.e eq^AuA equpoq>eTeTe Teqevne &'
1 Cor. 11,6. q-^uiine uTeqdwue 2s..e uim ec^AuA u
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( e&oA c’^ujine^ . reVge , ne

2i.toc. eu|2s.e ttcnè^pÊic-si-ioc 5. . ^ .- i 0·. ii,e

€€^£-25. .] 2.. ou .€ i Cor. ii,c

euj2s.€ OTTUjAoq ne }£-25. £eRe-2s.c pecgÉc-2s.c

.

2s_e - 2s.ooc. 2s.e .^ 2s.e Prov. 29, ay. [2.] [. Prov. 29, is

] ^[] [ ][. 2s.e Prov. ,.«] . 2». . ,?.. etc.

Fahren wir in der Betrachtung des Textes fort.

Pag. 623, 7.— ssLe » ^£ eg
Ä.e . «Et encore:

La crainte de Dieu travaille pour la vie, mais celui qui ne craint pas sera

dans des signes éternellement». Dazu die Bemerkung: «C’est-à-dire sans

doute: Dans les tourmentes prodigieux».

Es kann wohl kaum einem Zweifel unterliegen, dass wir hier wiederum

ein Citât haben, wenn auch vielleicht kein ganz genaues. Vgl. Prov. 19, 23., : , -. Dieser Vers ist koptisch sonst nirgends erhalten. Der koptische

Text weicht hier in seiner zweiten Hälfte vom griechischen ab, aber doch

halte ich es für unwahrscheinlich, dass. hier als «signes» aufgefasst

werden kann; vielleicht bedeutet es «Denkmal, [», in welchem Sinne

dann auch aufgefasst werden könnte. Die achmimische Übersetzung

der Proverhien wird uns hoffentlich darüber die nöthige Aufklärung

bringen.

Pag. 623, 12.— 2s.e 2s.^hih?V.() HUjOTT^ujq. «Et

encore: Daniel, homme digne d’être aimé». Diese Worte gehn zurück auf

Dan. 10, 11
;
vgl. €2£-^ 2s.e ss^^hihA IÏtor HujoTrevujq.

(ujoTÄUjq = ujO'yoTTÄ.^q). Theod. .
LXX. .

Pag. 623, 12. 13.— ste 2s.e

2s.e. «On t’appellera mon amour, et la terre

(on l’appellera) celle qui est habitée».— Dies ist die zweite Hälfte von

Jes. 62, 4, wovon bisher sahidisch nichts bekannt ist; boh. iieo -
'^ epo 2SL€^ 2s.e ’^. -, . Es ist also in unserem Texte

in epo zu emendieren, was auch schon die Form erfordert.

79) Vgl. C. Schmidt, Der erste Clemensbrief in altkoptischer Übersetzung pag, 7. (Texte

u. Untersuchungen XXXII, 1).
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Pag. 623, is

—

624, i.— 2s.e on ^. [^s^e] 3!..« 2£. 2s.e

€€€}€ ^^ çi^ioTTev^q. «Et Paul dit aussi: Afin que vous

couuaissiez la volouté de Dieu bonue, qui lui fait plaisir, parfaite, aiin

(jue vous soyez pour luoi une terre que j’aime». Zu vergleichen ist hier

Rom. 12,2. (1.) >.[^€] 2s.e

€T!iÄUOYq efcoA. . (. Das übrige: 2i.e €€€€
neiwi, eowioTujq geht auf Mal. 3, 12 zurück, was bis jetzt sahidisch

nicht aufgefunden ist; hoh. 2s.e^^^ fioTRivpi eTroTrevujq..
Pag. 624, i. 2.— on 2s_e. nee^ . . «Et en-

core: Il a laissé famille comme des brebis, afin que ceux qui les dirigent

se réjouissent, afin que toute iniquité ferme sa bouche». Diese Worte stehn

Ps. 106 (107), 4p 42. Bei Budge steht , der Lesung

ist jedoch der Vorzug zu geben: ferner steht bei Budge .. für .;
steht verbindend in unserem Texte, fehlt aber in der Bibel. Amélineau

bat diese Stelle gänzlich missverstanden, wenn er neco'rn
übersetzt: «afin que ceux qui les dirigent se réjouissent».

Nach A. müsste dann also mit nachfolgendem Dativ () stehen

und ferner ohne Verbum mit folgendem Conjunctiv! ist hier aber

das Verbum «sehen» vgl. Ps. 106 (107), 4i. 42.. ,.
Pag. 624, 3—5.— ^ .-. epoq 2s.e^ ... 2s.e€ epoq 2s.e nuo5^ pn. Diese Worte stehn Matth. 5, i9. cf. Balestri, 1. 1. pag. 495.

Dieser Vers fehlt unter den Borgianischen Fragmenten, findet sich aber bei

Woide, wo folgende abweichende Lesungen zu verzeichnen sind.

nevpôwÉicv

fehlt in unserem Texte

€^;)

.̂€

— €6.2 ('

—
— enco&R

— .\€
—^
— ...'
— ueq’^cÊ.€.
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Pag. 624,6.—^^ ncT0T02s_. Auch dies

ist ein Bibelcitat, wenn auch vielleiclit kein ganz genaues. Ygl. Prov. 13, '’

hob.’^. ^ eqéoT2î_ivi.. Hier steht also für hoh. *^ «welcher

fürchtet»— neTH^pevpeg «welcher halten wird».

Pag. 624, 6. 7.— |>^2.. «Diese Worte stehn Eccl. 8,5. 6. Ira Borgianischen Texte steht fälschlich statt und

ferner.
Pag. 624,7. —^ eqpe>».pe£^. Diese

Worte finden sich Prov. 19, 16. /.
Von diesem Kapitel ist bis jetzt koptisch überhaupt nichts bekannt geworden,

cf. Balestri 1. 1. pag. 487.

Pag. 624,8.— 2.. Diese Worte stehn Ps. 18 (19), 9*’.^. Der Kopte hat hier den Zusatz, welcher im

Griechischen fehlt, doch findet er sich auch im Londoner Psalter, fehlt aber

im Boheirischen.

Pag. 624,8. 9.

—

.. «c’est un

luminaire qu’un bon commandement». — Wir haben hier, wie es scheint

eine nicht ganz genaue Wiedergabe von Prov. 6, 23
,
was sonst sahidisch,

nicht erhalten ist. Boheirisch lautet die Stelle, sste ottähi&i ne’^
nmoMoc . ' . Vielleicht

ist aber verderbt aus.
Pag. 624, 9— 11 .

— 2s_e -?' noTroeiuj 2£. .
Diese Worte stehn Exod. 20, 12 . Der Pariser Text bietet folgende Ab-

weichungen; statt ncp— enep und statt-— pi 2tM. cf. Ba-

lestri 1. 1. pag. 484.

Pag. 624, 11 . 12 . —.2, ucä. neqeiwT req-

pn MivpeqMoir. Die Worte finden sich Exod. 21, 17 . vgl.

Balestri 1. 1. pag. 483.

Pag. 624, 12— 14 .— eTcmfce ncis. neqeuoT ncwq

nTeqMÄ.evir ^& ujenujwnq e&oA .
oTTOMq. Diese Worte stehn Prov. 24,52. (30, 17) Der Borgianische

Text bietet folgende Abweichungen: ujnujmRq, eCioA gîï nei^ und oiroMeq.

cf. Balestri 1. 1. pag. 487.

Pag. 624, 15— 625, 2 .— u|ô».poei eqMocTe MneqeiwT

Teq.wivivTr ueqcnH'T TeqcgiMe nequjnpe Teqnevpir^H

nqqi MiieqcTivTrpoc nqon'ivpq MMoq eTpequjcone
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64 OSCAR VON LEMM.^.— Diese Worte stelin Luc. 14, 26 . Im Borgiauischen Texte

lautet dieser Vers: uii^por € rq-^ xqcpiMe iiqujnpe ueqcue
TqK€vpT;X^H · |( expqep .. 625, 2— .

— ^ 2. 2_ ’^ -. Die Worte finden sich 1 Cor. 15, si. Im Borgianus steht für

sic

göw n€TnUJOTTU|OTr UJ€ n€TnUJOTTUJOT.

Pag. 625,4—10.— ncyd^2s_e . efioTV.

iiRHAAe e4qe4pepe4Tq pii 2s,e’^ uerujoTmoir

®4’^ eupeeuoc uugee^uoc

ueooT^ uou ue ue ue2s,e 25_-
^® ’^’^ ^-
!. UOTTOU €^&^ epe4Tq. Diese

Worte stehn Hagg. 2, — lo. cf. Balestri 1. 1. pag. 494.

Pag. 625, lo. ii.—^ - &. ou 80). Diese 'Worte finden sich 1 Cor. 9, . Im Borgianischen Texte

lautet diese Stelle: 2s,e& euepnuire^ efioTV.

pu uô^uepue.

Pag. 625, ii—. — &?. uîîissl .
”^ui4Ti4po epi4Tq uoirpue^ '.. Diese Worte wer-

den durch die folgenden eingeleitet: 4 ou ueaLi4q -
2s_e «Und ferner sagt er im Evangelium nach Marcus

also». Der Verfasser schreibt also diese Worte dem Marcus zu, obgleich die-

selben nur theilweise dort zu finden sind. Der Anfang:& &.
geht auf Job. 2, i9 zurück, welcher Vers lautet:£ efcoA

'^ue4TO'!Tuocq u^omut. Der Zusatz m.aaoituo uiTisit.()
geht aber auf Marc. 14, 58 zurück: '^4£
MMOTuö ,')’^ .:' ^. hujomht.
Der Rest ist dann ziemlich frei nach Marcus wiedergegehen

;
ÄÄneiMö. steht

in keinem der Evangelien und für das Verbum- (Marcus) oder tottuoc«

(Johannes) steht bei Hor-si-êsi ^?.
Pag. 625, . 14.— ne:^i4q ou ( .& eiàoA-) ’^uô^Toimocq uujoaaut. Diese Worte stehn

richtig Job. 2, 10 . cf. Balestri 1. 1. pag. 497.

Pag. 625, 14— 626, 2.—.' ui4q < uiot2s.î4I 2c_e4. . upe^ uujo.vaut

upooTT. 2s.e equ}C42t.e. & uepue ..
80) Ue.i nié lin rau strJit çm, was wolil ein Dnukfelilei· ist.
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Dies ist kein ganz genaues Citât; zu vergleichen ist Joh. 2, 20 . 21 . Balestri

1. 1. pag. 497 führt nur die 2 , 20 entsprechenden Worte an. Der Borgianische

Text bietet folgende Abweichungen: und fehlen in B; für

ïid^ui nge eRUd^TOTTrtocq bietet B. : ; für -
eq^e<2s_e liest . einfach: nroq neq^s-W

CTÉie etc.

Pag. 626, 2—5 .
— Mnuje>.3s,e cwtm ^.^^ 2s_e xHpq ^

epevxq exfee& eevTrofcujoTT eixe&
eon eixe exfee. «La iin du discours, c’est de l’écouter tout

entier». Dazu die Anmerkung: «Ce passage me semble mauvais». Weiter

lautet die Übersetzung: «Craignez Dieu, gardes ses commandements, car

toute créature de Dieu se rendra devant lui afin d’être jugée sur-

toute chose où elle se sera oubliée, soit pour une bonne, soit pour une mau-

vaise». Amélineau und Balestri haben diese Worte als Bibelcitat nicht

erkannt, sie stehn aber Eccles. 12, 13. 14. Der Borgian. Text bietet folgende

Abweichungen: Auf} 2_ folgt noch ne; für uxexupe^pep liest B.- ïïë2ô.peg;
—.. Am Schluss von Vers 13 steht in .

noch: 2s_e nxouj ne nös.i npwMe.— Vers 14. Für ncwnx steht in B.

nxei^Mio.

Pag. 626, 11 . — ^e^pe ucevfee^ Ameqeiwx. Diese

Worte stehn Prov. 10, 1 . cf. Balestri 1. 1. pag. 487.

Pag. 626, 12. 13 .
—^ que^p-poire-co^oc môw-^ n2s.inevioc . eqne^p-ujopii ucooim npoiro. Diese Worte stehn

Prov. 9, 9 . ., * ,^ . Im Borgianus steht für ^>—,
für 2s.e eqne^p-ujopn — xôwpequjpncooirn.

Pag. 624, . 14.— (' ^
.7 01 2».0.. Das ist= Ps. 118 (119), 165. cf. Balestri

1. 1. pag. 486.

Pag. 626, 14—10. — eqcmoD'g egoim

2.€ efeoA iineTrujmne mieTcevuj€ nniMHHUje '^. . Die Worte finden

sich Ps. 146 (147), 2—4 . cf. Balestri 1. 1. pag. 487.

Pag. 627, 1 .— evTrcMoiv epoei pn^'
5'.'. Das ist Hiob 38, 7. cf. Balestri 1. 1. pag. 484.

Pag. 627, 2 .— . efeoA gn xue ».. ci-

^. «Les étoiles se sont tenues hors du ciel, elles ont combattus avec

Sisara». Zu diesen Worten bemerkt Amélineau: «Ce passage et d’autres

qu’on ne trouvera point tels dans les Livres canoniques montrent que les

S3I3an. .-·, 5
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auteurs coptes avaient à leui' service ime version de l’Écriture autre que celle que

nous avons». Diese Worte finden sich aber Jud. 5, 20 im Deborahliede und

decken sieb mit dem Pariser Texte bei Maspero, cf. Balestri 1.1. pag. 484.

Pag. 627, 3 . 4 . — oim TV. eßioTV )£
p.u,. uqoircoujq >(^' ..>.&

HujHpe . «Une étoile brillera de Jacob, afin qu’un homme se

lève eu Israel, afin qu’il brise tous les chefs de Moab et tous les enfants de

Sît». Man siebt, dass Amélineau diese Stelle nicht erkannt bat, da er

mit «afin qu’un homme se lève» übersetzt. Die Worte

finden sieb Num. 24, 17 .— Statt nach der Lücke ist natürlich öw zu lesen

und mit u|iv zu [ïtjivujdv zu ergänzen. Der Vers findet sich auch in den

Borgianiseben und Pariser Fragmenten; vergl. Balestri 1. 1. pag. 484.

Pag. 627, 5 . — npm.vve . «L’homme qui

travaille pour nous, c’est Dieu».— Obgleich diese Worte durch .22., eingeleitet werden, so scheint dies kein wörtliches Citât zu

sein. Zunächst könnte man hier au Phil. 2, 13 denken: cevp

2 []| . 2. [eûJoTV. ÄinoTrmuj;

ferner an 1 Cor. 12, e: oim geiinmp 2s. ne.|.. 627, 5—7. — ôWAô.^^^ ( 0.(' 2. , ne

.7 ne .20..

—

Diese Worte stehn 1 Cor. 3, . Der

Borgiauisebe Text bietet folgende abweichende Lesungen.

Für ivnon — iwr^ife

— nenTô.qTcm

6 neviieTTmife — [] .(',
so dass ( vielleicht verschrieben oder verlesen ist statt .n

— ncTco

—
ne eTevTc^cvue — 2..

Pag. 627,8.—} nco. TCv2s.oKi.nn .nne^^c eTiUvX2s.e.—
Diese AVorte stehn 2 Cor. 13, 3 . ln den Borgianiseben Fragmenten steht

abweichend TeTiiujine und ^...
Pag. 627,8—10.— 2s_e. .n.uoone .nnp[p]o^ []-

Aic[]. cv 22_ .nneq.ncv nujmne gn^.
cvTw niqncvKiM cvit. Diese "Worte werden eingeleitet durch: ne2i.e 2s.cvTrei2s.

on, wodurch mau veranlasst wird zunächst in den Psalmen zu suchen. Amé-
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lineau übersetzt: «David a dit aussi: Les pâturages du roi réjouiront la

ville de Dieu; le Seigneur a purifié son habitation, Dieu est au milieu d’elle

et elle ne sera pas ébranlée». Weder Amélineau noch Balestri haben diese

Stelle erkannt, obgleich sie wirklich in den Psalmen steht. Freilich hat hier

entweder die Handschrift selbst einen Fehler oder Amélineau hat falsch ge-

lesen; statt [] muss es heissen: und am Schlüsse .,
aber nicht . Wir haben hier Ps. 45 (46), 5.6.* . ®, " Von «pâturages du roi» ist hier also gar-

nicht die Kede.

Pag. 627, lO. ii.—<. nerujoon -. Diese Worte stehn Jer. 27 (50), 7.. Amélineau übersetzt:

«C’est un pâturage de justice qui est pour rassembler la souffrance de

nos pères». Zweifellos ist hier falsch. Im Pariser Text

steht dafür' {= ), auch fehlt im

Pariser Texte, für steht.
Pag. 627, 12 .— ., pu oTroirnocj efcoA pu

25... Diese Worte stehn Jes. 12, 3 . vgl. Balestri 1. 1. pag. 490. Der

Pariser Text liest für — und für*—-.
Pag. 627, — 15 . — ue^^oiro eiioA' uÊioir-

noc cenevujoTTe €6 e&oA u’^-. ^-
0< cÊioA (Sic exit) — Diese Worte stehn

Joël 3, 18
,
wie das auch Balestri (1. 1. pag. 494) gesehen hat, doch theilt

er den Text nur bis eÊioA mit und lässt den Best fort. Indessen

gehört derselbe ebenfalls zu diesem Verse und wir können die letzten Worte

nach dem Pariser Texte ergänzen zu: eiioA ^25. ^.] vgl. () , ,, '.
Exod. 20, 12 . 624, 9—11. Ps. 106(107),4p.42. 624, 1, 2.

» 21, 17. 624, 11. 12. » 118(119), 165. 626, 13. 14.

Num. 24, 17. 627, 3. I. » 146(147), 2-4. 626, 14-16.

Judic. 5, 20 . 627, 2. Prov. 1, 7 . 623, 7.

III Reg. 3, 35. 622, 6. 7. » 1, 20. 623, 4. 6.

Hiob 38, 7 . 627, 1. » 6, 23(?) 624, 8. 9.

Ps. 18(19), 9\ 624, 8. » 9,9. 626, 12. 13.

» 45 (46), 5. G. 627, 8—10. » 10, 1. 626, 11.

533



6 S OSCAR VON LEMM, KLEINE KOPTISCHE STUDIEN. LI— LV.

Prov.13, I3^ 624, 6. Dan. 10
,

11 . 623, 12 .

» 13, 21. 622, 8. 9. » Sus. 622, 4 . 5.

» 18, 22. 622, 7. 8. Judith 13, 18. 622, 3. 4.

» 19, 16. 624, 7. Matth. 5, 19. 624, 3-5.

» 19, 2( ?) 623, 7—-9. Marc. 14, 58. 625, 12—13.

» 24, 52. (30, 17;) 624, 12--14. Luc. 14, 26. 624, 15—625,2.

» 29, 39. (31, 2i) 623, 3. Joli. 2.
,
19. 625, 12.

» 29 ,
47. (3 1 , 29) 622, 2. 3. » 2, 19. 625, 13. 14.

» 29
,
47. (31,29) 622, 5. » 2, 20. 21. 625, 14 626, 2.

» 29, 48. 623, 4. Rom. 12, 2. 624, 14.

Ecoles. 8, 5. 624, 6. 7. 1 Cor. 3, 6. 627, 5—7.

)) 12, 13. 14. 626, 2-5. » 9, 13. 625, 10. 11.

Joël 3, 18. 627, 13--15. n 11
,

6. 623, 2. 3.

Hagg. 2, 6—10. 625, 4-10. » 11, 8. 9. 622, 1. 2.

Mal. 3, 12. 624, 1. » 12
,

6. 627, 5.

Jes. 12, 3. 627, 12. » 1 5, 31. 625, 2.

)) 59, 2(?) 622, 9. 2 Cor. 13, 3. 627, 8.

» 62, 4. 623, 12. 13. Phil. 2
,
13.(?) 627, 5.

Jer. 27(50), 7. 627, 10., 11.
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libro di Ghershasp, poema di Asadi il giovine, Giornale della Societa Asiatica Italiana, XI,

1896, 33 — 81.

3) Mohl, LX\4I, n. 2.
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1) >\j, F. Justi, Iranisches Namenbuch.

Marburg, 1895, 377

2) . . ., 68 — 69 (=180—
181). — . W. West, Pahlavi literature, Grundriss der iranischen Philologie, II, 112.

0— : West, 113, — Ch. Schefer, Chresto-

mathie Persane, I. Paris, 1883, 3—6, l
— . Salemanu und V. Shukovski, Persische

Grammatik. Berlin, 1889, 41— 49 (cp. Mélanges Asiatiques, IX, 1888, 215)., . Fürstenspiegel,

—.., 1289, —. . V. Chauvin, Bibliographie des

ouvrages arabes ou relatifs aux Arabes, I. Liège, 1892, 60.

3) E. W. West, 109-111, 113—115.
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J. Darmesteter’o Revue Critique, N. S.,

XXI (1886, I), 1—8.

3) ^^
Flügel

(cj). . II, 156).

4) \j43·^ ·
c.jLXS', .

5) Ju3ti, Namenbuch, 3 — «ein Buch des Nähr (Mihr?) Arda (Adar) - jusnas», 150 —
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^
I --- (.. . P.-, ---, , . . . .. ., III, 1889,

2G4),,, , ^
— cp., , 52). , , .-, - .

2),, ------ --. -
. Justi, Namenbuch, 185.

3) ---- --
—

^3] ^ ÄJUo^,,,.-
4) Bibi. Geogr. Arab., VIII, 8, —

*11, i; Maçoudi, Le livre de l’avertissement et de la

révision, trad. par B. Carra de Vaux. Paris, 1897, 141—142.

5) 0

. . Gutschmid, Kleine Schriften, III. Leipzig, 1892, 22 — 23

97 .
6) . Christensen, 111— 112.

7). . ., 62,. 5 (=174, . 5).

8) --
(. Nöldeke, Tabari, 237, 264, 350—351)?
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1) , . Justi, Namenbuch, 123.- (W est,

110)? . . L. Fleischer, Kleinere Schriften, III.

Leipzig, 1888, 254 — 255 Justi, Nameubucb, 109.

2) — (. ., -, , 13, . .-,
, , } ., Justi, 177), .

3): ^ (-----, ., , 8), i_ô'lSÜ\ (., iro, 23 in, la —), ^
w

(., 110,24— in, 5), (^LXäJI (., , 3 — 15 —-), <\ (., , —).
4) (3· , »LXS’,

(^^^, ^^).- ,-
(Justi, 64)?

5) . Barthélémy, Gujastak Abalish, relation d’une conférence théologique, présidée
par le calife Màmoun. Paris, 1887 (Bibliothèque de l’école des hautes études, sciences philolo-
giques et historiques, LXIX fascicule).
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3) Le livre des beautés et des antithèses attribué à Abu Othman Amr ibn Bahr al-Djahiz,

texte arabe publié par G. Yau VI te n. Leyde, 1898, roo—rov (. , 3,7, 11); . G. Browne, Some Account of the Arabie work entitled «Nihäyatu’l-

irab fi akhbdri’l-Furs wa’l-'Arab», particularly of that part which treats of the Persian Kings:

Journal of the ßoyal Asiatic Society, 1900, 243 — 245 (. 244, 13, 18, 22).

4) oLi> , ,
(. Browne, 244, 2,3,11,15,16,245,4,15 Vloten,, ,, , 4, 14,, 7, 9),

(Browne, 245, ).
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1) , J. Goldziher (Die Religion

des Islams: Die orientalischen Religionen Die Kultur der Gegenwart, I, Abt. III, 1. Berlin-
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mit den kulturhistorischen Momenten, deren Folgen sie sind, wäre eine der interessantesten

Aufgaben, die sich die Islamkunde auf dem jetzigen Stande ihrer Leistungsföhigkeit zu stellen

hätte. Manche über den ursprünglichen Geist des Islams herrschende Anschauung könnte durch

solche Untersuchung eine Korrektur erfahren».

2), . - de

Vaux, Gazali. Paris, 1902, 129—142.
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1) . . V. Williams-Jackson, Die iranische Re-
ligion Grundriss der iranischen Philologie, II, 678—683.

2), 1, 18—29 Ihn al-Qifti’s Ta’rih al-hukamä’, herausgegeben von Dr, J.

Lippe rt, Leipzig, 1903, rr·, i—lo.

3) C. Brockelmann, Zu den rhetorischen Schriften des Ihn al-Muqaffa': Zeitschrift der

Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, LIII, 1899, 231—232.
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1) G. Hoffmann, Auszüge aus syrischen Akten persischer Märtyrer. Leipzig, 1880,289,

anm. Justi, Namenbuch, 186. 1^' Le \^‘ L«.

2) --— ,^LkLwJ\ kcLL

— jiL^yi (_|. .- -
— La perle incomparable ou l’art du parfait courtisan de Abdallah ibn al-Mo-

kaffa. Bruxelles, 1906.

3) O cp. I. Piz zi, Le idee politiche di Nizäm-ul-

mulk, Giorn. Soc. Asiat. Ital., X, 1897, 131—141.

4) ^ K^>\ — Tabari, Annales, , ·4,—15. Cp. E. G. Browne, A lite-

rary history of Persia, I, 332.
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Lughat-i Fürs, herausg. von P. Horn, Berlin, 1897, II·, i),. , . . Horn, Grundriss

der neupersischen Etymologie, Strassburg, 1893, 15—16, H. Hübschmann, Persische Stu-
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—. J. Wellhausen, Das arabische Reich und sein Sturz, 189.
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5) Hanp.-', . Goldziher, Muhammedauische Studien, I, 198.

6) Cm. Bar. V. Rosen, Zur arabischen Literaturgeschichte der älteren Zeit. I Ibn Qu-

teiba: Kitâb'Ujûn al-akhbâr (Mél. Asiat., VIII, 1880, 745—779,. 774—775 = Bull. Acad.
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1) Gutschmid, Kleine Schriften, III, 35—36.

2) cp. Gutschmid, ib. III, 150—151.

3) Bibi. Geogr. Arab., VIII, lo, 5— l«v, 5, nep. Carra de Vaux, 150— 151. Cp. Christen-

sen, 90—91.

4) Cp. Gutschmid, 150— 151.
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. Sauter, Die Mathematiker und Astronomen der Araber und ihre "Werke: Abhand-

lungen zur Geschichte der mathematischen Wissenschaften, X = Supplement zum 45 Jahrgang

der Zeitschrift für Mathematik u. Physik, Leipzig, 1900, 7—8.-
'---, I, 198 V, 35, 386.

. Justi, Namenbuch, 95, j\ï 15 19.
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3) Ibrâhîm ihn Muhammad al-Baihaqï, Kitäb al-mahâsin val-masâvï, herausgegebeu von

Dr. F. Schwally. Giessen, 1902.

4) Le livre des beautés et des antithèses attribué à Abu Othman Amr ibn Bahr al Djahiz,
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5) Cm. Barbier de Meyuard’a . -- . Revue

Critique, L, 1900, 276.
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3) E. . West, Pahlavi texts, p. III (=Sacred Books of the East, XXIV). Oxford, 1885,

XV-XXV, 1—115.

4) Ib., p. II (=S. B. E., XVIII). Oxford, 1882, XXII-XXV, 1—277.

5) Cp . Nöldeke, Nationalepos, 13 (= Grundriss der iranischen Philologie, 11, 142).



. 35

—,-. ,, . «---» «---». :
2,5—6(); 114, 4-( );
114,11— 117,8( -); 128, — 12(); 133,7— 136,2( , ,

); 136,2— 138,7 (-); 138, 5— 139,( -
); 153,8— 154,5( ); 155,

—

157,3( ); 1 68,—9 (
); 168, — 169,8(); 170, 15— 171,7 (-); 171,18 — 172,4(); 185, —
186, 16( , ); 202, 2—5( -); 202, 5 — 9( );
202, 14—16(); 202, — 203 ,

2

(); 310, — 18( );
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1) . . . P., -, 153—165.
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(...... ., XVI, 1906, 020—046).
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4) . (...... .,
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2) Grundriss der iranischen Philologie, II, 280.
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Jako Partykularny Kiiowsky synod, 9 Julij zaczçty w Kiiowie,

12 Julij rozerwai sie.

Jeszcze przed synodem na dwie niedzieli pisalem do oyca Boreckiego,

znoszac z nim y chcq.c wyrozumiec, czego by siç spodziewac. Kiedy mi

odpisai y quaedam ustnie przez confidenta powiedzial, sam iachaîem y
nawiedzilem go w monastyrze S. Micha ia w Kiiowie, gdzie stawil mi siç

dosyc przystoynie, P. Bogiem oswiadczaiqc si§, iako sczyrze procedere

bçdzie chcial w tym synodowauiii.

Czekaiem ieszcze na Jego Mosci oyca Archimandrytç Pieczerskiego ®),

chcqc si§ z nim zniesc, aie nie przyiachai, az w wigiliq synodu ze Lwowa.

W roki, kiedym byl w Kiiowie, ktore prawie az do synodu sqdzili, na kilka

dni przed synodem odwolano, tym synodzie warii waria P. P. obywatele.

Ale kiedy bylo puitory niedzieli do synodu, dauo mi znac, czlek zacny

[ktorego list pro confidentia poslalem Jego Msci xiqdzu Wiadyce®) Wlodzi-

mirskiemu], ze Ich Mose niektorzy, major pars P. P. Obywatelow ze-

brawszy siç pohukali oyca Boreckiego za to, ze ze mnq conferowal, suspicio

ta, zem byl u niego, a dowiedzieli si§, zebym byî naznaezony poslem od

K. J. Mosci.

Potym zeszli siç do Bi ackiey Cerkwi na radç y poslali po oyca Bo-

reckiego, aby siç im stawil, tamze naprzod fulmina na niego, ze si§ nimi

przysluguie Jego Kr, Msci, przeziw prawu y wolnosci priwatnym uniwer-

saîem synody skladaiq, potym na P. Podsçdka Braclawskiego y na P.

Czasnika Wolynskiego®) y na Jego Msci Xiçdza Bakowieckiego t§ sprawç

wziqwszy y od Pana Proskury Pisarza^*’), ze iuz post discessum z Warszawy,

5) .
6) .
7) .
8) .
9) .

10) -.
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te uniwersaîy stançli, ze ci trzey to zrobili. Jçli ten uniwersai

J. Kr. Msci trutiuowac, tara ze dwie rzeczy nalezli, ktorych siç chwycili.

Pierwsza, ze synod ziednoczenie roznic z Koscioïera S. Rzyraskyra, to

iuz mowiq, unia doszîa. Druga, ze Krol Jego Mosc nie seyraowi, ale sobie

zachowuie uwagç zgody synodowey. To konkludowawszy tedy, ze uniwersaî

priwatny, prawu przeciwny, ira szkodliwy, protestatii}. koucipowali de nulli-

tate synodu y przeciwko tyra, ktorzy uniwersaîy wynosili, y przeciwko tyra,

ktorzy by synodowac clicieli. Obrocili siç potyra na oyca Boreckiego, czerau

by uniwersaîy swoie rozsyîaî, nan acclaraatiae srogie, declaruii^c si§, ze

ci§ tu raiec nie bçdziemy, bçdziesz synodowaî, a z'eby siç na protestât! îj,

podpisal. Czego gdy siç wzbraniaî, pokazuiq,c rationes swoie, zera iest

czîowiek privatus, ze raowi, ia tylko îask% Kr. Jego Msci y Wmciow przy

monasterze swyra zyi§, nie raoia rzecz disputowac prawacli etc. etc.,

zawzieli siç nan potyra, drudzy bacznieyszy dali mieysce ratiara iego;

potym czerau conferowaî ze ran%, iustificowat siç, ze tylkora go nawiedziî,

y ze iako partium ich etc. etc. Tandem zagrodzili mu synodowac, a sami

siç dekiarowali tyra synodzie nie wiedziec, y protestatio tç zaniesli

ad acta^2).

Dowiedziawszy siç tyra doskonale, bo miaîem w tyra kole tego,

mi daî znac wszytkiem y notowaî to, wyprawiîem z wiadomoscio do

Wîodzimirza^^). Po wyprawieniu tego posîanca, cicbo pisaîem do oyca

Boreckiego, prosz^c, zeby rai daî znac synodzie, gdzie celebrowac zechco,

sam ze go nie nawiedzara z tycb respektow y wiesci excusui^c siç. Odpisat

mi, dziçkuioc za to. List iego posyîam. Oznaimuie rai, a posîancowi po-

wiedziaî: dla Boga niecli do mnie Jego Mosc nie posyîa, y odprawiî go,

na iutrnio idoc.

W niedziele przed synodem przyiacbaî ociec Pieczerski w nocy w
sobotç na jutrznio· Jara tez iachal zaraz za nim. Deliberowaîem, iesli

groraadno iachac, bom sposobiî byî assystentiy dla ocbrony swey, wiedz^c

takich y szlachty zawziçciach y bytnosci kozakow

do Manastyra iachac bez assistentii. Posla

sam z swoio czeladziq, powrociîem do Monasterza, przyiacbaîem po iutrzui,

tylko tamze zaraz (dowiedzial?) siç mnie Jego Mosc ociec Archymandryta

U namiestnika iego, zera byî w celli, posïaî zaraz proszoc, y wpuî mona-

stera z wielko ludzkoscio potkaî. Jara go tez od Krola Jego Mosci poz-

drowiî y od siebie, Po . .

.

ze ranq. rozmowami, az do Cerkwi zadzwouiono

11).,. -., J\» 16, .
12. 1629 .
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10 .,
do sluzby Panskiey, Rzeczy mi iesli muienic pomog . . . Jam powiedzial-

wzdam ia tey ze Religiey. Uradowal siç, Poszlismy. Wedle siebie raie do

formy prosil soborem Ociec Borecki odprawowal, gdzie y oycowie

wladykowie wszyscy byli. Po sluzbie Panskiey sam kilka slow z ambona

powiedzial, zalecaii^c dzien jutrzeyszy y synod, a iuz byla moc duchowien-

stwa. Po tym obiad iedlismy u oy^ca Arcliymaudryty. Skoro po obiedzie

odiachal do swego manastera ociec Borecki, Ja na pokoiu z oycem Archy-

mandrytem zostawszy, imieniem Krola Jego Mosci zi^^dalem go, zeby byl

przychylny zgodzie y syuodowaniu. Deklarowal mi siç, sczerymi y piçk-

nymi slowy, iakosz y potym sczyrosc swoiq. oswiadczyl. Potym iacbalem do

Kiiowa na noc, rozumialera, ze pelno, alisci niemasz zadnego.

Nazaiutrz w dzien S. Piotra przyiachal ociec Borecki y ociec Arcbi-

raandryta do Kiiowa do cerkwie murowaney soborney, tam celebrowali y

wszyscy wladykowie nie namnîey kladç bylo 500. W sluzbç Pansk^

przybyl Pan Podsçdek Braclawsky y Pan Drewinsky, a Pan Pisarz Kiiowsky,

U xic^g swoich mieszkal, a Pan Czernik, daley nikogo nie bylo. Ka ka-

zaniu zalecono synod y opowiedziano, ze Posla Krola Jego Mosci zaraz

po obiedzie przymowac bçdq,, Po sluzbie Panskiey ociec Archymandryta

wszytkich zébrai y mnie prosil. Po obiedzie zaraz w dzwon uderzono. Jam

szedl do gospody.

Zaczyna siç Synod.

Zebrawszy siç wszyscy obrali marszalka Pana Drewinskiego y drugiego

z duchowienstwa posla Wladyki Lwowskiego kaznodzie porz^dek

uczyniwszy. Po mnie posly wyprawili. Jednora wszedl do cerkwi, kozacy,

postrzegszy, ze nie mala kupa ze mn% poszla, troie drzwi do cerkwi ostom-

pili; poczçli zamykac, oni nie dali; prosili, zeby siç nie cisneli, powiedzieli,

ze nalezii, bo wiru ydet, pry kotorey umrom, y ze posly sq. woyska. Ja

zasiadszy mieysce swoje, prosilem, aby ustq^mpili, bo iuaczey ia dignitatem

Jego Kr. Mosci strzegii:C nie poczne, y P. P. kozakom bona verba dalem,

ze si| ludzie grzeczni, oyczyznie potrzebni, ale tu nie plac, zeby siç cisneli

etc. etc. Odezwali siç Pan Laboda y Pan Supran^^) Oratorowie, ze s^;

legaty, y prosili, abysmy byli przy wszytkim, bo my sludzy Krola Jego

13) ,, .
14) ,.
15) ., .
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1

Mosel U Jego Mosci wolne iiclio miewamy; a czemu by waszmosci

miiosciwy Panie Posle etc. etc. Nie mogto bye ynaczey (ordo acclamatiey,

czem?), poszedlem konditioDaliter, aby oni dway zostali, a tym kazali

ustampic; tedy pozwolili, Harast krzykneli; 'wygnal Pan Supran wszytkich.

Jam tez kazaî pozaraykac drzwi, a czeladzi bye ii kozdych po kilku. Do-

piero credens Jego Kr. Mosci oddalera y propositi^, ktor^ na pisraie po-

sylam, uczynitera. Do propositiey respons dali P. P. Marszalkowie, uezy-

niwszy consiliura z starszym ducbowienstwem, a prosili, aby do iutra iuz

ze na Ich Mosc P. P. Szlachtç oezekiwae luuszq,. \Vdzieczni laski

Krola Jego Mosci oswiadczali siç dnia iutrzeyszego u oyca

Boreckiego, a kozacy nie wytrwali, poszli y tara do raanastyra,· oddali list

do oyca Boreckiego, ktory rai ciclio przeslal zaraz do gospody y dosyc

piçkny, posylara go authentice. Potym zeszli si§ do cerkwi soborney y zie-

chali wszyscy, içli byli consultowac bezeranie. Jam sial, ze mi§ to obehodzi.

Potym poslali mi§ proszfj^c do swych consultatij. Nie zastalem postaremu

nikogo Z szlachty. Zastalem, a iuz wotuie Jego Mosc Ociec Archymandryta.

Ten votowal synodowae. Potym z Wilenskiego Braetwa synodowae y ci.

Przyszlo na Lwowskich poczçli ... Po iego votum prosilem

ia O audienti%, refutowui^c rationes one, iako to na osobnym scripcie po-

sylara. Za tym powstali stym iedoi synodowae, drudzy nie.— Trzeciego dnia

Jego Mosc Pan Podsçdek Braclawsky y Pan Drewinski sententie swe dali

synodowae. Uskarzali siç zatym, ze w protestatii dotkniono ich od P. P.

Obywatelow, ofiaruii},c siç iustifikowac, y iustificowali si§ te Tego

(mowi) nie neguiemy, zesmy pozwalali, y po seymie, ale ze zyczymy

zgody y pokoiu, tylko ze na uniwersaly takie pozwalali, ktore

byly zgodne z conceptem konstitutii, do ktorey siç po . .

.

y producowali

ten script, ukazuiq,c roznosc, ze tara na uspokoienie nas rozroznionych, a w
uniwersale na ziednoezenie siç z kosciolem S. Rzymskim synody, y ze w
skripcie na seym po synodziech za spoln% referuia siç, a w uniwersale

do Krola Jego Mosci, zaczym iesli to Jego Mosc Xiq,dz Bakowiecki effecit,

to iuz sobie wine zostawuii^c. Nihilo minus tç radç dawali, credens

dawszy ad acta y ten script podpisany, a od uniwersalow ostrzegli swoi%

protestatio, synodowae, iesli ze nadiedzie kto z panow szlachty, ktorych

oezekiw... iesze do iutra; rozeszli siç z t% deliberatio: bez P. P. szlachty

mamy li synodowae, abo nie? i iuz bylo po... siç ruszac mieli. Powiedzial

ieden kozak (bo siç ich zawsze, iak wychodzic, nacisnçlo) w glos: bydet

unia Archymandarczykowi da y Boreckomu takaia, iak woytowi perszey.

slyszoc Jego Mosc' Ociec Archymandryt zaplakal, a z slolca malo nie

16) 1625.
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zlecial, bo za nim stoi^c, rzekl to. Jam rzekl: nie godzi si§ to, P. P. Mo-

loycy, trzeba, zeby byl karany respons: Nie chuczy Lasze. Poslowie

ci proszi^, a hultaie piani lai^ y groz^. Takq. na dobri{. noc wzi^wszy, rozes-

zlismy si§. Ociec Borecki sam w monasterze swym nie nocowal, do Pie-

czerskiego iechal z oycem Archimandrytem.

Tamze.

Czwartego dnia, baczq,c nierz^d, szlacbty niemasz, kozakow coraz

wiçcey, poslali ‘proszi^c do mnie, zebym do nich iechal do manastyra Pustyn-

skiego Mikoly. Przyiachalem, zastalem tylko celnieyszych, a wladykow z

nimi y Pana Podsçdka, a Pana Drewinskiego, P. Pisarza Kiiowskiego, P.

Czeruika. Skorosmy zasiedli in conclavi, uczynil do mnie rzecz z placzem

Ociec Borecki, ktorey ta summa byla, ze sam nie wiedz,'\.c, com mial radzic,

daley dawszy to do uwagi, ze Ich Mosc P. P. szlachta protestati% uczynili,

a nie przybyli, a kozacy groz'i^ y nad szyiq, stoii},, a proszq^c samego mnie

radç, CO daley czynic? Dawalem takie zdanie, ze to synod Particularny,

posly obrac na synod Generalny, a tu in conclavi instructif y puncta ufor-

mowac, wzifwszy starszych y mçdrzszych, populo nie zwierzac si§ tego.

Krzykn^li popi, ze na to nie pozwolamy, Drudzy zas consideratfc podali, a

poslami kto bçdzie, powiadaifc, ze tam nie tylko duchownych, ale y szlachty

potrzeba, obrac kogo niemasz. P. Podsçdek y P. Drewinski wymowili si§,

ze my suspecti, trzeba nam znosic z siebie refutatiq. tç u drugich, do tego,

ze tam poslow trzeba niemalo, wiçksza, ze y periculosum za uniwer-

salem privatnym robic, insza, kiedy by constitutia byla etc. etc.

Owo niewiedzieli, daley czynic. Ja, postrzegszy, ze iuz synod ro-

zerwac przychodzi, powiedzialem, ze iuz daley in consilio nie mogç byc z

Wmciami, zyczç, abyscie wùi zawodu tak wielkiego in cassum nie obracali

svvego, yz siç z tak dalekich krajow ziachali ubodzy kaplani etc. etc. A s

tym posly z miasta y od duchowienstwa y od kozakow, ze iuz czekaiq

dawuo, dowiaduifc siç, tak dlugo czyniq? ze niemasz. J tak jachali. Ja

odjachal do gospody. Tamze w kole stançlo to, ze bez szlachty trudno syno-

dowac (ale y kozacy dobrzy do perswaziey), y protestowac siç, ze ex inde

synod nie konczy siç. Poslali po mnie proszqc. Pan Czasnik uczynil do

mnie iako Marszalek przemowç y Zyzany Korecky od kleru déclaratif.

Ta summa, ze kaplani tylko do spraw duchownych nalezf, ale wolnosciami

stoif szlacheckimi, a tu coniuncta rzecz, oboie prawo, ze tedy szlachta nie

17) , .
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tylko nie ziechala, ale ieszcze percluserunt viam protestatiq., supersedere

przydzie. Tandem protestowal siç postawszy Jego Mosc Ociec Archyman-

dryta, ze chcial synodowac. Takze Ociec Jozepb y P. P. Mieszczanie

Wilenscy, y prosili, abym im dal attestati%. Wzbranialem siç, potym dalem

priwatym y oycu Arcbimandrycie y Wilenskim, ze cbcieli synodowac. A
potym generalem protestatiq. wszyscy uczynili, zniozszy siç z sobq,, tamze w
kole przez oyca Boreckiego zalosnie przekladaiqjC tak dalekq, drogç ubogicb

ludzi y kaplanow, a ze infectis rebus roziezdzaiq. si§.

a sczçsliwszego czasu y szrzodkow yze taki czas

zdawna porzq,dany, ktory byl sam P. Bog zdarzyl, tak uplunol. A to

kolwiek bylo con . . . Kr. Jego Msci, ze to bylo ku dobremu wszytkicb,

oswiadczaiq,c protestowalem siç y tak rozeszlismy si§. Ale placq,cych wid-

zialem z kaplanow ubogicb, ktorzy nazad czym niemieli, a na taki zawod

uarzekaiq^c . . . ktorzy uporni sq,, cieszyli siç z tego rozerwania, powiadaiq-c,

ze bez patriarchi wiadomosci nie mogl byc synod . . , Protestatii^ ia swq; ad

acta podalem, ktorq, posyiam. Ducbowni tez wszyscy swoie y osobno Wi-

lenscy, osobno P. Podsçdek z P. Czasnikiem, iustificuiqc siç uniwersaly,

ze nie oui winni, iesli byc rozumieiq. przcciwko sobie. P. P. szlachta w
monasterze Pieczerskim ten mi credens dali do Krola Jego Mosci, y zeg-

naîem siç z nimi wszytkimi w piq,tek. Posîy swe wyprawic maiq; do K. J.

M., iustificuiq,c siç y czemu nie synodowali te rationes swoie daiq^c.

siç rozerwaî ten synod. O ducbownych daie testimonium, ze

cbcieli synodowac. Lecz judicium moie, by byl za skutek syuodu, ilem

zrozumial, mowiq-c tym z Oycem Boreckim y Jego Mosciq. Oycem

Arcbimandrytem, tudziesz z inszymi, takie daie, a rozumiem wiadomosci

potrzebue. In articule fidei zgoda, to iest:

1) Swiçci ze w niebie, przeklçci w piekle, korona ua sqdny sowcrszeu-

naia, iiiz tak wszyscy wierzq., y Muzyîowskiego xiq,zkç Antidotum, ze Zy-

zanego bronil, condemuuiq^^®).

2) Tertium locum agnoscuiit, ignem materialem non admittunt.

3) O S. Euebaristiey: ganic oprzasnika y sacranientu Komanae Eccle-

siae za grzecb poczytaiq,, za doskonal'y Sakrament maiq;C, ale swoie sacra-

menta zacliowac.

4) O pocliodzeniu Dueba S.: poniewasz tak siç declaruiq. Romani, ze a

Filio takim rozumieniem wierzq, sicuti causarie a causa, iako Jego Mosc

ociec Episkop Wlodzimirsky per et a explikowat, disputowae tym wiçccy

nie ebeq, y tak stawaiq. Przydatku tego my non admittemus ad Symbolum.

18) , .-.
19) , ,
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Jam conclusum, disputowac tez nie clicemy. Quicquod habet Pater, habet et

Filius, profitemur, fons et origo Pater. Romani ze przydali, qua intentione,

oni siç explicowac powinui. A ze tak explicuiq, ze nie czyuiq dwuch po-

czqtkow, ani zlicia ich osob w iedne, anathematismu byc proznych rozu-

mieiemy.

5) Ritus, caeremonias, ieiunia my swoie mamy, onych trzymac chcemy,

y Boze uchoway odmieniac, et calendarium oni niech svvoich strzegq**).

Takze De primatu, Hic nodus, poki kropla iest krwie Ruskiey, chiba

przez omnipoteutiam divinam, sposobem podobnym zadnq miarq explicite,

excludowawszy Patriarchy, nie oddadzq Romano poklonu.

De mediis, kiedym mowil (bon z nimi tak privatim synodowaî, ze

publice wiçcey nigdy nie si§ nie sprawi), to podaiq; Pierwoprestolnym y

naczynatelnym znamy y przyznawamy S. Papam Romanum, gdy siç znoszq.

z sobq przez listy y legaty swoie z patryarchq waszym, y tak implicite

starszym go byc uznamy, aie od diocesiey y s poklonu w pokîon odmieniac

si§ zadnym sposobem, Ze cheieli tedy pars imita na to siç zgodzic z nami,

prosic bçdzieniy. Sin minus, niech oni zostaiq w swoim poklonie, a my w

swoim, iedna wiara, iedne ritus, y tak w milosci iako bracia, zaniechawszy

bluznierstw, mieszkac bçdziemy, nie mnozqc tych piesni in scandale. To tak

mçdrszy wszyscy y starszy. Prosci ieszcze maiq w sobie upory zastarzale.

Ale w Bogu nadzieia, zeby to stanqc moglo.

Requisita te sa z Syiiodu.

Naprzod, aby byl seymem nazuaezony. Druga, aby siç z patryarchq.

swym zniesli. Potrzecie, aby mieysce sposobne summa cum securitate, a

bez praesidentow Religiey Rzymskiey. Co do uwagi rozumialem wmosciom

moim Milosciwyni P. P. oznaymic, a tego nie moglem wymacac, az in iure

iurando, zem blahoczestiwy y tak iest.

Fragmentum sententiey mey: Utriim synodowac, nec non? replicuiqc . ,

,

Votum posL· Jego Mosci Oyca Wiadyki Lwowskiego
^
gdzie sq rationes pro

et contra.

To dwoie uprzqtuqwszy, mi siç wiedziec dostalo y wyczytalem

z weiow mych M. M. P. P. mnie samemu occurere moze, necessario

exprimere muszç, y taki czyniç termiu, zesmy bipartiti iedni synodowac

chcemy, drudzy nie chcemy. Diversae voluntatis musi byc diversa ratio, a

ta istotna, ze ci cheq synodowac, maiq nadzieie dobrq y necessitatem

synodowania, ci cas, nie cheq, contra luaiq metum synodowania, y owszem

potrzebç wJasnq, albo przyczynç, ze lepiey iest nie synodowac. Oboie to
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musi miec swoie rationes, ktore ia chce poruszyc, Win Moi Mciwy Oycowic

y Panowie iiwazac, a to bçdzie probabilius et nobis condutibilius, przedsiç

wziq,c bçdziecie raczyli. Biorç naprzod partem contradictoriam. Nie mog^

W. Mose miec inszyeb y wigcey metus, ieduo cztyry, ktoremi do tego Synodu

przyst^pic récusant.

1) Pierwszy metus iest w Ich Mosciach ten: synod iest zlozony nie

constitutiq,, uniwersalem priwatnym, iesli — uczynimy, iest wbrew

prawu, ergo quoties toties uniwersaly bçdq wynosic, a my si§ klusac.

2) Drugi metus ten iest: Religia nasza Grecka iest w exorbitantiach

y wszytkich recessach, nad nie pewuieyszego, Synod czy nas uspokoi

albo nie? owdzie siç transactio stanie, ergo prawa nasze naruszq siç, y ex

gremio exubérante Religio nostra wypadnie,

3) Trzeci: script concipowany na constitutiq od P. P. Poslow, gdzie

sobie synody dla uspokoienia wziçli obic stronie, iest taki, ze na uspokoienie

nas samych Rusi z sobq y ze iest narratiwa, gdzie si§ namowimy, seymowi

nalezy. A uniwersal secus: synod proponere Jego Krol. Msc roznosci

zieduocze . . . z kosciolem S. Rzymskim, to sobie zahowuie, to coby namo-

wilo bylo, ergo citra propositum, by syuodowania potrzeba nie tym, na

cosmy siç zawzieli, aie tym, iest w uniwersale, decidowano by bylo,

aie samym Jego Kr. Mosciq, iest z usezerbkiem prawa periculo nostro.

Ergo nie synodowac.

4) Czwarty: Z synodu partycularnego obrac posly na generalny, im

dac summam rerum w rçce ich, iniquitas temporum iest, ze y sila metus,

sila potentia, sila zas acceptio moze, a tak wielkq rzecz, wszytko to uwa-

zaiqc, summum periculum iest synodowania.

sq metus i te ratie Ich Mosci, ktorzy synodowi przeczq, ktore ia

wszytkie resolvuiç.

Quod ad primum, ze uniwersal priwatny, iuz zganim synodowawszy
;

quoties toties, to metus iest daremny, y ratio ta siç znosi, by nie poprze-

dzila byla instantia nasza, nie byl by byl universal, y kiedybysmy instantii

nie uczynili, nie bylo uniwersalow, ale zesmy prosili to Jego Kr. Msei,

y ze czas excliisit constitutiq synod iuz concipowanq, y dla tego uniwer-

saly z seymu utriusque partis sq wydane.

Quod ad 2-dum, ze synodowanie zgodzi abo niezgodzi nas, a tq trans-

actiq y exorbitantiq wprawiemy religiq, to bye nie moze. Forma tych rzeczy

iest taka, iako gdy kto ma z kim prawo y wezmie na ugodç godzq siç?

idq do prawa, tak my z obu stron wzielismy na uspokoienie nasze te synody.

Uspokoiemy siç, bçdzie P. Bog pochwalony. Nie uspokoiemy, my postaremu

exorbituiemy, y wraca siç do swey kluby exorbitantia nasza. ,

Quod ad 3-um, ze rozny uniwersal od scriptu coucipowanego y podpi-
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sanego. Na synody, uniwersal iest tylko obwiesczeuia y iuuotescentiae,

lia to iest script. Na to synodowac Wm bçdziecie, na siç synody zawziçli

y sobie siç podpisali. A iest supra mentem tamtego scriptu, to na woli

wmciow bçdzie tym traktowac y nie, a nie iuz dla tego skrupulu, ktory

rzeczy tak gruntowne znosi, to, iest ku dobrenui naszemu, retardare.

Quod ad 4-tum. Sama wolnosc nasza, y prawo, y sama urodzona cnota

réfutât to, poniewasz w takiey Rzeczy Pospolitey mieszkamy za laska Boz'q,

y pod takim Panem, gdzie nie przychodzilo za lask^ Boza y nieprzydzie

nigdy vim pati. O sobie tez nam rozumiec samy ...

fidentia wszytko znosi. Kto kolwiek tam na ten plac wysiany bçdzie w tak

powazney raaterii, y sam musi byc taki, ktory y constientiae

tener y virtutis spectatae bçdzie, a takiego gruntu farba siç

geuerosi animi nie varuiq, tego, aby mieli byc aut metu perterriti, aut pre-

cibus deliniti to byc moze, bo y tamtych y sobie sentiendum bene.

To te metus. Rozumiem, ze niemasz w sercacli et in sensibus

Winciow mych railosciwych P. P. y Oycow. A ieszcze wiçcey . . . rad bçde

slyszal y z waszmosciami to uwazal etc.

Spes zas y nécessitas taka iest odprawowania tego synodu, nie wqtpiç,

ze sam P. Bog iuz to palcem swoim na sercach Wmciow pysze y napisal

dawno. Kto nie iest tey natiey y narodu, ten tylko nie oplakiwa za roz-

dwoieniem upadku uaszego. Kto prawowiernym nie iest, ten nie zyczy

zgody. Kto sensum niema, ten nie cbce postrzedz calosci praw y ozdob

w Cerkwi Bozey. A ze nadzieia iest w nas ta y tq intentiq synod ten

zawziçlismy, ze to wszytko za pomocq Panskq pozyskac mozemy zuiesieniem

siç y zuspokoieniem si§ z sobq, dla tego synodu pragnielismy, y teraz aby

byl diruptis omnibus difficultatibus, ktore by occurere mialy, clicemy, zy-

czymy y prosimy Wmciow to.

Nécessitas zas iaka iest? Kiedybym mial to wszytko wyrazic, dzieu

bym caly zabawil Wmciow mycli milosciwych Pauow. Vertitur tu y calosc

praw naszycb, vertitur y gratitude laski Jego Kr. Âlosci Pana naszego

milosciwego, ktorq nam pokazac raczyl, vertitur chçc braci naszey, tamtey

strony siimpty y zawody, vertitur y samycli Wmciow nie bez wielkiego

kosztu y ta wszytkicb z dalekich krajow fatega. W ostatku sam czas, sama

pogoda, w czym tak wiele includuie, iak wiele ani mogç wymowic, aui

mi siç godzi. Po sobie Wmc poyrzawszy, y wiele doma pozostah'ch braci

iest, polozywszy to, iest, uwazam, uwazyc, aniz ia rozumiem,

rozumiec bçdziecie raczyli. W ostatku niecb sam P. Bog, ktory wie

lepiey, iako swoie te oblubienice Cerwiew Swiçtq, matkç naszq, prostuie,

serca y animusze wszytkicb mych M. M. P. P. y Oycow do

celu, na ktoryni iest cliwala Panska, calosc praw y ozdob naszycb, pro-

stuie y prowadzi.
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J’ropositia Posîa Jego Krolewskiey Msci.

Swiçte y pobozue zgromadzenie siç Wmciow mych milosciwycli Oycow

y Pauow tu lia ten plac od Jcgo Kr, Msci naznaczony, niebieskiego by

posta, augelskiego by pozdrowienia godue. Rzycivvszy bowicm okiem y

pasiî-c, ze po tak zakwittym kole z dalekich krain Panskich Jego Kr. Msci

goscie baczii^c, pias intentiones iiwazaiac, triiduo to rozumiec inaczey, iedno

za przyspieszcuiem samego Ducha S. tu couvolastis, y nie inaczey, iedno w

ymi§ Pauskie stawiciescie siç raczyli. A iesli to sama naywyszsza prawda

powiedziec raczyt: gdzie \v yraiç moiç dwa iest zebranych, tam obecnyra,

daleko wiçcey, gdy tak zakwitlq, groraadç Bogu oswieconycli Oycow y

Wmciow mych milosciwycb Panow baczç, obecnym czuiç Chrystusa Pana

naszego, obecn% laskç y dar Ducha Swiçtego. Nie prostych tedy przydzie

mi zazyc w pozdrowieuiu mych milosciwych Oycow y Panow, ale nay-

wyszszemu Marszalkowi, niewidoraemu directorowi kola tego dac one s.

muszç Angielskie slowa: gloria in excelsis Deo, a iako naszy slowacy

mowi%: slawa wo wysznich Bohu y na ziemli mir, wo czelowiecech blaho-

wolenie.

za przyczyna, za fatyga z tak odleglych krajow y z roznych

zgromadzenia si§? za zawod moych Milosciwych Oycow y Panow, iest

slow niepotrzeba y deductii moycb, bowiem ma kozdy cyrculu tego iuz

punct w sercu swoim, a sercu poboznym y rozrzewnionym. Nie dopioro

oplakiwacie wiii, a oplakhvamy wszyscy, patrzi^c na plascz y na kosztowm},

szatç rozdart^ Matki naszey miley Cerkwi S, Wschodniey. Stçkacie wm,

a stçkamy wszyscy na porozuienie nii}, nas w iedney kompeli Ducha S.

przed lat szçscii}, set tu w Dnieprowey wodzie, in hac metropoli Piuskiego

Xiçstwa od rownych Braci. Boleiecie wm., a boleiemy wszyscy, a ono

kwitm}, z rozraaitych narodow scelone ciala Rzeczy Pospolitey. A my z

iedney naciey, ieduego narodu, iedney Religiey, iednego nabozenstwa,

iednych obrzçdow nie iedno iestesmy. Owszem rwiemy siç y tak upadamy.

Pozal siç Boze, zmiast Braterskiey zgody alterutro nieprzyiazni w zwier-

zchnosci na zwierzchnosc, kaplan na Znamenitym

kosztem swiçtych slawuycli y bogoboynyeh Oycow y Xii^z^t Ruskich wysta-

wione domy Boze frutilatim corruunt, oltarze, Bogu poswiçcoue

chwala Panska nisczeie, rugiuq, swoii^. czyniii, zalosne spectacula poboznym.

O czym miescami wspomniç dziiq, siç raordy, leie siç krew niewinna. Owo
dostoienstwa y wielebnosci wasze w gorzkosci dni swoie clerus

wszystek, Izy swoie piieray, stany Koronne mieszamy, denique gmin pos-

3air. .-. . 2
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politego czleka wzdyclia iiabozenstwa, sacramentow s. nie maiÎ^c.

Coelos saspii'iis rumpimt.

Alec te takowe motus, te takowe zamieszauie kiedy kolwiek miec

iaki kolwiek koiiiec muszi|, nie przestal P. Bog wiernycli iizalic siç. Zyi^;

w iiiebie tutelares uarodii naszego, owi swiçci Bohonosni oycowie, ktorzy

te wystçpki molbami swymi gladzq,c, iednai^ iiam zagniewany maiestat

Bozy, zaczym day Pauie Boze srzodki, ktoremi zabiezec siç moze, aby nie

upasc. A tlie sq., ktorycli naywyszsza mqdrosc uara powiedziec raczyla;

kolaczcie siç, wam otworzoïio. Zakolatali te nasze zalosne exorbitaiitiae

uie raz w sercu Rzeczy Pospolitey, obeszli wszytkie ordines regni, a zatym

iako wiçc iiî corpore wszytkie bumory y zolqdkowe glowç siç

opieraiq, tak — Rzeczy Pospolitey naszey te takowe uasze motus

dosiqc tez musiali glowy, to iest Jego Kr. Mosc na przeszlym seymie za

upomienieuiem siç Ich M. P. P. Poslow, lubo w czas trudiiy uiebespiecziiy

Rzeczy Pospolitey (to samo uwazaiqc, yz, gdzie doraowa iest zgoda, tarn

blogoslawieustwo Panskie y strach iiieprzyiacelow) wydarszy maiestatowi

swemu CO kolwiek czasu, obrocii go . . .
"®).

20),
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3.

. 1629.
Keligia Graecka.

Concipowana per modum Constitutionis od samycli se nieimitow.

Chci^c uspokoic ludzi rozrozüiouych Religiey Graeckiey, poddauych

naszycli, duchowuych y swieckicli, w Coronie y w W. X. Lit., za zgod.^

wszech stanow, autoritate conventus praesentis iiazDaczamy im obiema

stronom, tak tym, ktorzy sq. w iiuiey z Kosciolem Rzymskim, iako y tym,

ktorzy uniey nie przyiçli, Syuod Generaluy icli spolny w miescie iiaszym

Lwowie pro die 28 Octobris A. praesentis 1629, przed ktorym Syuodem

Generalnym dla snadnieyszego y tym sposobnieyszego zniesienia si§ stron

obndvvu 0 uspokoieuie poprzedzac maiq, Synody Partycularne stron obudwu,

ktore tym, to iest unitom w miescie naszym Wlodzimirzu, a nieuniowanym

w miescie naszym Kiiowie obiema stronom oraz na iedenze czas, to iest pro

die 9 Julii Anni praesentis skladamy, na ktorycb to Partieularnych Syno-

dach swoicli strony obiedvvie miçdzy sobq. wprzod kozda z nich zniesc siç,

a potym strony obiedwic na pomieniony Generalny Synod na czas wyzey

naznaezony, da Pan Bog, do Lwowa ziacbac siç maiq., a na tym Synodzie

Generalnym we Lwowie migdzy sobq, zgodnie obiedwie stronie namowiq

postanowiq,, to nam na Seym blizko przyszly szescniedzielny strona oboia

przyniesc podac ma, a autoritate conventus to im approbuiemy, ktore

to Synody, tak Particularne stron obudwu, iako Generaine, kazdy z nich

od pomienionych czasow z zaczçcia swego trwac maiq przez niedziel dwie,

tylko waruiq,c to, ut securitas wszelka na obie stronie wszelkiey coudiciey

ludziom, duchownym y swieckim, przyiezdzaiq,cym, tarn b§dq,cym y odiez-

dzaiq.cym, ma byc zacliowana sub poenis legum, a interim obiedwie stronie

wedlug praw y constituciey przeszlych Seymow, Religiey Graeckiey uczy-

nionycb, w pokoiu wszelakim zostawac maiq,.

Jozeplius Bobrykowicz, Starszy Ptektor Monastyra Brackiego Wileii-

skiego Cerkwie Swiçtego Ducha.

Feodor Susezanski Proskura, Pisarz Ziems. Kiiows.

Micha! Kropiwnicki, Podsçdek y Pose! Woiewodz. Braclaw., woiewodz.

Braclawski.

i.awrenty Drewinski, Czasznik Wolynski.

Za takq zgodq stron obudwuch K. J. M. wydac takie uniwersaly rozkaza!.

Pose! Woiewodztwa Wolynskiego ten spis rçkq, swq pisa!. Adam Kisiel,
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uniwersal . J. . przez . mitropolitç iest piiblikowany na Try-

buiiale Lubelskim feria 6-ta post Dominicain Cantate proxima an. Domini

1629 y po wielu grodach, tak w Corouie Polskiey, iako w W. X. L.

Przy takim iiniwersale K. J. M. wysîal y ociec Mitropolita swoie

iiniwersaly, wzywai^c na syuod, tak partikularny, iako generalny, wyslaî y

Borecki, ktory siç mieni byc Mitropoliti^ w tych, ktorzy nie sî(. uuitami, a

ieszcze ten uniwersal drukowac roskazal, y drukowany po wszytkim kro-

lewstwie rozeslal. Jakoz za terni obiema uniwersalami ziacbali siç nieiini-

towie do Kiiowa, a uiiitowie do Wlodzimirza na swoie particularne synody,

od K. J. M. naznaczone, od ducliowienstwa pozwoloue propter maiorem

solenitatem tych obudwuch synodow. Chcial K. J, M. miec posly swoie

Pana Adama Kisiela w Kiiowie uieiiuitow, a kuiazia Kiircewicza w'e Wlod-

zimirzu Unitow. Przytym listy kazal pisac do miasta Lwowa®^) wszelki(.

sposobnosc gospod y bespieczenstwo przyiezdzajii;Cym na synod generalny.

Unitowie swoy synod particularny odprawili y na synod generalny iachac

iichwalili. Nieynitowie w niezgodzie synodowali, iedui radzili iachac na

synod generalny, a drudzy nie iachac, siç ukaziiie z tych dwoch obte-

stacii, iedney od diichownych, a drugiey od swieckich uczynionych na

urzçdzie inieskim Kiiowskim, pod ten czas, gdy grod w Kiiowie wakowal.

B.

1629.
Dzialo siç w Ratuszu J. K. M. Kiiowskim prawa Maideburskicgo

roku P. 1629 M. Jula 12 dnia.

Na urzçdzie J. K. Mosci Mieyskim Kiowskim przed uami Joanneni

Jewsieiowiczem Woytem, Hrehorym Loykiewiczem Burmistrzem, Michaylein

Balyki); Raycii Starszym y wszytkim ürzçdem Mieyskim w Ratuszu J. K. M.

21) Supplementum ad historica Bussiae mouiimenta, p. 458, -
31 1629 .
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Kiiowskim, oczewisto stanq,wszy, wielebiiy Feodor Kaznodzieia Fpi-

skopiey Lwowskiey podai ua pismie raaiiifestatiq. Ich M. wszytkich Przelo-

zonycli od wyzszpgo do nizszego stanii Duchowaego, ktorzy siç tu byli do

Kiiowa ua dzien dziewiq,ty niiesiq^ca Jula w roku teraznieyszym ua syuod

particularuy ziachali, pouiewaz ua teii czas Grod Kiiowski wakowaî,

prosz^c, aby ta uiauifestatia przyiçta y do xiq.g miasta J. K. M. Kiiowa

wpisaua byla, ktorq, my Urz%d do xiij-g wpisac kazali, y od sloM^a do sîowa

tak siç vv sobie rua: My Przelozeui wszyscy od wyzszego do uizszego stauii

wedlug porz£j;dkow cerkiewuych Cleros Osoby Duchowne, ktorzysmy siç tu

do Kiiowa ua dzieii 9 miesiq-ca Lipca w roku terazuieyszym 1629 za uiii-

wersalem J. K. M. Paua uaszego Mitosciwego, ktory w uiewiadomosci

uaszey od uiektorycb osob u J. K.M. P. N, ML uproszouy iest, y za obwies-

czeuiem od starszego Pasterza uaszego W. w Bogu Oyca Jowa Boreckiego

Mitropolity Kiiowskiego, w Uuiey uie bçd^cego, ziachali a to ua czas zlo-

zenia syiiodu particularuego, gdzie ziachawszy siç zyczylismy, aby tez Ich

M. Pauowie Obywatele Paustw J. K. M. Corouuego y . X. Lith, uarodu

Ruskiego starozytuey Religiey uaszey Graeckiey ziachac y z nami spoluie

okolo tego seuodowauia namowç uczyuic mogli. Jakoz po przesluchauiu

Posla J. K. M. P. N. M., widzq,c z uuiwersalu, ktorym teu syuod zlozouy

iest, ze uie tylko luy sami, ale y osoby swieckie z uarodu szlacheckiego do

tego syuodowauia ualezq,, przez kilka dui ua ziachaiiie siç Ich M. oczeki-

walismy, miasto ktorego doczekauia siç Ich M. Pauow Obywatelow tutey-

szego woiewodztwa Kiiowskiego y z iuszych woiewodztw przyuiesiouo uam

protestatiq, z xit},g Owruckich, ktorq. Ich M. Pauowie Obywatele woiewod-

ztwa tuteyszego Kiiowskiego przeciwko temu syuodowi, y tyra, ktorzy by

syuodowac chcieli, takze przeciwko tym osoboni, ktorzy teu syuod bez wïa-

domosci ich u J. K. M. Pana N. M. uprosili, ua wymknieuie z recessii tey

exorbitanciey uspokoieniu Religiey Graeckiey z iniçdzy drugich exorbi-

tanciey seyraowych w grodzie Owruckim zauiesli. A przytym listy od

roznych osob uarodu szlacheckiego z rozuych woiewodztw y powiatow, a

osobliwie od Jego M. Oyca Wiadyki Luckiego, Exarchi Patriarszego

persuaduicT;C nam, abysmy bez seyraowego zezwolenia y tez bez wiadomosci

S. Oyca Patryarchi Konstantiuopolskiego, iako Pasterza swego, a ile gdzie

ydzie O wiarç, uie uie stanowili. A z osobna zas Oycowie Ihunienowie, Pro-

topopowie, Popi, Cerkiewny Cleros y ludzi uie male zgromadzeuie z miast

J. K. M., tak duchownych, iako y swieckich, z Bractw y Paraphiey z Coroiiy

y W. X. Lith., iako tez y szlacheckiego staiiu ludzie, chociaz bardzo nie

wiele bylo, przel'ozywszy to uam, yz wedlug tego uniwersalu J. K. M. P.

22) .
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N. ., w ktorjm napisauo, aBysmy siç z Rusîî]. Uuitami ziednoczeiiie siç

z Kosciolem Rzymskim umawiali y ziiosili, ktorq. namowg po zuiesieniu siç

na uwazenie J. K. M. P. N. M. oduiesiono by byc mialo, rozumiçiq,c to byc

przeciwko prawom y woluosciom uaszym, cerkvvie Bozey sluz^cyra, iesliby

s publiczuych spraw svvoicii y od constitucii seymovvycli bez seymu y bez

consensii nayswiçtszego oyca Patryarcbi Konstautinopolskiego, Pasterza ich,

zezwalac mieli, nam przekladali, abysmy od synodowauia tego supersedowali,

y z tyiD siç oswiadczyli, ze iym wiedziec nie chc%. My tedy Starszy Du-

cliowni Przelozeni, baczq-c, iz przeciwko teniu synodowi od Ich M. Panow

Obywatelow tuteyszego woiewodztwa Kiiowskiego protestacia zaniesiona

iest, takze przez listy posly z roznych woiewodztw powiatow, tak od

narodu szlacheckiego, iako duchownego tez swieckiego declaratia ta-

kowa, iako siç wyzey poraienilo, zaszla, wiçc y odezwania siç przytomnie

bçdq.cych liidzi duchownych y swieckich, mysielismy tego synodowania y

consultatiey naszych poniechac y z tymze obtestuiq;C, yz na nas Przelo-

zonych duchownych nie nie schodzil'o, aie zesmy bez Ich M, P. P. Obywa-

telow, tak Coronnych, iako y W. X. Lith. narodu szlacheckiego Religiey

naszey stai’ozytney Graeckiey y bez wiadomosci Starszego Pastyrza naszego

Swietieyszego Oyca Patryarcbi Konstautinopolskiego synodowac nie mogli,

tç iuai]ifestaci% nasz.-j, do xii^g mieyskich Kiiowskich, pouiewaz Grod Kiowski

na ten czas vaeuie, zanosimy. Dzialo siç w Kiiowie duia 12 July rokii

1629. W tey raanifestacyi podpis r%k tyrai slowy:, , -. Lawrenty Drewinski Czasznik Direktor. Ktora to mani-

festacia, iako siç w sobie ina, do xi.^g mieyskich Kiiowskich iest zapisana,

z ktorego zapisania y ten extrakt pod pieczçciq. mieyskfj, Ratuszow% Kiiowskq.

iest wydan. Pisau w Ratuszu Kiiowskim.

Korygowano z xiçgami. Extrakt z xiq,g mieyskich Kiiowskich. J. Dro-

byszewicz Pisarz.

. ua

1629.
Dzialo siç w Ratuszu J. K. M. Kiiowskim Prawa Maydeburskiego.

Na Urzçdzie J. K. M. Mieyskim Kiiowskim Prawa Maydeburskiego

przede mnq, Joannem Jewsieiowiczcm Woytem, Hrehorym Eoykiewiczem

Burmistrzem, Michalem Balykq, Raycq, Starszym y wszystkim ürzçdem

J. K. M. Mieyskim w Ratuszu J. K. M. Kiiowskim, zupelua zasiadlym,

oezewisto stau;],wszy, urodzeni Ich M. Panowie J. j\l. Pau Michal Kropiw-

nicki, Podsçdek woiewodztwa Braclawskiego y J. M. Pan Lawrenty Dre-
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winski Czasznik Wolynski woiewodztwa Wolynskiego, iz xiçgi grodzkie

Kiiowskie zawarte y kto by imieuiem iasnie w. xiçcia J. M, P. Woiewody

Kiiowskiego przymowaî, niemasz, tedy przed aktami miasta K. J. M. Kiiowa

oswiadczenie swe czyni%c y one do wpisania do tych ze akt mieyskich na

pismie podali, ktore my Urzq.d przyiq,wszy, do xii^g wpisaciesmy kazali, y

tak siç w sobie ma: Ja Michaî Kropiwnicki Podsçdek Woiewodztwa Brac-

îawskiego, a Bawrenty Drewinski Czasznik Woiewodztwa Wolynskiego

protestuiemy si§ to, yz przyiachawszy tu do Kiiowa na synod particu-

larny, zastalismy protestaciq, od niektorych Ich M. Panow Obywatelow

woiewodztwa Kiiowskiego takowij,, ze Ich M. protestuii), si§ przeciwko syno-

dowi, uniwersalem J. K. M. zlozonemu, stq,d, ze w uniwersale te slowa sq,,

ze scnod na ziednoczenie z Kosciolem Rzymskim zlozony iest, ze po

synodzie, na by siç strony obiedwie zgodzily, to do J. K. M. ma byc

przyniesiono, nie na seym, iako w pismie scoucipowanym bylo wyraz'ono,

zaraz protestowali siç Ich M, y przeciwko tym, ktorzy by byli przyczynq,

wyniesienia tych takowych uniwersalow. Tedy my, ktorzysmy byli po seymie

w Warszawie y z nami te uniwersaly J. M. Xiq.dz Jozeph wiecki

conferowal, aby na nas nie zostawalo, oswiadczaiq,c integritatem nostram,

progrès, iaki byl, declaraiemy, Iz to iuz dzial'o siç po Seymie, kiedy Con-

stitucia (ktorq, ia, bçdacy Poslem, z ynemi Ich M. Panami Poslami Kiiow-

skiego, Ruskiego, Wolynskiego woiewodztw y Panami Poslami W. X. Lith.

zarowno przyiçlismy, tak strona zuniiowana, iako y niezuniowana, y concept

tey constituciey podpisali) nie stançla dla nawalnych spraw seymowych,

iakoz ynsze exorbitancie, tak y Religiey Graeckiey exorbitancia w recessie

zostala. Tedy J. M. xiq,dz Bakowiecki ex parte Ich M. P. P. Unitow z nami

0 tym conferowal Podsçdkiem y ze mnq, Czasznikiem, poniewaz ta consti-

tutia namowiona do skutku nie przyszla, vigore tey zgody y conceptu, na

tç constitutiq, podpisanego, prosic J. K, M. iemu zezwoli uniwersaly, za

ktoremi te synody mogli by siç odprawowac. My obay, chociaz iuz prywat-

nemi osobami bçdq,c y lubosmy zyczyli tego, lecz do effectu przez uniwer-

saly rzecz nielatwq, byc rozumielismy, a to iednak iesli by bylo byc moglo y

chcieli by na to przypasc, a wszyscy, pozwolamy radzic dla milego y porzi],-

danego pokoiu hoc praecustodito, iesliby siç mial starac uniwersaly J. K.

M. Bakowiecki, zeby takowe uniwersaly byli, iaki tey Constituciey concept,

to iest ze synody na nspokoienie nas Rusi z Rusiq. Religiey Graeckiey,

ze CO kolwiek bysmy strony obiedwie namowili zgodnie na Synodzie Lwow-

skim, to rnialo byc na seym szescniedzielny przyniesiono. Po takim uma-

wianiu siç y z Warszawy odiachalismy, a uniwersirlach az w niedziel

kilka posluszelismy, iakieby byli nie wiedzielisray, az dopioru tu na synod

przyiachawszy, gdzie Ich M. Panow braciey naszey szlachty nie zastalismy,
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ale protestaciii; y te uniwersaly, ze iiuiwersaly roziie od tego couceptu

constitüciey, mi§dzy ludzmi motus y ua uas narzekanie. My tedy eliberui^c

fidem uostram wszytkicli Ich M., iako siç dzialo, takowij, sprawç sobie

daiemy, ze lubo z uami iiuivversaly conferowano, ale uniwersaly mialy

byc zgodne Z tamtym pismem, do ktorego si§ y J. M. X. Bakowiecki y

J. M. Kisiel Posel przy J. M. Pauu Bukowieckim y drudzy Ich M. Pauowie

Poslowie y uasz Ducbowuy ieden podpisali. ze siç inaczey slalo, my nie

bçdq-c winnemi, oswiadczamy siç y protestuiemy, aby ta protestacia od Ich

M, P. P. Obywatelow uczyniona na nas si§ ni w czym nie scii^gala. Ktora

to protestacia do xii^g iest zapisana, z ktorych teii extrakt pod pieczgciq,

Mieyskij; Ratuszu% iest wydan. Pisan w Ratuszu Kiiowskim.

Korygowana z xiçgami. Extrakt z xi{^,g Kiiowskich'. J. Dro-

byszewicz Pisarz.

. 1629 (
. .).

Przyszedl czas synodu. Ziachali siç wszyscy unitowie, to iest Epi-

skopow osm, Metropolita dziewii^ty, Archymandrytowie, Protopopowie z

Bialey Rusi od Mscislawia, Smoleuska, yVitepska, drugim bylo iachac ua

mil 200. Nieunitowie zasi§ mieszkai^c poblizu Lwowa, ani przyiachali, aui

zaduey wiadomosci sobie nie dali, prosiwszy sami to K. J. M, przez J.

M, X. Kauclerza Coronnego otrzymawszy, czego afiektowali, zuiewazyli

powagç Panskij, y Senatu iego.

Przyszedl dzien synodu. Ociec Metropolita z wszytkiemi Episkopami

celebrowal pontificaliter in Ecclesia Mitropoli Leopoliensi przy bytnosci J.

M. X. Arcybiskupa Lwowskiego y xiçcia niebozczyka Zaslawskiego, Woie-

wody Kiiowskiego, posta na ten synod K. J. AI.

Po obiedzie pomieuiony Posel poslal do Bractwa Lwowskiego, opowia-

dai%c ym, ze iest poslauym od K. J. M. na ten synod, iz unitowie gotowi

s^, zeby y oni przybywali do zamkii na nieszporn^ godzinç do kaplicy zam-

kowey. Odpowiedzieli, ze si§ obeszlq, y przez posta swego respons uczynii},

Xiiizçciu J. M. Gdy siç pozuito, a Xii\ze J. AI. od uich respousu nie miat,

postât powtore, y ten ich zastat w gromadzie radzi^cych siç. Respons uczy-

nili, ze od starszych swoich zadiiey wiadomosci nie rnaii^, a bez nich na

tamtym mieyscu stawic siç nie inogq..

Po takim respousie Xiq_ze J, AL ozuaymit Oycu Aletropolitowi, zeby

z Oycami AVladykami y wszystkim Duchowienstwem przybywal do zamku

Lwowskiego do pomienioney kaplice. Przybyli. Przyiachat Xii^z'e y, sta-

wiwszy siç w przod ich, podal credens K. J. AL, ktory taki byl.
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Wielebni w Rogu, Urodzeni, Szlachetni, Siawetni, y wszytkim

iuszym ua Synod Geoeralny Lwowski Ruski zgroraadzouym ludziora, wiernie

nam milym. Wielebni, Urodzeni, Szlaclietni, Sîawetni wiernie nam mili.

Zadnego do ziednoczenia w rozdwoioney Religiey Ruskiey lepszego nie

widz^c sposobu, iako spolny miçdzy sobi}, synod, na ktorym by obie stronie

to, CO do skiiteczuego uspokoienia potrzebnego byc sobie roziimieii|, tamze

snadnie obaczyc mog%, naznaczylismy Synod Generaluy Rusi Niezuniiowaney

na dzieii 28 8-bra w miescie naszym Lwowie, na ktory posyiaray Wielmoz-

nego Alexandra z Ostroga X. Zaslawskiego, Wojewodç Kiiowskiego, Posia

naszego, ktory kolwiek ymieniem naszym w posrzodek Wiernosci Waszey

na tymze Synodzie wzniesie, z'^damy y napominamy Wieruosc Wasz^, abyscie

onemu, iako Senatorowi y Posiowi naszemu, we wszytkim zupelm|, wiarç

dawszy, do tego serca swe sklonili, iakoby za pryst^pieniem zobopolney

zgody miçdzy Wiernoscii|, Waszq, dawno porz^dana w Religiey icdnosc

gruntowna stanq,c mogîa. W czym W. W. rzecz zbawienia swego potrzebn^

y nam wszytkim wdziçcznq, uczynicie, ktorym na ten czas îaskç naszq,

Panskq. ofiaruiemy i zyczymy dobrego zdrowia od Pana Boga. Dan w
Warszawie dnia XXX miesii^ca Marca rokii Panskiego M. D. C. XXIX,

panowania naszego Polskiego XXXXII, Szwedzkiego XXXVI.

Sigismiindus Rex.

• Po przeczytaniii opowiedzial J. M. Pose! oycowskie staranie J. K. M.

O zgodzie miçdzy poddanemi swymi, a yz mu siç to niewdziçcznosci^ placi

od drugiey strony etc. etc. Zawarl tym, yz do obudwuch stron Rusi pos-

lany iest, a poniewaz tylko iedna iest, a drnga przybyc nie chciala,

pocbwaliwszy unitow, obiecal to wszytko referowac K. J. M., y tak skon-

czony iest ten synod, skutku zadnego nie odniosî.

We trzy dni potym Ociec Metropolita, zniosszy siç z Panem W. Kii-

owskim, poslal do tamtey strony, ze chce ich nawiedzic w Cerkwi Mieyskiey,

tam, gdzie Bractwo swoie mai^, deliberowali dliigo, z tym czynic, tandem

pozwolili, na ulicy potkali, do Cerkwi wprowadzili y wzaieranie officia

przyiacielskie offiarowali sobie, tamze siç dopiero ukazali Poslowie z

Bractwa Wilenskiego czerncow dwa y miesczan dwa, a przy nicli byio z

szlachty dwa Pau Czaszuik Wolynski y kniaz Alexander Piizyna.

Potym prowadzili oyca Métropolite do gospody iego, tamze powied-

zieli, ze mai^ in commissis do synodu. Odpowiedzial Metropolita, ze iu^ po

synodzie; powiedzieli, ze y na seymacli choc kto na poczq,tek nie przyiedzie,

nie to mu nie wadzi, Ukazano ym disparem ralionem Seymu y takiego sy-

nodu, ktory ze dwoch stron zîozony byc miaî, do ktorycb obudwuch poslany

iest od K. J. M. przedui w tym krolewstwie Senator, a yz ten nie raial do

2*
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kogo niôwic, ale iedn% tylko strouç, a clruga si§ nie stanowiîa, lubo y po-

syîal do niey, dla tego tez pierwszego dnia skouczyl siç syuod. Byly rôzne

mowy iitrinque, tandem uuici pozwolili na to, zeby ich sîucliali w gospodzie

oyca Metropolity z oycami episkopaini, tylko nie iako z synodem, ale iako z

osobami na on czas prywatuemi, nie ua synodzie zasiadaiqcemi. Przybyli na

zaiutrz, y wszytkicli luow ich byly haec duo capita.

1) by za sposob postçpowania z nimi na tym synodzie chcieli miec

uuitowie, zeby to Braci swey doniesli, a potym na inszym synodzie ten,

ktory si§ ini bçdzie podobal, weznia przed siç y bçdq siç umawiac z uni-

tami przez posly swoie.

2) Ze Bractwo Wilenskie podaie sposob do zgody obudwuch stron,

zeby unitowie pozwolili na to wezwac Patryarchç do tych kraiow, a obie-

cniqC; ze ten Patryarcha mial zgodzic nieunitow z iinitami.

1) Metropolita na piervvszy punkt odpowiedzial, ze nie na to synod

zîozony, zeby siç na nym pytac sposobach synodowania, a potym brac do

braciey, ale zaraz umawiac siç sposobach zgody zobopolney, mieli iuz na

to nieunitowie synod swoy w Kiiowie, iako y unitowie we Wlodzimirzu,

wiçc y nie przez posly synody siç odprawuiq, ale przez osoby same du-

chowne, trzeba tylko kilka przynaymuiey tych, ktorych oni pasterzami

zowiq, a z tymi umawiali by siç unitowie sposobach postçpowania ua

synodzie.

2) Ze Patriarcha iest una pars dissidentium, zatym nie raoze byc*

mediatorera.

3) Dalo siç znac, yz kiedy kolwiek do nas przyiezdzali patryarchowie,

wiçkszq nam kl'otniç zostawmwali, siç ukazalo-dowoduie strzecz Patry-

archow, ktorzy w tych 40 lat przyiezdzali do nas.

4) Teraznieyszy Patryarcha iest kalwinistq,, czego dowodzilismy xiç-

gami iego drukowanemi, a miauowicio katechizmem, ktorysmy mieli na ten

czas przy sobie.

5) Ze J. K. M. na to nie pozwoli, bez ktorego wiadomosci nie mogîo

byc, y iuszych wiele raciy dalo siç na to, na ktore siç nie replikowae nie

mogli, y tak koniec byl wszytkiemu.
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