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III 

Zur Beachtung. 

Die Mitglieder der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft werden 
von den Geschaftsfiihrern ersucht: 

1) eine Buchhandlung zu bezeichnen, durch welche sie die Zu-
sendungen der Gesellschaft zu erhalten wiinschen, — falls sie 
nicht vorziehen, dieselben auf ihre Kosten durch die Post*) 
zu beziehen; 

2) ihre 	Jahresbeitrage 	an 	unsere 	Kommissions - Buchhandlung 
F. A. Brockhaus in Leipzig entweder direkt portofrei oder 
durch Vermittlung einer Buchhandlung regelmassig einzusenden; 

3) Veranderungen und Zuslitze ftir das Mitgliederverzeichnis, na-
mentlich auch Anzeigen Tom Wechsel des Wohnortes , nach 
Halle a. d. Saale, an den Schriftfiihrer der Gesellschaft, Prof. 
Dr. B. Hultzsch (Schillerstr. 50), einzuschicken; 

4) Briefe und Sendungen , welche die BZliothek und die ander-
weitigen Sarnmlungen der Gesellschaft betreffen, an die „BZlio-
thek der Deutschen Morgenitindischen Gesellschaft in Halle 
a. d. Saale" (Wilhelmstrasse 36/37) ohne Hinzufilgung einer 
weiteren Adresse zu richten • 

5) Mitteibmgen fur die Zeitschrift und ftir die Abliaalungen 
fur die Kwnde des Morgenlandes an den Redakteur, Prof. 
Dr. August Fischer in Leipzig (3/Tozartstr. 4), zu senden. 

Freunde der Wissenschaft des Orients, welche durch ihren 
Beitritt die Zwecke der D. M. Gesellschaft zu fordern wiinschen, 
Ntollen sich deshalb an einen der Geschaftsfiihrer in Halle oder 
Leipzig wenden. 	Der jahrliche Beitrag ist 18 Mark, wofiir die 
Zeitschrift gratis geliefert wird. 

Die Mitgliedschaft fur L e b ens z eit wird durch einmalige 
Zahlung von 240 Mark (= 2 12 = 300 fres.) erworben. 	Dazu 
fur freie Zusendung der Zeitschrift auf Lebenszeit in Deutschland 
und Osterreich 15 Mark, im iibrigen Ausland 30 Mark. 

*) Zur Vereinfachung der Berechnung werden die Mitglieder der D. M. G., 
welche ihr Exemplar der Zeitschrift d i r ek t durch die Post beziehen , er-
sucht, bei der Zahlung ihres Jahresbeitrags iugleich das Po r to far freie Ein-
sendung der vier Hefte zu bezahlen, und zwar mit 1 Mark in Deutschland und 
Osterreich, mit 2 Mark im iibrigen Auslande. 

   
  



IV 

Verzeichnis der Mitgliedor der Deutschen Morgen- 
lilndischen Gesellschaft ini Jahr 1904. 

I.  
Ehrenmitglieder1). 

Herr Dr. Theodor A u free h t, Prof. a. d. Univ. Bonn, Schumannstr. 21 (67). 
- 	Dr. It. G. B li an dark a r, Prof. am Deccan College in Poona, Indien (63). 
- 	Dr. V. Fausboll, Prof. a. d. Univ. Kopenhagen (61). 
- 	Dr. M. J. 	de 	Go ej e, 	Interpres 	legati Warneriani 	u. Prof. a. d. Univ. 

Leiden, Vliet 15 (43). 
- 	Dr. Ignazio Gui di , Prof. in Rom, 24 Botteghe oscure (58). 
- 	Dr. H. Kern, Prof. a. d. Univ. Leiden (57). 

Sir Alfred C. Lyall, K. C. B., D. C. L., Member of Council, in London, SW, India 
Office (53). 

Herr Dr. Theod. Noldeke, Prof. a. d. Univ. Strassburg i/Els., Kalbsgasse 16 (64). 
- 	Dr. Julius Op per t , 	Membre de l'Institut, Prof. am College de France 

in Paris, 2 rue de Sfax (55). 
- 	Dr. Wilhelm R a dl o ff, Exc., Wirkl. Staatsrat, Mitglied der kais. Akad. d. 

Wiss. in St. Petersburg (59). 
- 	Dr. S. L. Reinisch, k. k. Hofrat, Prof. a. d. Univ.Wien, VII1,Feldgasse 3 (66). 
- 	Em. S enart, Membre de 'Institut, in Paris, 18 rue Francois Ier (56). 
- 	Dr. F. von Spiegel, Geh. Rat, Prof. in Miinchen, Ottingenstr. 36 (51). 
- 	Dr. Whitley Stokes, in London, SW, 15 Grenville Place (24). 
- 	Dr. With. T h o no s e n , Prof. a. d.Univ.Kopenhagen,V, Gamle Kongevei 160 (62). 
- 	Graf Melchior de V o g il e , Membre de l'Institut, in Paris, 2 rue Fabert (28). 

II.  
Ordentliche Mitglieder 2). 

Herr Dr. W. A h I ward t, 	Geh. Regierungsrat , Prof. 	a. d. Univ. Greifswald, 
Brfiggstr. 28 (578). 

- 	Albrecht, Pfarrer in Budweten (1343). 
- 	Dr. Herman A lmk v is t, Prof. d. semit. Sprachen a. d. Univ. Upsala (1034). 
- 	Dr. Carl von A r n li a r d, in Munchen, Wilhehnstr. 16 (990). 
- 	Dr. Wilhelm Bach er, Prof. a. d. Landes-Rabbinerschule in Budapest, VII, 

Erzsebetk5rut 9 	(804). 

1) Die 	in Parenthese beigesetzte Zabl ist die fortlaufende Rummer and 
bezieht sich 	auf die Reihenfolge, 	in 	der die betreffenden Herren 	zu Ehren- 
mitgliedern proklamiert worden sind. 

2) Die 	in Parenthese 	beigesetzte Zahl ist die fortlaufende Rummer and 
bezieht sich auf die nach 	der Zeit des Eintritts in die Gesellschaft geordnete 
Liste Bd. II, 	S. 505 ff., 	welche 	bei der Anmeldung der nen eintretenden Mit- 
glieder in den Personalnnehrichten fortgefiiiirt wird. 

   
  



Verzeichnis der Mitglieder der D. M. Gesellschaft. 	V 

Ierr Dr. Joh. B a a n sch -Drug a lin, Buchhandler u. Buehdruckereibesitzer in 
Leipzig, Konigstr. 10 (1291). 

- 	Lie. Dr. B. Been t s eh, Prof. a. d. Univ. Jena, Lichtenhainerstr. 3 (1281). 
- 	Dr. Friedrich Be dot h go.n , Konsistorialrat, Prof. a. d. Univ. Berlin, in Rohr-

bach b. Heidelberg (961). 
- 	Dr. Otto 13 ar d enhew er, 	Prof. d. neatest. Exegese a. d. Univ. Mithelien, 

Sigmundstr. 1 (809). 
- 	Dr. Jacob Barth , Prof. a. d. Univ. Berlin, N, Weissenburgerstr. 6 (835). 
- 	With. 	B ar thol d , 	Prof. 	a. 	d. Univ. 	St. Petersburg, 	Wassili- Ostrow, 

Ste Lithe 30, Quart. 24 (1232). 	 . 
- 	Dr. Christian Bar th o lora ae, Prof. a. d. Univ. Giessen, Asterweg 34 (955). 
- 	Rene Basset , Correspondent de l'Institut, Directeur de l'Ecole Superieure 

des Lettres d'Alger, in Alger-Mustapha, 77 rue Michelet (997). 
- 	Dr.. A. Bastian, Geh. Regierungsrat, Direktor des Museums tiir VOlker• 

kunde u. Prof. a. d. Univ. Berlin, SW, Koniggretzerstr. 120 	(560). 
- 	Dr. Wolf Graf von B a udissin, Prof. a. d, Univ. Berlin, Hohenzollern- 

str. 	22 	(704). 
- 	Dr. A. Baumgartner, Prof. a. d. Univ. Basel, Ober-Thllingen (Postamt 

Stetten), Baden (1063). 
- 	Dr. Anton B a u in stark in Rom, Camposanto dei Tedeschi presso S. Pietro, 

17 	Villa della Segrestia (1171). 
- 	Dr. C. H. Becker, Privatdocent a. d. Univ. Heidelberg, Keglerstr. 18 (1261). 
- 	Lie. Dr. phil. Georg Beer, Prof. a. d. Univ. Strassburg VEls., Ruprechtsau, 

Adlergasse 10 	(1263). 
- 	Dr. G. B eh rm an n , Senior u. Hauptpastor in Hamburg, Kraienk amp 3 (793), 
- 	Dr. Waldemar B elek , in Frankfurt a/M., Oederweg 59 (1242). 
- 	Dr. Max van B e re hem , Privatdocent a. d. Univ. Genf , ant Château de 

Crans, pros Ceiigny, Canton de Vaud {Schweiz) (1055). 
- 	Aug. B ern u s, Prof. in Lausanne (785). 
- 	A. A. B e van , M. A., Prof. in Cam bridge, England (1172). 
- 	Dr. Carl Bezold, Prof. a. d. Univ. Heidelberg, Briickenstr. 45 (940). 
- 	Dr. A. 	Be z z en b erg e r , Geh: Regierungsrat, Prof, a. d. Univ, Konigs- 

berg i/Pr., Besselstr. 2 (801). 
- 	Dr. Gust. Bick ell, Prof. a. d. Univ. Wien, VIII, Alserstr. 25, 2. Stiege, 

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

• Baltimore, Md., U. S. A. (999). .  
- 	Dr. Louis Blumenthal, Rabbiner in Bcrlin, C, An der Schleuse 5 (1142). 
- 	Dr. Alfr. Boi ssie r, in Le Rivage pres Chambesy (Schweiz) (1222). 
- 	A. B o ur gu in, jetziger Aufenthalt unbekannt (1008). 
- 	Dr. Edw. Brand e s., in Kopenhagen , Kronprinsessegade 50 (764). 
- 	Dr. Oscar Braun, Prof. a. d. Univ. Witrzburg, Sanderring 6 III (1176). 

The Rev. C. A. Briggs, Prof. am Union Theol. Seminary in New York (725). 
Herr Dr. Carl 	B rock e Im a n n , 	Prof. a. d. Univ. Konigsberg i/Pr., 	Dohna- 

str. 5 (1195). 
- 	Dr. Paul BrOnn le , c/o. Probsthain & Co., London, WC, 14 Bury Street, 

British Museum (1297). 
- 	Ernest Walter Brooks, in London, WC, 28 Great Ormond Street (1253). 
- 	Dr. Karl B r u g ma n u , 	Geb. Hofrat, Prof. a. d. Univ. Leipzig, Sehiller- 

str. 7 (1258). 
- 	Dr. Rud. E. B r ii n no w, Prof., Chalet Beauval, Vevey, Canton de Vaud 

(Schweiz) (1009). 	 . 
- 	Dr. theol. Karl Budd e , Prof. a. d. Univ. Marburg VEL , Renthofstr. 25 

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

and Oriental Antiquities, Brit. Mus., in London, WC (1033). 
- 	Dr. Frants Buhl, Prof. a. d. Univ. Kopenhagen, Oesterbrogade 28E (920). 

   
  



VI 	Verzeiehnie der Mitglieder der D. M. deeellschaft. 

Herr Dr. Moses Batten wiese r, Prof. am Hebrew Union College in Cincinnati, 0., 
U. S. A. (1274).  

Don Leone Caetani, Principe di Teano, in Rom, Palazzo Caetani (1148). 
Herr Dr. W. Cal and, in Utrecht, Buys Ballotstr. 17 (4239). 

- Freiherr Guido 	von 	Call, 	k. k. 	osterreich-ungar. Vandelsininister, 	in 
Wien (822). 

The Right Rev. L. C. 	Cesar t elli, 	M. A., 	Bishop 	of Salford, 	in 	Salford 
(910). 	 "' 

.. Herr Alfred Casp ari , kgl. Gymnasial-Prof. a. D. in Erlangen, ostliehe Stadt-
mauerstr. 14 (979). 

- Abbe Dr. J. B. Chabot, in Paris, 47 rue Claude Bernard (1270). 
- Dr. D. A. Ch w olson, Wirkl. Staatsrat, Exc., Prof. d. hebr. Spr. u. Litt. 

a. d. Univ. St. Petersburg (292). 	• 
- M. Josef Cil ek , Pfarrer in Einsiedl b. Marienbad (1211). 
- Dr. Ph. C oli n e t, 	Prof. d. Sanskrit u. d. vergl. Grammatik a. d. Univ. 

Lowen (1169). 
- Dr. Hermann C olli tz , Prof. am Bryn Mawr College in Bryn Mawr, Pa., bei 

Philadelphia, Pa,, U. S. A. (1067). 	 . 
- DI. August Co nr a dy, 'Prof. a. d. Univ. Leipzig (1141). 
- Dr. Carl Heinr. Co r n ill, Prof. a. d. Univ. Breslau, Monhauptstr. 12 (885). 
- Dr. phil. et  jur. Graf Heinrich C oud en h ove-Kalergi, k. k. Legations- 

sekretar a. D., Schloss Ronsperg i. Bohmen (1337). 	 . 
- Dr. James A. Crichton , 	Parish Minister, Annan, Dumfriesshire (Schott-

land) (1310). 
- Dr. Sam. Ives Curtiss,     Prof. am Theol. Seminary in Chicago, Ill., U. S. A., 

' 	81 Ashland Bout (923). 
- P. 'Jos. D a hl m an n , S. J., in Luxemburg, Bellevue (1203). 
- Dr. T. Witton Da v ies, Prof. of Semitic Languages, Baptist College and 

University College in Bangor (North Wales) (1188). 
- Dr. Alexander D e de kin d, k. k. Custos der Sammtung hgyptischer Alter- 

Winer des Osterr. Kaiserhauses in Wien, I, Burgring 5 (1188). 
- Dr. 'Berthold D.e 1 b r iic k , Prof. a. d. Univ. Jena, Fiirstengraben 14 (753). 

HI 

- 
- 

Dr. Friedrich 	D elitz Sc li, 	Prof. a. d, Univ. Berlin , 	in 	Charlottenburg, 
Knesebeckstr. 30 (948). 

- Dr. Hartwig D er en b ou rg , Membre de l'Institut, Prof. a, d. Ecole Speciale,„ 
des Langues Orientales vivantes in Paris, 30 avenue Henri Martin (666). 

- Dr. Paul D eu ssen, Prof. a. d. Univ. Kiel, 	 eseler All& 39 (1132). 
- Dr. Otto Donner, 	Prof. d. Sanskrit u. d, vergl. Spracbforschung a. O. 

Univ., Helsingfors, Norra Kogen 12 (654). 
The Rev. Sam. R. Driver, D. D., Canon of Christ Church in Oxford (858). 
Herr Dr. Rubens D u v a 1, Prof. am College de France in Paris, 11 rue de Sontay 

(1267). 	- 
- Dr. Rudolf Dv o ialr , Prof. a. d. bohmischen Univ. in Prag, III, 44, Itleinseite, 

Briickengasse 26 (1115). 	 ... .., 
- Dr. Karl D yr o f f, Konservator am Antiquarium u. Privatdocent a, d. Univ. 

in Munchen, Schraudolphstr. 14111 (1130).  
- Dr. Berthold Edelstein, Rabbiner in Budapest, III, Lajosgasse 9 (1339). 
- Dr. J. Egg el ing, Prof. d. Sanskrit a. d. Univ. Edinburgh, 15 Hatton Place 

. 	- (763). 	 ,,, 
- Dr. , 4arl Ehre n burg, Privatdocent d. Geographie in Wurzburg, Parade-

platz 4 II (1016).  
- Dr. Adolf E rm an, Prof. a. d. Univ. Berlin, Steglitz, Friedrielistr. 10111 (902). 	"' 
- 'Dr. Carl _Hermann Ethe, 	Prof. am 	 niversity College in Aberystwith, 

• Wales, 575 Marine Terrace (641). 	.. 
- Dr. Julius Eating, Prof. a. d. Univ. u. Direktor d. Univ.- u, Landes= 

Bibliothek in Strassburg ilEls., Schloss (614). 
- Edmond 	F agn a n, 	Prof, a. d. Ecole Superieure des Lettres d'Alger, in 

Alger (963). 
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Herr Dr. Winand Fell, Prof. a. d. Univ.' Mfinster ijW., Sternstr. 2a (703). 
- Dr. Rich. Fick , in Neuendorf b. Potsdam (1266). 
- Dr. Louis Finot, Directeur de I'Ecole franeaise d'Extreme-Orient in Hanoi 

(Indochine)0(1256). 
- Dr. August Fischer, Prof. a. d. Univ.. Leipzig, Mozartstr. 4 (1094). 
- Dr. Johannes Flemming, Oberbibliothekar a. d. Univ.-Bibliothek in Bonn, 

Weberstr. 3 (1192). 
- Dr. Willy Foy, Direktor des Rautenstrauch-Joest-Museums in Köln allth., 

Lothringerstr. 19 (1228). 
- Dr. Siegmund Fraen k el, Prof. a. d. Univ. Breslau, Augustastr. 81 (1144). 
- Missionar A. H. Fr,ank e, in Leh (1340). 
z Dr. R. Otto Frank a, 	Prof. a. d. 	Univ. Konigsberg ilPr., 	Mittelhufen, 

Hermannallee 5 (1080).  
- Dr. Osc. Frankfurter, Legationsrat im Ausw. Amte, zu Bangkok (1338). 
- Dr. Israel Friedlaender, 	Prof. am Jewish 	Theological 	Seminary of 

America, 371 West 116th Street, New York City (1356). 
- Dr. Ludwig Frit z e , Prof. u. Seminar-Oberlehrer in Kopenick b. Berlin 

(1041). 
- Dr. Richard Garbe, Prof. a. d. Univ. Tubingen, Biesinger Strasse 11i4  (904). 
- Dr. M. G as ter, in London, W, 37 Maida Vale (1334). 
- Dr. Lucien Gautier, Prof. in Genf, 88 route de Chene (872). 
- Dr. Wilhelm Geiger, Prof. a. d. Univ. Erlangen, Lowenichstr. 24 (930). 
- Dr. H. D. van Gelder, in Leiden, Plantsoen 31 (1108). 
- Di. Karl G el dn er, Prof. a. d. Univ. Berlin, NW, Liibeckerstr. 40 (1090). 
- Dr. H. Gelze r, Geh. Hofrat, Prof. a. d. Univ. Jena, Kahlaische Strasse 4 

(958). 
- Direktor C. E. Gern and t, in Stockholm, Strandviigen 43 (1054). 
- Dr. Rudolf Geyer, Scriptor a. d: k. k. Hofbibliothek u. Privatdocent 

a. d. Univ. Wien, VII1, Magdalenenstr. 10 (1035). 
- N. Geyser, Pfarrer in Elberfeld (1089). 
- Dr. Hermann Gies, 1. Dragoman u. Legationsrat bei der kais. deutseben 

Botschaft in Konstantinopel, Pera (760). 
- Dr. Friedr. 	Giese, Oberlehrer in Konstantinopel, 	Deutsche Realschule 

(1313). 
- D. Dr. F. Gi esebree ht , 	Prof. a. d. 	Univ. Konigsberg 	ilPr., 	Ziegel- 

'str. 	11 III (877). 
- Dr. Eduard Glaser, Arabienreisender, in Miinchen, Theresienstr. 93 (1162). 
- Dr. Ignaz Goldzih er, Prof. a. d. Univ. u. Sekrettir der israelit. Gemeinde 

in Budapest, VII, Holld-utcza 4•(758). 
- Dr. Richard J. H. 0 o tth ei I, Prof. a. d. Columbia University in New 

York, 169 West 93rd Street (1050). 
- Dr. Louis H. Gray, Unterbibliothekar u. Privntdocent a. d. Univ. Princeton, 

N. J., 53 Second Ave., Newark, N. J., U. S. A. (1278). 
- S. Buchanan Gray, M. A.

' 
 Mansfield College in Oxford (1276). 

- Dr. George A. Grierson, B. C. S., Rathfarnham, Camberley, Surrey (1068). 
- Dr. Julius G rill , Prof. a. d. Univ. Tubingen, Olgastr. 7 (780). 
- Dr. H. Grim me , Prof. a. d. Univ. Freiburg i. d. Schweiz (1184). 
- Dr. Wilb. Grube 	 Prof. a. d. Univ. u. Direktorialassistent am kgl. Museum 
.. f. VOlkerkunde zu Berlin, in Halensee b. Berlin, SW, Georg Wilhelm- 

str. 17 	(991). 
- Dr. Max Th. Gruner t, Prof. a. d. deutschen Univ. in Prag, II, Sokol-

str. 68 (873). 
-• 	• -. Dr. Albert G r tin w e del, Prof., Direktoralassistent am kgl. Museum f.Volker-

kunde zu Berlin, in Gross-Lichterfelde b. Berlin, Albrechtstr. 8 (1059). 
- Lic. Dr. Berm. Gu the , Prof. a. d. Univ. Leipzig, KOrnerplatz 7 II 	(919). 
- Johannes Haardt, Pastor in Wesel (1071). 
- cand. phil. J. H a ferbier, in Osnabruck, Klusstr. 4 (1354). 
- stud. phil. or. PI:emysl H 4j ek, in Kralup a. d. Moldau, No. 40 (1300). 
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Herr. Dr. J. Haley y, 	Maitre 	do Conferences 	it l'Ecole 	Pratique 	des Hautcs 
Atudes in Paris, 26 rue Autnairo (845). 

- 	Dr. Ludwig H a I 1 i e r, Pfarrer in Diedenholon (1093). 
- 	Dr. F. J. van don Ham, Prof. a. d. Univ. Groliingim (941). 
- 	Dr. Edmund Hardy, Prof. in Bonn, Argelanderstr. 118 (1240). 
- 	Dr. A. liar It a v y, 	kais. russ. Staatsrat, 	Prof. d. Geschiehts 	des. Orients 

a. d. Univ. St. Petersburg, Puschkarskaja 47 (676). 
- 	Otto Barr a sso 	 ts,w i, Buchhandler, Konsul von Venezuela, Leipzig (1327). 
- 	Dr. Martin Hartmann, Prof., Lehrer d. Arabischen am Seminar fiir Orient. 

Sprachen zu Berlin, in Chnrlottenburg, Schillerstr. 7 	(802). 
- 	Dr. Paul 	Haupt, 	Prof. 	a. d. 	Johns 	Hopkins 	University 	in 	Baltimore, 

Md., U. S. A. (15. Mai bis 15. September in Gorlitz) (1328). 
- 	Dr. J. Ha us li eer , Prof. in Zurich, V,. Bergstr. 187 (1125). 
- 	Dr. Aug. Heider, in Greifswald; Steinbeckerstr. 14 (1330). 
- 	stud. phil. or. Ad. H elbig, in Heidelberg, Anlage 53 	(1350). 
- 	P. Dr. Joh. Heller, Prof, in Innsbruck, Universitiitsstr. 8 (965). 
- 	Dr. Joh. LI or t a 1 , 	Oberlehrer am kgl. Realgymnasium zu Dobeln (1247). 
- 	Dr. G. F. Hertzberg, Prof. a. d. Univ. 	Halle a/S., Louisenstr. 4 	(359). 
- 	Dr. David Herzog, 	Docent a. d. 	deutschen 	Univ. in Prag , Smiehow, 

Palackystr. 40 (1287). 
- 	A. H en sic r , V. D. M., von Berlin vcrzogen, dcrz. Aufenthalt unbek. (1156). 
- 	Dr. H. Hilgenf el d , Privatdocent a. d. Univ. Jena, Fiirstengraben 7 (1280). 
- 	Dr. A. H ill e br an d t, 	Prof. a. d. Univ. Breslau, Monliauptstr. 14 	(950). 
- 	Dr. H. 	V. 	Hi 1 pr ec lit , 	Prof. 	a. d. 	Univ. 	von 	Pennsylvania 	in 	Phila- 

	

delphia 	(1199).. 
- 	K. Himly, kais. Dolmetscher a. D., in Wiesbaden, Rtiderstr. 	15 (567). 
- 	Dr. Val. H in to e r, Prof. am akad. Gymnasium in Wien (806). 
- 	Dr. 	Hartwig 	Hirschfeld , 	Privatdocent 	a. 	d. 	Univ. 	London , 	NW, 

14 Randolph Gardens (995). 
- 	Dr. Friedr. Hirth , Prof. in Miinchen, Loopoldstr. 59 (1252). 
- 	Dr. G. H °berg, 	Prof. a. d. Univ. Freiburg 1/B., Dreisamstr. 25 	(1113). 
- 	Dr. A. F. Rudolf Ho ernle, in Oxford, 8 Northmoor Road (818). 
- 	Pastor P. Holler, in Segeberg in Holstein (1321). 
- 	Dr. Adolf II olt z m an n , 	Prof. am Gymn. u. a. d, Univ. in Freiburg i/B., 

Moltkestr. 42 	(934). 
- 	Dr. H. Holzinger, Stadtpfarrer in Ulm (Wurttemberg) (1265). 
- 	Dr. Fritz Horn m el, Prof. a. d. Univ. Miinchen, Schwabinger Landstr. 50 (841. 
- 	Dr. Edw. W. II opkins, Prof. am Yale College in New Haven, Conn., 

U. S. A., 235 Bishop Str. (992). 
- 	Dr. Paul Horn, Prof. a. d. Univ. Strassburg i/Els., Sternwartstr. 20 (1066). 
- 	Lic. theol. Aladdr Horny fin sz k y, in Pressburg (1314). 
- 	Dr. phil. Josef Ho r ovitz, Privatdocent a. d. Univ. Berlin, W, Cuxhavener- 

str. 	1 	(1230). 
- 	Dr. M. Horton, in Elberfeld, Ludwigstr. 56 (1349). 
- 	Dr. M. Th. Ho ut sm a , Prof. a. d. Univ. Utrecht (1002). 
- 	Clement 	Hu art, 	franz. Konsul, 	Secretaire-interprete du gouvernement, 

Prof. a. d. Ecole Specials des Langues Orientales vivantcs in Paris, 
43 rue Madame (1036). 

- 	Dr. H. II Libsch m anti, Prof. a. d. Univ. Strassburg ilEls., Ruprechts,auer 
Allee 31 (779). 

- 	Dr. E. Hultz soh, Prof. a. d. Univ. Halle a/S., Schillerstr. 50 (946). 
- 	Dr. A. V. Williams Jackson, Prof. a. d. Columbia University, 16 High-

land Place, Yonkers, N. Y., U. S. A. (1092). 
- 	Dr. Georg K. Jacob, Prof. a. d. Univ. Erlangen, Bismarckstr. 30 (1127). 
- 	Dr. Hermann Jacobi, Prof. a. ,d. Univ. Bonn, Niebuhrstr. 5 (791). 
- 	Dr. Alfred J a lin , k. k. wirkl. Gyrnziasiallehrer in Briinn, I, Deutsehes Staats-

gymnasium (1347). 
- 	Dr. G. Jahn, Prof. emerit. in Berlin (820). 
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Herr Dr. P. Jensen, Prof. a. d. Univ. Marburg illI., Frankfurterstr. 21 	(1118).  
- 	Dr;  Julius Jolly, Prof. a. d. Univ. Wilrzburg, Sonnenstr. 5 (815). 
- 	Dr. Ferd. J u s ti , Geheimrat, Prof. a. d. Univ. Marburg VII., Barfiisser• 

thor 32 (161). 
- 	Dr. Th. W. Juynboll, III Leiden (1106). 
- 	Dr. Adolf K a eg i , Prof. a. d. Univ. Zurich, II, Stockerstr. 47 	(1027). 
- 	Lie. Dr. Paul K a h le, stellvertret. Pfarrer in Braila (Rumiinien), Boulevard 

Cusa 11 (1296). 
- 	Dr. Georg K amp f f m ey er, Privatdocent a. d. Univ. Halle a /S., Advokaten• 

weg 48 (1304). 
-. 	Dr. Adolf Ka m p haus e n , Prof. a. d. Univ. Bonn, Weberstr. 27 (462). 
- 	Dr. Felix Kauf fin a n n, in Frankfurt a/M. (1320). 
- 	Dr. Emil K au tzs eh , Prof. a. d. Univ. Halle a/S., Wettiner Str. 32 (621). 
- 	Dr. Alexander 	von K-4 g 1 , 	Gutsbesitzer 	in Puszta Szent Kiraly, 	Post 

Laczhaza, Coin. Pest-Pilis, Ungarn (1104). 
- 	Dr. Charles F. Kent, Prof. a. d. Yale University in New Haven, Conn. (1178). 
- 	Dr. Frdr. Kern, in Berlin (1285). 
- 	Lie. Dr. Konrad Kessler, Prof. d. orient. Sprachen 	a. d. Univ. 	Greifs- 

wald, Langestr. 10 (875). 
- 	Dr. Franz Ki el h orn, 	Geh. 	Regierungsrat, 	Prof. a. d. Univ. Gottingen, 

Hainholzweg 21 	(1022). 
- 	Dr 	G. Klein, Prof., Rabbiner in Stockholm, Strandvkgen 49 (931). 
- 	Dr. P. Kleinert, Prof. d. Theol. in Berlin, W, Schellingstr. 11 (495). 
- 	Dr. K. K le min, in Gross - Lichterfelde b. Berlin , Ferdinandstr. 3 (1208). 
- 	Dr. Heinr, Aug. K1 o s t e rm a n n, Konsistorialrat, Prof. d. Theol. in Kiel, 

Jiigersberg 7 (741). 
- 	Dr. Friedrich Knauer, 	Prof. a. d. Univ. Kiew (1031). 
- 	Dr. Kaufmann K o h I er, Rabbiner in New York (723). 
- 	Dr. Samuel K oh n, 	Rabbiner, Prediger der israelit. Religionsgemeinde in 

Budapest, VII, Holh3-utcza 4 (656). 
- 	Dr. George Alex. Kohut, Rabbiner, Prediger in New York, 44 West 

58th Street (1219). 
- 	Dr. Paul v. 	K o k ow zo f f, 	Prof. a. 	d. 	Univ. St. Petersburg, 	3, Rotte 

Ismailowsky Polk, H. 11, Log. 10 (1216). 
- 	Dr. phil, 	et tiled. 	Eduard KO nig, 	Prof. a. d. Univ. Bonn, Coblenzer- 

str. 89 (891). 
- 	Dr. Sten K ono w, Privatdocent a, d. Univ. Christiania, Munkedamsveien 558 

(1336). 
- 	Dr. Alexander Ko vats, Prof. d. Theo'. am rom.-kathol. Seminar in Temesvtir, 

1iIVIT(1 (1131). 
- 	Dr. 	phil. F. Oswald 	Kramer, 	Assistent 	am 	alttestam. 	Sem. 	d. Univ. 

Leipzig u. Pfarrer in Gerichsbain bei Machern in Sachsen (1303). 
- 	Dr. J. K rcs m a rik , Reichstagsabg., in Budapest, H, Ilona 6 (1159). 
- 	Dr. Johannes Kr eng el, Rabbiner in Bohmisch+Leipa (1288). 
- 	Theod. K re us s ler , Pastor in Ursprung, Bez. Chemnitz (1126). 
- 	Rich. G. Kruger, in Kanea (Kreta) (1326). 
- 	Dr. E. Kuhn, Prof. a. d. Univ. Munchen, Hessstr. 3 	(768). 
- 	Dr. Joseph Kuhn er t, Curatus in Breslau, VI, am Nicolaistadtgraben 10 

(1238). 
- 	Dr. Franz K ii hn e r t , 	Privatdocent a. d. Univ. Wien, IV, 	Phorusgasse 7 

(1109). 
- 	Dr. Ignaz Kunos, 	Direktor 	d. 	orient. 	Handelsukad. 	in 	Budapest, 	V, 

Alkottnany-utcza 11 (1283). 
- 	Dr. Hermann Kurz, Vikar in Winterbach (Wiirttemberg) (1322). 
- 	Dr. Geza Graf K u u n von 0 sdo la, Exe. , k. k. Geheimrat, auf Schloss 

Maros-Nemeti, Post Deva (Ungarn) (696). 
- 	Dr. S. Landau er , 	Prof. u. Bibliothekar 	a. d. Univ. Strassburg i/Els., 

Ehrmannstr. 1 (882). 

   
  



X 	Verzeic1 ni.9 der Ilfdylkder der D. .11 I. (it we 

Herr Dr. Carlo Graf von La nd b erg, kgl. schwod. Knminerlinrr u. diplomatischer 
Agent z. D., in Milnehon, Alcademiestr. 11 (1043). 

- Dr. Charles R. L num an, 	Prof. 	d. 	Sanskrit 	a. 	d. 	Harvard 	University, 
9 Farrar Street, Cambridge, Mass., U. S. A. (897). 

- Dr. M. Lan or, Gob. Regiorungsrat, Solintrat in Stndo (1013). 
- Dr. Berthold Laufer, c/o. Hongkong Shanghai Banking Corporation in 

Shanghai (1808). 
- Dr. S. L e fm a nn , Prof. n. d. Univ. Heidelberg, Pliickstr. 46 (868). 
- Dr. jur. of phil. Carl F. Lehmann, Prof. a. d. Univ. Berlin, Charlotten-

burg 2, Knesebeckstr. 72/73 (1076). 
- Dr. 	Oscar von Lamm, am Asint. Museum 	d. knis. Akad. d. Wiss. in 

St. Petersburg, Wassili Ostrow, Nicolni-Quaff 1 	(1026). 
- L. L °riche, 	franzos. Vice-Konsul in Rabat, Marokko (1182). 
- ' Dr. Ernst Le umann, Prof. a. d. Univ. Strnssburg i /Els., Sternwartstr. 3 

(1021). 	 . 
- Dr. Mark Lids barski, Privatdocont a. d. Univ. Kiel, Stiftsstr. 19 (1243). 
- 

	

Dr. Bruno 	L i e bi c h , 	Prof. 	a. d. Univ. Breslau, 	XIII , Kaiser Wilhelm- 
str. 	53 	(1110). 

- Dr. Ernest Lind 1, Presbyter in Miinehen, Therosienstr. 39 I (1245). 
• Dr. Bruno Lindner, Prof. a. d. Univ. Leipzig, Crobern b. Gaschwitz (962). 
- Dr. phil. Enno L i t tm an n , Univ. Library of Princeton, N. J., U. S. A., 

14 Nanau Street (1271). 
- Warmund Freiherr 	Lo off el holz von Co I b erg, 	in 	Miinchen , 	Mars- 

str. la/4 (1294). 
- David Lopes, in Lissabon,R. dn. Escola Polytechnics 61 (1284). 
- Dr. Wilhelm Lotz , Prof. d. Theol. in Erlangen, Landwehrstr. 11 	(1007). 
- Dr. Immanuel Low, Oberrabbiner in Szegedin (978). 
- Dr. H. L ii ders, Prof. a. d. Univ. Rostock, St. Georgstr. 4 (1352). 
- Dr. Alfred Ludwig, Prof. a. d. deutschen Univ, in Prng, Konigl. Wein-

borge, Krameriusgasse 40 (1006). 
- Jacob L ii is ch g, Sokretlir d. kais. russ. Konsulats in Bochara (865). 

Sir Charles Ly all , K. C. &I., LL. D., in London, SW, 82 Cornwall Gardens (922). 
Herr Dr. Arthur Anthony M aed on e 11, 	Prof. d. Sanskrit a. d. Univ. Oxford, 

107 Banbury Road. (1051). 
- Dr. Eduard Mahler, in Budapest, Nationalmuseum (1082). 
- Dr. 	Oskar 	Mann, 	Bibliothekar 	n. 	d. 	kgl. 	Bibliothek 	in 	Berlin, 	N, 

Weissenburgerstr. 28 III (1197). 
- stud. Oil. 'Prang. Mann, in Berlin, N, Johnnnisstr. 7 	(1345). 
- David Samuel Mar gol i ou t h, Follow of New College u. Laudian Professor 

of Arabic a. d. Univ. Oxford (1024). 
. 	- Ernst C. Marra, Schriftsteller, in Leipzig, 	Brandvorworkstr. 22 (1311). 

- Dr. Karl Marti, Prof. d. Theol. a. d. Univ. Bern, Marienstr. 25 (943). 
- Michael Muse li a no f f, Prof. a. d. geistl. Akad. in Kasan 	(1123). 
- Dr. B. 	F. 	Matt It es, 	Agent 	der 	Amstord. 	Bibelgesellschaft 	im 	Hang, 

Bilderdijkstr. 	102 (270). 
- Em. Mattson, fil. kand., in Upsala, Sysslomansgatan 16 (1341). 
- Dr. J. F. McCurdy, Prof. am Univ. College in Toronto, Canada (1020). 
- Norman McLean, Follow of Christ's College u. Lecturer in Cambridge 

(England) (1237). 
- Dr. A. F. von Mali r en , Prof. in Fredensborg b. Kopenlingen (240). 
- Dr. A. Marx, Gob. Hofrat, Prof. d. Theol. in Heidelberg, Bunsenstr. 1 (537). 
- Dr. Ed. Meyer, Prof. a. d. Univ. Berlin, 	Gross-Lichterfolde, Mommsen- 

str. 7/8 (808). 
- Dr. Leo Mey Cr, kais, russ. Wirkl. Staatsrat, ord. Honorarprof. in Gottingen, 

Haussenstr. 9 (724). 
Dr. 	tlieol. L. H. 	Mills, 	Prof. 	of Zond 	Philology 	a. 	d. 	Univ. 	Oxford, 

19 Norliam Road (1059). 
- Dr. phil. Eugen M it twoch, in Berlin, NW, Kirchstr. 12 	(1272). 
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Herr stud. phil. Camillo MO bius, in Leipzig, Sternwartenstr. 40 (1312). 
- 	Dr. George F. Moore, Prof. of Theology in Andover, Mass., U. S. A. (1072). 
- 	Dr. J. H. Mord tman n, kais. deutscher Konsul in Smyrna (807). 
- 	Mu bar ek Gh A i b Bey, Exc., in Konstantinopel, Cantardjilar (1170). 
- 	Dr. Ferd, M ii blau, kais. russ. Wirkl. Staatsrat, Prof. d. Theo!. a. d. Univ. 

Kiel, Beselerallee 53 (565). 
Sir William Muir, K. C. S. I., LL. D., in Edinburgh, Dean Park House (473). 
Herr Dr. D. H. Muller, 	k. 	k. 	Hofrat , Prof. a. d. Univ. Wien, VIII, Feld- 

gasse 10 (824). 
- 	Dr. Edmund M iiller-.4.,,,,44+4 Prof. in Bern, Effingerstr. 47 (834). 
- 	Dr. C. A. Nallino, PPOtii".. 6. kgl. Univ. zu Palermo (1201). 
- 	Dr. med. Karl Narbeshub er, in Sfakes, Tunisien (1275). 
- 	Dr. Eberh. Nestle, Prof. am theol. Seminar zu Maulbronn (805). 
- 	Dr. W. A. Neumann, 	Prof. a. d. Univ. Wien, IX, 	Garnisongasse 18 

(518. 	1084). 
- 	Dr. George Karel Nieman n, Prof. in Delft (547). 
- 	Dr. W. Nowack, Prof. a. d. Univ. Strassburg itEls., Thomasgasse 3 (853). 
- 	Dr. Heinrich N ii t z e 1, Direktorialassistent bei d. kgl. Museen in Berlin, N, 

Elsasserstr. 31 (1166). 
- 	Dr. J. 0 e strup, Docent d. remit. Sprachen a. d. Univ. Kopenhagen, N, 

Norrebrogade 42 (1241). 
- 	Dr. H. Oldenb erg, Prof. a. d. Univ. Kiel, Niemannsweg 92 (993). 
- 	Rob. Olsen, luther. Pfarrer in Hjorundfjord (Norwegen) (1286). 
- 	J. van 0 ordt, Rechtsanwalt in Kairo, Maison Abst (1224). 
- 	Dr. Max Freiherr von 0 pp enheim, Legationsrat beim deutschen General-

konsulat in Kairo (1229). 
- 	Dr. Gustav 0 pp ert, Prof. in Berlin, W7  Biilowstr. 55 I (1264). 

Dr. Conrad von 0 re Ili , Prof. a. d. Univ. Basel, Bernoullistr. 6 (707). 
- 	Dr. Felix E. Pe i s er, 	Pri.vatdocent a. d. Univ. Konigsberg i/Pr,, 	&lion- 

str. 	18 a (1064). 
- 	Dr. Felix P er I es, Rabbiner in Konigsberg i/Pr., IlinMre Vorstadt 42 (1214). 
- 	Max Pesl, in Munchen, Lessingstr. 9 I (1309). 
- 	Dr. Norbert Pete r s, 	Prof.' d. alttest. Exegese 	a. d. b. theolog. Fakultat 

in Paderborn (1189). 
- 	Dr. Arthur Pfungst, Fabrikant in Frankfurt aiM., Giirtnerweg 2 (1209). 
- 	Dr. Carl Philipp, in Berlin, NW, Lessingstr. 15 (1316). 
- 	Dr. Bernhard Pick, in Albany, N. Y., 393 Washington Street (913). 

1 	- 	Dr. Richard 	Pie ts ch in a n n, 	Prof. 	u. 	Direktor 	d. Univ.- Bibliothek 	in 
Gottingen (901). 

- 	Theophilus Goldridge Pinches, Department of Egyptian and Assyrian 
Antiquities, British Museum, in London, W, 38 Bloomfield Road, Maida 
Hill (1017). 

- 	Dr. Richard Pi s ch el, 	Prof. a. d. Univ. Berlin, W, Passauerstr. 23 (79G). 
- 	Dr. J, Pollak, in Prag, I, k. k. Univ.-Bibliothek (1317). 
- 	Dr. Oscar Pollak, stud, theol. in Innsbruck, Universitiitsstr. 8,(1342). 
- 	Dr. Samuel Po z n a ask i , in Warschau, Tlomackie 7 (1257). 
- 	Dr. Franz Praeto ri u s , 	Prof. a. d. Univ. Halle a/S., 	Freiimfelderstr. 6 

(685). 
- 	Josef Prase h, 	Sparkassenbeamter in Graz (Steiermark), II, 	Leonhard- 

, 	str. 	143 (1160). 
- 	Dr. Eugen P r ym, Prof. a. d. Univ. Bonn, 	Coblenzerstr. 39 (644). 
- 	Lic. Dr. Alfred R ahlf s, Prof. a. d. Univ. Gottingen, Prinz Albrechtstr. 5 

(1200). 
Frau Dr. phil. Emma Raus chenbus ch- Clo u g h , in Ongole, Madras Presidency, 

Indien (1301). 
Herr Dr. H. R e ck endorf, Prof. a. d. Univ. Freiburg i/B., Maximilianstr. 34 

(1077). 
- 	Dr. Hans Reichelt, in Baden b. Wien, Neugasse 23 (1302). 
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Herr Dr. theol, et phil. C. Reinicke, Prof. in Wittenberg (871). 
- 	Dr. J. N. Reuter, Decent d. Sanskrit u. d. vet gl. Sprarliwis ,ensehaft a. d. 

Univ. Helsingfors, Boulevardsgatan 6 (1111). 
- 	II. It 	Verlagsbuclildindler in 	Berlin, 	W, 	lititlienerstr. 4 	11306). 
- 	Peter Rheden, Prof. am Collegium Vincentinum in Brixen (Tirol) (1344). 

P. Dr. Joseph Rieber, Prof. d. Theol. a. d. deutschen 	Univ. in Prag, 111, 
Carrnelitergasse 16 (1154). 

- 	Dr. Paul Rieger, in Hamburg, Grindelalke 188 (1331). 
- 	Dr. Fr. Risch, Pfarrer in Walsheim b. Landau, Itheitiptalz (1(103). 
- 	Paul 12 it tor, Lektor a. d. Univ. Charkow, Instrumentalstr. 	3 (1295). 
- 	Dr. James Robert son, Prof. in Glasgow, 7 	the University (953). 
- 	Dr. Jolt. R o e di g er , Geh. Regierungsrat, Direktor d. Univ.-Biblinthek in 

Marburg iflI., Bathisserthor 19 (743). 
- 	Dr. Robert W. 11 o gers, B. A., 	Prof. am Drew Theological S. minary in 

Madison, N. J., U. S. A. (1133). 
- 	Dr. Albert Rohr, Docent a. d. Univ. Bern (857). 
- 	Gustav R ii soh , pens. ev. Pfarrer in Biberach a. d. Riss (9321. 
- 	Baron Victor von Rosen, Exc., Prof. a. d. Univ. u. Akademiker in St. 

Petersburg, Wassili-Ostrow, 7te Little, 2 	(767). 
- 	Dr. Arthur von R ost horn, Legationsrat in Peking, k. k. iistorr.-ungar. 

Gesandtsch. (1225). 
- 	Dr. G. Rothstein, Oberlehrer in Friedenau b. Berlin, Kirchstr. 8 (1323), 
- 	Dr. J. W. Rothstein, Prof. a. d. 	Univ. Halle a/S., 	Karlstr. 4 (915). 
- 	Dr. Max Rot t enb ur g, in Vizsoly, Ungarn (1212). 
- 	W. H. D. Rouse, M. A., Litt. D., 	Headmaster of the Terse Grammar 

School in Cambridge, England (1176). 
- 	D. F. Rudlof, Superintendent in Wangenheim b. Gotha (1048). 
- 	Dr. Franz Rah', Prof. a. d. Univ. Kiinigsberg i/Pr., Kiitligsstr. 39 (880). 
- 	Dr. theol. et  phil. Victor Ry ss el, 	Prof. a. d. Univ. Zurich, 1, Hirsehen- 

graben 82 (869). 
- 	Dr. 	Ed. 	Sachet', 	Geh. 	Regierungsrat, 	Piof. 	a. 	d. 	Univ. 	Berlin, 	W, 

Wormser Str. 12 (660). 
- 	Carl Sale mann , Exc., Wirkl. Staatsrat, Mitglied d. kais. Akad. d. Wiss., 

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

- 	Dr. Friedr. Sarre, in Berlin, W, Kurftirstendarnm 25 (1329). 
- 	Archibald Henry S ay c e , M. A., Prof. a. d. Univ. Oxford (762). 
- 	Dr. Wilhelm 	Sc li en z, Geist). Rat u. 	kg1. 	Lycealrector in 	Regensburg' 

(1018). 
- 	Dr. Lucian Scher man, Prof. a. d. Univ. 'Mitchell, Ungererstr. 18 (1122). 
- 	Westin.) S chi a p ar e 1 1 i, Prof. d. Arabisehen a. d. Univ. Rom, 5 Piazza 

dell' Esquilino (777). 
- 	A. Houtum Schindler, General in persischen Diensten, General-Inspektor 

der Telegraphen, in Teheran (1010). 
- 	Dr. Emil Se lila gin t w eit , kgl. bayr.Regierungsrat, in Zweibriicken (626). 
- 	Dr. Rivard S chlOgl, 	O. Cist., Prof. d. Theol. in Stift Heiligenkreuz bei 

Wien (1289). 
- 	Dr. 	Nathaniel Schmidt, Prof., Cornell University, Ithaca, N. V. (1299). 
- 	Dr. Richard Schmidt, Privatdoeent a. d. Univ. Halle a/S., Lessingstr. 17 

(1157). 
- 	Dr. Leo Schn eedorfer , Pi of. d. Theol, an d. deutschen Univ. in Prag, I, 

Aegidigasse (Dominicaner-Kloster) 9 (862). 
- 	Dr. II. SChnorr von C arols feld, Oberbibliothekar d. Univ.-Bibliothek 

in Munchen, Giselastr. 7 (1128). 
- 	Dr. Eberhard 	Schrader, 	Geh. Regierungsrat, Prof. a. d. Univ. Berlin, 

NW, Kronprinzen-Ufer 20 (655). 
- 	Dr. W. Schr ,  am e i e r, Admiralitittsrat in Berlin (976), 
- 	Dr. Paul Schroder, kais. deutseher Generalkonsul fur Syrien in Beirut (700). 
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Herr Dr. 	Leopold 	v. 	Schroeder, 	Prof. 	a. 	d. 	Univ. Wien, 	Maximilians- 
platz 13 II (905). 

- Dr. Friedrich Schulthess, Prof. a. U. Univ. Gottingen , Sehildweg 21 
(1233). 	1 

- Lie. Dr. Fr. S c h wal 1 y , Prof. a. d. Univ. Giessen, Nordanlage 12 (1140). 
-, Dr. Paul Schwarz , Prof. a. d. Univ. Leipzig, Waldstr. 42 III (1250). 
- Dr. Jaroslav Sedl a l; e k , Prof. a. d, bohmischen Univ. in Prag, Smichow, 

Hussstr. 13 (1161). 
- Dr. 	Ernst 	Seidel, 	praktizierender 	Arzt 	in 	Ober- Spaar 	b. 	Meissen, 

Dresdenerstr. 58 d 	(1187). 
- Dr. Chr. F. Seybold, 	Prof. 	a. d. Univ. Tiibingen , 	Eugenstr. 7 (1012). 

Otto Siegesmund, Pfarrer in Gross-Mirkowitz 	bei Stempuchowo (Bez. 
Bromberg) (1246). 

Dr. Richard Simon, Privatdocent a. d. Univ. Miinchen , Kaulbachstr. 87 
(1193). 

- David Simonsen, 	Oberrabbiner in Kopenhagen, Skindergade 28 (1074). 
- Dr. Rudolf Smen d, Prof. a. d. Univ. Gottingen, Bahl 21 	(843). 
- Dr. theol. Henry Preserved Sm i t It , Prof. am Amherst College in Amherst, 

Mass. (918). 
- Vincent A. Smith, Gwynfa, Cheltenham, England (1325). 

Dr. Christian Snouck 	Hurgronj e, Prof. in Batavia, Java (1019). 
- Dr. phil. Moritz 	Sobernheim, 	in Berlin , W, Konigin Augustastr. 28 

(1262). 
- Dr. J. S. Speyer, Prof. a. d. Univ. Leiden, Heerengracht 24 (1227). 
- Dr. W. Spiegelberg, Prof. a. d. Univ. Strassburg i/Els., Vogesenstr. 22 

(1220). 
- Jean H. Spiro, Prof. a. d. Univ. Lausanne, in Vuffiens-la-Ville, Canton 

de Vaud (Schweiz) (1065).  
- Dr. Reinhold Baron von Stack el ber g, Docent am Lazarewschen Institut 

in Moskau (1120). 
- Dr. phil. Freih. Alexander v. StaE 1- Holstein, in Gottingen, Sehildweg 36 

(1307). 
- R. Steck, Prof. d. Theol. a. d. Univ. Bern (689). 
- Dr. Mark Aurel Stein, Inspector-General of Education and Archaeological 

Surveyor, NW. Frontier Province and Baluchistan, in Peshawar, Indien 
(1116). 

- Dr. Georg S t e in do rf f, 	Prof. a. d. Univ. Leipzig, Waldstr. 54 (1060). 
i 	- P. 	Placidus 	Steininger, 	Prof. 	d. 	Theol. 	in 	der 	Benediktiner-Abtei 

Admont (861). 
- Dr. M. Steins chn e i de r , Prof. in Berlin, 0, Wallner-Theaterstr. 34 (175). 

The Rev. Dr. T. Stenhouse, in Whitfield, Ninebanks Vicarage, Northumber-
land (1062).. 

Herr Dr. Edv, S t en i j, Adjunkt a. d. theol. Fakultiit d. Univ. Helsingfors (1167). 
- J. F. St enn in g , M. A., Wadham College in Oxford (1277). 
- Lic. Dr. K. S teuern agel, Privatdocent in Halle alS., Goethestr. 7 (1348). 
- cand. rev. min. Curt Steyer, 	in Ddbeln, Muldenstr. 3 (1353). 
- Dr. Josef S tier, Prediger u. Rabbiner U. israelit. Gemeinde in Berlin, N, 

Oranienburgerstr. 39 (1134). 
- Dr. Theod. S to ckma yer , Stadtpfarrer in Geislingen a. d. St. (1254). 
- Dr. Hermann L. S tr a c k , Prof. 	d. Theol, a. d. Univ. Berlin, 	in Gross- 

Lichterfelde,, Ringstr. 98 (977). 
- Dr. Maximilian 	Streck, Privatdocent a. 	d. Univ. Berlin , 	SW, 	Nostiz- 

str, 13 (1259). 
- Arthur Strong, M. A., Lecturer a. d. Univ. Cambridge, in London, SW, 

Westminster, 36 Grosvenor Road (1196). 
- Dr. Hans Stumm e, Prof. a. d. Univ. Leipzig, Sfidstr. 115 (1103). 
- Georges D. Surso ck, Dragoman d. kais. deutschen Konsulats in Beirut 

(1014). 

   
  



XIV 	Verzeichnie der Mitglieder der D. 	Oevethiehrtft. 

Herr Dr. Heinrich Suter, Prof. am Gymnasium in Zilrieli, Kilchberg b. ZUricI 
(1248). 

- 	Aron von S z ilady, reform. Pfarrer in Hales, Klein-K umanien (G97). 
- 	Dr. Jyun Tnk a k usu, in Tokio, Kogimachi 85 (1249). 
- 	A. Tapp° h o r n, Pfarrer in Vrodon, Westphalen (568). 
- 	Dr. Emilio To z a, ordentl. Prof. a, d. Univ. Padua (444). 
- 	G. W. Thatcher, M. A., B. D., in Oxford (1107). 
- 	Dr. G. Thibaut, Principal, Muir Central College in Allahnbnd, Imlien (781). 
- 	Dr. 	Tsuru-hintsu 	Tokiwai, 	p. 	Adr. 	Baron 	G. 	Tokiwni 	in 	Isshinden, 

Province Ise, Japan (1217). 
- 	Charles C. Torroy, Prof. in New Haven, Conn., U. S. A. (1324). 
- 	Dr. Fr. Trechsel, Pfarrer in Spiez, Canton Bern (Schweiz) (755). 

Fiirst Ever Esperowitseh 	Uchtomsk ij , Durchl., 	Kammerherr Sr. Maj. d. 
Kaisers v. Russland, in St. Petersburg, Schpalernaja 26 (1235). 

Herr Rud. Ullmann, Pfarrer in Altenmuhr bei Gunzenhausen in Mittelfrank en, 
Bayern (1150). 

- 	Dr. J. Jacob Unger, Rabbiner in Iglu'. (650). 
- 	Dr. 	J. 	J. 	Ph. 	V aleton, 	emer. Prof. d. Theol. in 	Amersfoort (Nieder- 

lande) (130). 
- 	Dr. Horm. Vambery, Prof. a. d. Univ. Budapest, Franz-Josephs-Quiti 19 

(672). 
- 	Dr. B. Vandenhoff, Privatdocent in Munster i/W., Crefeld, Oberdiessemer- 

	

str. 	136 	(1207). 
- 	Friedrich Veit, Privatgelehrter, in Tiibingen, Hechingerstr. 20 (1185). 
- 	Dr. Ludwig Venetian er , Rabbinor in Ujpest (Neu-Pest) (1355). 
- 	Albin Venis, Principal, Sanskrit College in Bemires (1143). 
- 	Dr. J. Ph. Vogel, Archaeological Surveyor, in Lahore, Indien (1318). 
- 	Dr. H. Vogeistein, 	Rabbiner in Stettin, 	Falkenwalderstr. 127 (1146). 
- 	Dr. Hermann V og els tein, Rabbinor in Konigsberg i/Pr., Trazheimer 

Kirchenstr. 8 (1234). 
- 	Dr. Hans 	V oigt , 	Gymnasialoberlehrer u. 	Prof. 	a. 	d. Nicolaisehule 	in 

Leipzig, Hauptmannstr. 4 (1057). 
- 	Dr. Wilh. V olck , kais. ruse: Wirkl. Staatsrat, Prof. d. Theol. in Rostock 

(536). 
- 	Lie. Dr. K. V o 11 e r s, Prof. a. d. Univ. Jena, Westendstr. 33 (1037). 
- 	Dr. Jakob Wackerna g el, Prof. a. d. Univ. Gottingen, Hoher Weg 12 (921). 
- 	Oscar Wassermann, in Berlin, C, Burgstr. 21 (1260). 

The Venerable Archdeacon A. William. Watkins, in Durham, The College, (827).' 
Herr Gotthold Weil, in Berlin, Briickenstr. 10 (1346). 

- 	Dr. F. 	IL W e is s ba eh , Bibliothekar a, d. Univ.-Bibliothek u. 	Privet- 
docent a. d. Univ. zu Leipzig, in Gautzsch b. Leipzig (1173). 

- 	Dr. J. Well ha usen, Geh. Regierungsrat , Prof. a. d. Univ. Gottingen, 
Weberstr. 18 a (832). 

- 	Dr. C. Werner, Rabbiner in Miinchen, Herzog Maxstr. 8 (1332). 
- 	Dr..Gustav Westphal, in Marburg 1111,, Wehrdaerweg 7 (1335). 
- 	Dr. J. G. W•et astein, 4rgl. preuss. Konsul a. D., in Berlin, N, August- 

str. 69 	(47). 
- 	Dr. K. F. Wey ma n n , in Hagsfeld b. Karlsruhe i/13. (1279). 
- 	• Dr. Alfred W i ed e zrt a n n, Prof. a. d. Univ. Bonn, Konigstr. 2 (898). 
- 	Dr. Egg. Wilhelm, Prof. in Jena, Wagnergasse 11 (744). 
- 	Dr. Hugo Winekler, 	Privatdocent a. d. Univ. Berlin , in Wilmorsdorf 

b. Berlin, Bingerstr. 80 (4177). 
- 	Dr. Ernst Windisch, 	GA. Hofrat, Prof. d. Sanskrit a. d. Univ. Leipzig, 

UniversitAtsstr. 15 (737). 
- 	Dr. Moritz Win tern i tz , Prof. a. d. deutschen Univ. in Prag, Kgl. Weinberge, 

Manesgasse 4 (1121). 
- 	U. W o,gi hare, a. Z. in Strassburg i1Els., Daniel Hirtzstr. 	10 (1319). 
- 	Dr. M. Wolff, Rabbiner in Gothenburg (263). 
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Herr Dr. James Haughton Woods, Instructor in Philosophy, Harvard University, 
in Boston, Mass., U. S. A., 2 Chestnut Street (1333). 

The Rev. Charles H. H. Wright, D. D., M. A., Ph. D., in London, SW, 90 
Bolingbroke Grove, Battersea (553). 

Herr W. Aldis Wright, B. A.:  in Cambridge, England, Trinity College (556). 
- 	Dr. C. 	Aug. W fi nsc he, 	Prof., 	Oberlehrer 	a. d. RatstOchterschuie 	in 

Dresden, Albrechtstr. 15 (639). 
- 	stud. jur. Arthur v. Wu rz bach, in Laibach, Rain 10 (1351). 
- 	Dr. Th. Zachariae, Prof. a. d. Univ. Halle a/S., Handelstr. 29 (1149). 
- 	Dr. Joseph Z a us, 	Prof. d. Philosophie a. d. deutschen Univ. in Prag, 

III, 43 	(1221). 
- 	Dr. K. V. Z e t t e r s t e en , Privatdocent a. d. Univ. Lund, Gronegatan 32 

(1315). 
- 	Dr. Ileinr. Zimm ern, Prof. a. d. Univ. Leipzig, Johannisallee 11 (1151). 
- 	Dr. Jos. Zubati, Prof. a. d. bohmischen Univ. in Prag, Smichow, Huss- 

str. 539 	(1139). 

In die Stellung eines ordentlichen Mitglieds sind eingetreten '): 

Das Veitel-Heine-Ephraimsche Beth ha-Midrasch in Berlin (3). 
Die Kgl. 	Bibliothek in Berlin, W, Opernplatz (12). 

„ 	Bibliothek des Benedictinerstifts St. Bonifaz in Munchen (18). 
Die Bodleiana in Oxford (5). 
The Rector of St. Francis Xavier's College in Bombay (9). 
Die Grossherzogl. Hofbibliothek in Darmstadt (33). 

„ 	K. K. Hofbibliothek in Wien (39). 
Das St. Ign ati us - Co 11 egium in Valkenburg (Holland) (35). 
Das 	Deutsche 	evangelische 	Institut 	filr 	Altertumswissensch. 

des 	hl. Landes in Jerusalem 	(47). 
Die Theologische Lehranstalt in Wien 	(48). 
Das Fiirstlich Hohenzollernsche Museum in Sigmaringen (1). 
The New York Public Library, Astor Lenox and Tilden Foundations, in 

New York, 40 Lafayette Place (44). 
„ 	Owens College in Manchester, England (30). 
„ 	Princeton University Library in Princeton, N.J., U.S.A. (46). 

Cie Stadtbibliothek in Hamburg (4). 
The Union Theological Seminary in New York (25). 
Die Kg1. Universitits-Bibliothek in Amsterdam (19). 

„ 	Universitats-Bibliothek in Basel (26). 
„ 	Kgl. Universitiits-Bibliothek in Berlin, NW, Dorotheenstr. 9 	(17). 
„ 	Kgl. Universitlits-Bibliothek in Breslau (16). 
„ 	Kgl. Universitiits-Bibliothek in Christiania (43). 
„ 	Kais. Universitlits-Bibliothek in Dorpat (41). 
„ 	Kg1. Universititts-Bibliothek in Erlangen (37). 
„ 	Grossherzogl. Universitlits-Bibliothek in Freiburg i/B. (42). 
„ 	Grossherzogl. Universitiits-Bibliothek in Giessen (10). 
„ 	Kgl. Universititts-Bibliothek in Greifswald (21). 
„ 	Grossherzogl. 	Universitiits-Bibliothek in Jena (38). 
„ 	Kg1. I7niversitiits-Bibliothek in Kiel (24). 
„ 	Kgl. Universitiits-Bibliothek in KOnigsberg i/Pr. (13). 
„ 	Kg1. Univ ersitats-Biblioth ek „Alb ertina" in Leipzig, Beethoven- 

str. 4 	(6). 

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

   
  



XVI 	Nchriflenauslauxch der D. Al. Gewethwherft. 

Die Kgl. Univ orsitlits-13 ibliothek in Marburg WI. (291. 
„ 	Kgl. Univ ors itlits-Bibliotli ok in 	Mlitiehen (411). 
„ 	Ka is. Tin iv oral tli ts- B I blio the It 	in St. Petersburg (221. 
„ 	K. K. 	Universititts-Bibliothok in Prag (14). 4  
„ 	Grosslierzogl. Universitlits-Bibliothek in Rostock (341. 
„ 	Kais. Universitlits- u. Landes-Bibliothok in Strasburg i/Els. (7). 
„ 	Kgl. Universitlits-Bibliothek in Utrecht (11). 
„ 	Kg!. Universillits-Bibliothek in 	Witrzburg (451. 

Schriftellaustausch der D. N. Gesellschaft. 
Verzeichnis 	der 	gelehrten 	Korpersehaften 	u. s. w., 	die 	mit 	der 	I). M. G. 	in 
Schriftennustausch 	stelien , nach 	dom 	Alphabet der Stlidtenamen, mit Angabe 

der Verliffentliehungen, welche die D. M. G. von ihnen regehniissig orbit!). 

• bodoutot , duss die D. M. G. ale Gogonloistung Zoitsobrift and Abbandlungon liofort. 
f bodoutot bosondoro Abmachungon. 	Dio Hiirporsoliafton u. s. w., denten koin Zoiolum 
boigosotzt ist, orbalton die Zoitschrift. 	Alit don Gosollsohaften u. s. w. , 	die in 	[ ] (An- 
gosohlosson Bind, schwobon z. Z Vorhandlungon tibor die von ihnon an die D. M. G. au 

lioforudon Schrifton.,) 

"1. 	Het Bataviartsch Genootschap van Kunstan en Wetenschappen in Batavia. 
Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde. 	Bb 901. 
Notulen van de Algemeene en Bestuurs-Vergaderingen. 	Bb 901d. 
Verhandelingen. 	Bb 901g. 	4°. 
Dagh-Register gehouden int Casteel Batavia. 	Ob 2780. 	4°. 

*2. 	Die Kiinigl. Preuss. Akademie der Wissensebaften in Berlin. 
Abliandlungen, Philolog 	u. liistorische. 	Ae 5. 	40. 
Sitzungsberichte. 	Ae 165. 	4°. 

3. 	Die Gesellschaft fiir Erdkunde zu Berlin, SW, Wilholmstr. 23. 
Zeitsehrift der Gesellschaft f. E. zu B. 	Oa 256. 	40. 

*4. 	Das Seminar fiir Orientalische Sprachen in Berlin, C 2, Am Zeughaus 1. 
Mittheilungen des Seminars fiir Or. Spr. 	Bb 825. 

	

Lehrbfielier des Seminars f. Or. Spr. zu Berlin. 	Bb 1120. 	' 
[5. 	Die 	Zeitschrift fiir afrikanisehe, 	ozeanisehe 	and 	ostnsiatische 	Spraelien 

	

in Berlin, W 35, Potsdamer Str. 42. - Bb 935. 	40.] 
6. 	Al-Maehriq, Revue eatholique oriental°, in Beyrouth (Syrien). - Bb 818. 

*7. 	The Bombay Branch of the Royal Asiatic Society in Born bay. 
Journal. 	Bb 755. 

8. ' La Soeiete des Bolfandistes, 14, rue des Ursulines, it Br ux el les. 
Aaialeeta Bollandiana. 	Ali 5. 

9. Die Magyar Tudomanyos Akademia in Budapest. 
Artekezesek. 	Ae 96. 
Nyelvtudornanyi Kozlemenyek. 	Ac 130: 
Rapport cur des travaux de l'Acad. Hongroise des Sciences. Ae 196. 
Einzelne jeweilig erscheinende Werke, 

10. Die Orientalische Ilandels,Akademie in. 13 uda pe s.t, V, Alkotmany-uteza 8. 
Keleti Szemie. 	Revue Orientate. 	Fa 76. 

[11. 	The Kbedivlal Library in Cairo.] 

-. 	 . 
1) Dio Lists ist 'inch dem Stands dor augonblieklichon Ermittelnngon gogobon. 

Erglinzungon and Vorbesserungerr bleiben vorbobalton. 
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*12. 	The Royal Asiatic Society of Bengal in Calcutta. 
Journal. 	Part I and Part III. 	Bb 725. 
Proceedings. 	Bb 725 c. 
Bibliotheca Indica. 	Bb 1200. 

13. The Ceylon Branch of the Royal Asiatic Society in Colombo. 	• 
Journal. 	Bb 760. 

14. Des R. Istituto di Studi superiori in Fl or e n z , Piazza San Marco 2. 
Accademia orientale. 
Collezione scolastica. 	I Diese 	beiden Publikationen 	sollen noch 

geliefert werden.] 
*15. 	Society asiatica italiana in Fl or enz , Piazza S. Marco 2. 

Giornale. 	Bb 670. 
16. Die Konigl. Gesellschaft der Wissenschaften in Gottingen. 

Naehrichten. 	Ae 30. 
17. Der Historische Verein fiir Steiermark in G r a z. 

Mittheilungen. 	Nh 200 (mit der Beilage: Stiria illustrate, Nh 200 a). 
Beitriige zur Kunde steiermiirkischer Geschichtsquellen. 	Nh 201. 

*18. 	Das Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde van Noder-
landsch 'mile im Haag. 

Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van N. I. 	lib 608. 
19. Teyler's Theologisch Tijdschrift in Haarle m. 	- 	Ia 135. 
20. Die Gesellschaft fiir jiidische Volkskunde in Hamburg. 

Mitteilungen. 	Oc 1000. 	 . 
*21. 	Die Lole Francaise d'Extreme.Orient in Hanoi. 

Bulletin. 	Bb 628. 	4°. 
22. Die Finnisch-Ugrische Gesellschaft in II el sing fo r s. 

Journal de la Societe Finno-Ougrienne. 	Fa 60. 	4°. 
Memoires de la Societe Finno-Ougrienne. 	Fa 61. 	4°. 

23. Die Revue Biblique Internationale in Jerusalem. 	- 	Ia 125. 
*24. 	[Das Curatorium der Universitiit in Leiden. 

Einzelne Werke.] 
25. Die Zeitschrift Poung-pao in Leiden. 	- .Bb 905. 	4°. 
26. Der Deutsche Verein zur Erforsehung Pahistinas in Leipzig. 

• Zeitschrift des Deutschen Palaestina-Vereins. 	- 	Ia 140. 
Alittheilungen and Nachrichten des D. P.-V. 	Ia 140 a. 

t27, 	Das Semitistische Institut der Universititt Leipzig. 
Leipziger semitistische Studien. 	Bb 1114. 

28. Das Anthropological Institute of Great Britain and Ireland in London, W, 
3 Hanover Square. 

Journal. 	Oc 175. 	4°. 
29. The Society 	of Biblical Archaeology in London, WC , 	Bloomsbury, 

37 Great Russell Street. 
Proceedings. 	Ic 2290. 

*30. The Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland in London, W, 
22 Albemarle Street. 

Journal. 	Bb 750. 
*31. The Royal Geographical Society in London, W, 1 Savile Row. 

The Geographical Journal. 	Oa 151. 
32. Das Athenee oriental in L 5 yr e n. 

Le AI useon. 	Af 116. 
33. Die 

z. 
Zeitschrift fiir armenische Philologie in Marburg (Hessen). 	Redaktion 

Z. in Charlottenburg. 	- 	Ed 135. 

   
  



XYIII 	Schriftenaustausch der D. M. Gesellschaft. 

*34.  Die Konigl. Bayer. Akademie der Wissenschaften in Munchen. 	" 
Sitzungsberichte 	der 	philosophisch-plailologischen 	and 	der 	histo- 

rischen Classe. 	Ae 185. 
Abhandlungen der philos.-philolog. Classe. e  Ae 10. 	4°. 

*35.  The American Oriental Society in New Haven. 
Journal. 	13b 720.  

*36.  Die 	Ecole speciale des Langues Orientales Vivantes in Paris, 	2, rue 
de Lille. 

Publications de 1'Ecole des L. 0, V. 	I3b 1250. 	8°. 	4°. 	2°. 
Bibliotheque de rEcole des L. 0. V. 	Bb 1119.  

50 
37.  Das Musee Guimet in Paris. 

Annales. 	Bb 1180. 	4°. 
Annales 	(Bibliotheque 	d'Etudes). 	Bb 1180a. 	4°. 
Revue de I'Histoire des Religions. 	Ha 200. 

38.  Die Revue Archeologique in Paris, 2, rue de .Lille. 	- 	Na 325. 
39.  Die Revue de l'Orient Chretien in Paris. 	Redaktion z. Z. in F r esn e s - 

1 e s- Rung Ps (Seine). 	- 	Ia 126. 
[*40. Die Societe Academique Indo-chinoise in Paris.] 

41. Die Societe Asiatique in P a ri s , rue de Seine, Palais de rInptitut. 
Journal Asiatique. 	Bb 790. 

*42. Die Raised. Akademie der Wissenschaften in St. Petersburg. 
Bulletin. 	Ae 65. 	4°. 
Memoires. 	Ae 70. 	4°. 	[Bisher nicht vollsthndig.] 

30 
Bibliotheca Buddhica. 	Eb 2020. 
.131*.orrtva XQovtgcc. 	Eg 330. 	4°. 
Publications du Musee d'Anthropologie et d'Ethnographie de l'Aca- 

demie Imp. d. sciences de St.-Petersbourg. 	Oc 263. 	4°. 
Einzelne jeweilig erscheinende Werke. 

'43. Die Kaiserl. Russ. Geographische Gesellschaft in S t. Pete rs burg. 
HswbcTul. 	Oa 42. 
OTgerb. 	Oa. 43. 
3anneitH . . . Ho oulmettho 3morpa014. 	Oa 48. 

[44. Die Societe d'Archeologie et de Numismatique in St. P et ersb urg.] 	• 
45. The 	American 	Philosophical 	Society 	in 	Philadelphia, 	104 South, 

5th Street. 
Proceedings. 	Af 124. 

*46. Studi italiani di filologia indo-iranica in Pisa. 	- 	Eb 827. 
[°47. Die K. Accademia dei Lincei in Rom. 

Rendiconti. 	Ae 45. 
Atti (Rendiconti delle sedute solenni). 	Ae 45 a. 	40. 
Memorie 	della 	Classe 	di 	scienze 	morali, 	storiche 	e 	filologiehe. 
Der Austausch mit dieser.Publikation soli demniiehst heginnen.] 

48. Die Zeitschrift Bessarione in R o m, Piazza S. Pantaleo No. 3. - Bb 606. 
[49. Die Direction du Service local de la Cochinchine in S aig o n.] 
50. The China Branch of the Royal Asiatic Society in Shanghai. 

Journal. 	Bb 765. 
[''51. The Tokyo Library of the Imperial University of Japan in Tokyo. 

The Journal of the 	College of Science, Imperial University of 
Tokyo, Japan. 	P 150. 	4°.] 

52. The Asiatic Society of Japan in Tokyo. 
Transactions. 	Fg 100. 

   
  



Schri ftenaustausch der V. M. Gesellschaft. 	XIX 

*53. Pie Wittig!. Ustiversitiitsbibliotheli in Ups a la. 
Sphinx. 	Ca 9, 
tinzelne.  jeu`eilig eracheinende Universitlitsschriften. 

*54. Das Bureau of tautology in Vitn s hington. 
Bulletin (bisher in,  der Ilibliothek auf verschiedenc; saehliche" A- 
• teilittigen verteilt). 

Annual Report. 	Oc 2380. 	40. 
. 55. 	The Stnithsoniati Institution in Was hi n g ton. 

Annual Report of the Board 'of Regents. 	Af 54. 
*56. 	Die Kaiser", K5ttigl. Akadetnie der Wissenschaften ht. Wi e n., 

Sitzungaberichte. 	Pliiiosoph.-histor. Glasse. 	Ae 190. 
Archly fiir itunde Osterreithischer Geschichtsqttellen. 	Sit 170. 
Fontes rcrum Austriacariun. 	Nh 121. 

57. DiC Ilinnismatiache Gesellschaft in. Wien, i, tiniversitlitsplatz 2. 
Aldnatsblatt. 	lib 135. 	411. 

58. Die Itectitaristen,Congtegation. in WI et*, VII, Mectitaristengasse 4. 
HandUs amsoretty. 	Ed 1365. 	4°. 

Ex ofliciarhalten ie i E.Tpl. der Zeitschrift: • 
Se. Hoheit Prinz Moritz von Sactsen-Altenburg in A It e nit urg. 
Das Iiiinigi. Ministerium des tinterrichts in Berlin. 
Die Privat-Bibliothek Sr. Majestic des Kossigs von Sachsen in Dresden. 
Se. Eicellenz ,der Herr Staatsminlster von Seydewitz in Dresdcn. 
Die cigene Bibliothelt tier Gesellsetaft in- Halle a/S. 4 EkemplareY. 
Die Konigl. Universitiits,Bibliothek in II al i-e alS. 
Die India Office - Library in London, SW, Whitetail, Downing Str. 
Die Falter Wilidins,Bibliothek in i'n sea .(auch. die ,Abliandlungett'). 
Die KOnigl. Zile:Allelic Bibliothek in Stitt tg a rt. 
Die lionigl. Universitfits-Biblipthelt in Ti  14n-wt. 

   
  



XX 

Personalnachrichten. 

Dor D. AL G. sind als ordontlicho Mitgliodor Kir 1904 boigetroton: 

1354 Herr cand. phil. J. Ha fo rb i or, Osnabruck, Kiusstr. 4, 

1355 	„ 	Dr. Ludwig V en e ti uner, Rabbiner in II  jpest (Neu-Post), 

1356 	„ 	Dr. Israel Friedla end or, .Professor am Jewish Theological Seminary 

of America, 371 West 116 th Street, Now York City, und 

1357 	„ 	Dr. phil. Hugo Grimm, Rottenburg a. N. (Wiirtt.), Priestorsominar. 

Durch don Tod vorlor die  Gesellschaft dio ordentlichen Mitglioder: 

form Sominardiroetor Dr. Carl L a n On Afottmann, f 3. Januar 1904, und 

„ 	Priv.atdoconton Dr. Ludwig Nix in Bonn, t 3. Fobruar 1904, 

sowie das Ehroumitglied: 

Herrn Goheimrat Dr. 0. von Bolt tl in g k , Exc., in Leipzig, f 1. April 1904. 

Aus der Gesollschaft schieden aus : Herr Dr. Kurt.  Bergh old in Dresden 

(wagon schweror Erkrankung),, Herr Prof. Willy Han g in Lowest und How 

Gyinnasialprof. W. W i tse h el in Berlin. 

ow-  Der Redakteur der Zeitschrift, Herr FM'. Aug. Fischer, wohut 
vom 6. April ds. ab : 	Leipzig, Mozaristr. 4. 

   
  



XXI 

Verzeichnis der TOM 1. Dez. 1903 bis 29. Febr. 1904 fiir die 
Bibliothek der D. M. G. eingegangenen Sehriften u. s. w. 

I. Fortsetzungen und Ergitnzungen von Lticken. 

1. Zu Ab 360. 	CIIRCORI LAMS, npio6piTempiri. ButiaioTex.010 Ilimepa- 
Topcxaro 	C. ellerepbyprelta.r0 	Y1113BepenTeTa B1 	1903 rou. 	No. 1. 
C.-Ilierep6ypis 1903. 	(Von der Kais. Universititts -Bibliothek, St. Peters- 
burg.) 

2. Zu Ae 30. 	N a c hri c hten von 	der Konigl. 	Gesellschaft der Wissen- 
sehaften au Gottingen. 	Philologisch-historische Klasse. 	1903. 	Heft 5. 6. 
Geschitftliche Mitteilungen. 	1903. 	Heft 2. 	Gottingen 1903. 

3. Zu Ae 45. 	R en dic o nti della Reale Accademia dei Lincel. 	Classe di 
scienze morali, storiche e filologiche. 	Serie quints.. 	Vol. XII. 	Faso. 70_80. 
9°-10°. 	Roma 1903. 

4. Zu Ae 165. 	4°. 	Sitzungsb eri elite der Koniglich Preussischen Aka- 
demie der Wissenschaften zu Berlin. XLI-LIII. 22. October-17.December 
1903. 	Berlin 1903. 

5. Za Af 30. 	4°. C en tr a lb latt, Literarisches, fiir Deutschland. 	Begriindet 
von Friedrich Zarncke. 	Herausgegeben von Eduard Zarncke. 	54. Jahr- 
gang. 	Leipzig 1903. 	(Von Dr. G. KamptImeyer.) 

6. Zu Af 54. 	Report, Annual, of the Board of Regents of the Smithsonian 
Institution, 	showing the Operations, 	Expenditures, and Condition of the 

t 	Institution for the year ending June 30, 1901. Report of the U. S. National 
Museum. Washington 1903. - Dass., for the year ending June 30, 1902. 
Washington 1903. 

7. Zu Af 116. 	Musson, Le. 	Etudes philologiques, historiques et religieuses... 
Fonds en 1881 par Ch. de Has-lea. 	Nouvelle Serie. - Vol, IV. 	No. 4. 
Louvain 1903. 

8. Zu Af 124. 	Proceedings of the American Philosophical Society held 
at Philadelphia for promoting useful knowledge. 	Vol. XLII. 	No. 173. 
Philadelphia 1903. 

9. Zu Ah 5. A n al e eta Bollandiana. Tomus XXIII. •-• Fasc.I. 	Bruxellis 1904. 
Dabei: Index in tomes I-XX, fol. 6-9 (p. 49---80). 

10. Zu Ah 5b. 	Chevalier, Ulysse, Repertorium hymnologicum. Supplementum, 
folium 38 (p. 594-608). 

11. Zu Ah 12. IX. [u.] X. Jahresb °richt der israelitiseh.theologischen Lehr- 
anstalt in Wien fair das Schuljahr 1901/1902 [u.1 1902/1903. 	Voran geht 
[IX:] Buehler, Adolf, Das Synedrion in Jerusalem und das grosse beth-din 
in der Quaderkammer des jerusalemischen Tempels. Wien 1902. - [X:] Die 
Gesetze Ham mur a b is und die mosaische Gesetzgebung von D. H. 
Miller. 	Wien 1903. 

   
  



XXII 	Vera. der fur die Bibliothek der D.111. G. eingeg. Sehriften u. s. w. 

12.  Zu Ah 12. 	Schwarz, Adolf, Die 	Controversen der Schammaiten und 
Ililleliten. 	I. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Halachah. 	Aus- 
gegeben 	am 15. October 1893 , dem Eroffnungstage 	der isr. - theol. Lehr- 
anstalt in 	Wien. 	Wien 	1893. 	- 	II.-V. [und] VII. Jahr es b eri cht 
der 	israelitisch - theologischen 	Lehranstalt 	in 	Wien 	fiir 	das 	Schuljahr 
1894/95. 1895/96. 1896197. 1897/98. 189911900. . . . Wien 1895-1900. 
Darin (II:) Bitchier, Adolf, Die Prioster und dor Cultus im letzten Jahr- 
zehnt des jerusalemischen Tempels. 	- 	(Ill:) Friedmann, M., Onkelos 
und Akylas. 	- 	(IV:) Schwarz, Adolf, Die hermeneutische Analogie in 
der talmudischen Litteratur. 	- 	(V:) 	Miiiier, D. II., Strophenbau mid 
Responsion. 	Neue Beitrege. - (VII:) Seder Eli ahu rabb a und Seder 
Eli ahu zutu (Tanna d'be Eliabu). 	Nach einem vaticanischen Manuscripto 
ediert , kritisch bearbeitet und commentiert von M. Friedmann. 	(Durch 
die Giite der israelitisch- theologischen Lehranstalt in Wien, zur Vervoll-
stiindigung unserer Reihe.) 

13.  Zu 	Ah 	20. 	Jahr es-Berich t 	des 	jiidisch - theologiscben 	Seminars 
Fraenckel'scher Stiftung. 	Voran geht : 	J. Lewy, Ein Vortrag fiber 	das 
Ritual des Pesach-Abends. 	Breslau 1904. 	(Vom judisch-theolog. Seminar.) 

14.  Zu Bb 10. 	Biblio gr a phi e , Orientalische , . . . bearbeitet und heraus- 
gegeben von Lucian ,Scherman. 	XVI. Jahrgang. 	Drittes heft. 	Berlin 
1903. 

15.  Zit 	Bb 606. 	B e s sari on e. 	Pubblicazione periodica 	di 	studi 	orientali. 
Serie II. 	Vol. V. 	Fasc. 75. 	Anno VIII. 	1903-1904. 	Roma. 

16.  Zu Bb 608. 	Bij dr a g en tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nader- 
landsch-Indie . . . Zevende Volgreeks. 	- Eerste Deel. 	(Deel LV der 
geheele Reeks.) 	Vierde Aflevering. 	's-Gravenhage 1903. 

17.  Zu Bb 628. 40. Bulletin de l'Ecole Francais° d'Extreme-Orient. Tome III, 
no. 3. 4. 	Hanoi 1903. 

18.  Zu 	Bb 	670. 	Giornale 	della 	Societe 	Asiatica 	Italiana. 	Volume 	16, 
Parte Seconda. 	1903. 	Firenze 1903. 

19.  Zu Bb 750. 	Journal, The, of the Royal Asiatic Society of Great Britain 
and Ireland, 	January 1904. 	London. 

20.  Zu Bb 765. 	Journal of the China Branch of the Royal Asiatic Society 
for the year 1900-1901. 	Vol. XXXIII. 	(Auf d. Umschlag: New Series. 
Vol. XXXIII. 	1899-1900.) 	Shanghai, o. J. 	 a  

21.  Zu Bb 790. Journal Asi a ti q u e ... Dixieme Serie. Tome II. 	No. 2. 3. 
1903. 	Paris. 

22.  Zu Bb 800. 	40. 	Litteratur-Zeitun g, Orientalistische. 	Herausgegeben 
von F. E. Peiser. Sechster Jahrgang. 	1903. 	Berlin. 	(Von Dr. G. Kampff- 
meyer.) 

23.  Zu 	Bb 	818. 	al -Mac hr i q. 	Revue 	catholique 	oriental° 	bimensuelle. 
Sciences-Lettres-Arts. 	Bairfit. - VI. 1903. 	No. 22. 23. 24. - VII. 1904. 
1. 2. 3. 4. 

24.  Zu Bb 901. 	Tijdschrift voor Indisehe Taal-, Land- en Volkenkunde, 
uitgegeven 	door het Bataviaasch 	Genootschap van Kunsten en Weten- 
schappen . . . Deel XLVI. 	Aflevering 6. 	Batavia I 's Hage 1903. 

25.  Zu Bb 901 d. 	N o t ul e n van de Algemeene en Directievergaderingen van 
het Bataviaaseh Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. 	Deel XLI. 
1903. 	Aflevering 2 en 3. 	Batavia I 's-Gravenhage 1903. 

26.  Zu Bb 901 n. 	40. 	V erh and ell n gen van bet Bataviaasch Genootschap 
van Kunsten 	on Wetenschappen. 	Deal LV. 	30 Stuk. 	Batavia I 's Hage 
1903. 
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27.  Zu Bb 930. 	Zeits ch rift der Deutschen Morgenlindischen Gesellschaft. 
Siebenundfiinfzigster Band. 	IV. Heft. 	Leipzig 1903. 

28.  Za Bb 1200, s, 33. 	Anantabhatta , The Vidliana-Piirijita. 	Edited by 
Pandita Taraprasanna VidyfIratna. 	VA I. 	Fasciculus III. 	Calcutta 
1903 [= Bibliotheca Indica. 	New Series, No. 1057]. 

29.  Zu Bb 1200, s, 272. 	Gadtidhara Rdjaguru, 	Gadiclhata Paddhatau 
Kalasiira edited by Sadaciva Aligra of Puri. 	Vol. I, Faseicuius VT. 
Calcutta 1903 	Bibliotheca Indica. 	New Series, No. 1049]. 

30.  Zu Bb 1200, s, 229. Govindananda Kavikankandcarya, crfiddlut Krya 
Kaumudi. Edited by Pandita Kamalakvsna Smrtibledsana. Fasciculus Ill. 
Calcutta 1903 [-= Bibliotheca Indica. 	Neal Series, No. 1050]. 

31.  Zu Bb 1200,, s, 39,4. 	(Kumgrita,) cl okavir ti k a translated from the 
Original Sanskrit with Extracts from the Commentaries of Sucarita Micra 
(the Kiicila) and Piirthastirathi Micra (the Ny5yaratnakara) by Gangandtha 
Jha. 	Fasciculus IV. 	Calcutta 1903 [.=-- Bibliotheca Indica. 	New Series, 
No. 	1055]. 	 . . 

32.  Zu Bb 1200, s, 505-. 1VagektbItaya, Maliiibliisynpradipoddyeta by 117age5a 
Bhatta. 	Edited by Pandit ,Bahurvallabha castri. 	Vol. II, Fasciculus IX. 
Calcutta 1903 [= Bibliotheca Indica. 	Now Series, No. 1052]. 

33.  Zn Bb 	1200, s, 535. 	Nar a si inha Viijapeji, 	Nityleira ,Pradipah. 
Edited by Pamlita Vinoda Vilifiri Blvatticaryya. 	Fasciculus IL 	Calcutta 
1903 [= Bibliotheca Indica. 	New Series. 	No. 105-6]. 

34.  Zu Bb 1200, s, 100. Sat apat b ab r it h m an a m. 	The catapatha 13rihnsana 
of the White Yajurveda, with 	the Commentary of Sdyana AcCwya. 
Edited by Pandit Satyavrata Samacrami. 	Vol. II, Fascimilus 1. 	Calcutta. 
1903 [=-- -- Bibliotheca Indica. 	New Series, No. 1051). 

35.  Zu Bb 1200, s, 720. 	Siddhar,ri , 	Upamitibhavaprapafici 	kathii. 	The 
Upamitibhavaprapailci Kathy of Siddharshi. 	Originally edited by the late 
Peter Peterson and continued by Hermann Jacobi. 	Fasciculus VI. 	Calcutta 
1903 [= Bibliotheca Indica. 	New Series, No. 1053]. 

36.  Zn Bb 1225. 	4°. 	143Aania tPauymerera BOCTOIHNXT, if3bIKOBI 143inepa- 
ropocaro C.-HeTep4prexaro YuunepcnTera. No. 5, V. 9. 11. C.-110Tep- 
6ypin. 1902. 1903. - No. 5, V = Tenon; n paaucicania no apano- 

i rpyannoktort dgmoaorin. 	V. Map" H., liorma It meamia CTELTIA. .•••• 
0 = .b'apnw.taa , 13., fleTopmco*reorpstOmmirt o6aop1 Hpana. '- 
11 :=- Kappa, H., rpa7.131HTHICH ApesneapmBncgaro swan. 	DTHM0.101i11. 
(Von der Kais. Universitiits43ibliothek, St. Petersburg.) 

37.  Zu Bb, 1242. 	Mi t t eilung en der Vorderasiatischen Gesellschaft. 	1903. 
6. 	Jahrgang 8. 	Berlin. 	(Von der Vorderasiatischen Gesellschaft.) 

58. Zu Bb 1285. 	8°. 	Tp3rA.41 no Bocronouluinho, luanaemtle .1839,pen- 
CRIMbIluerstTrivnis,BOCTOMMIC% 113121i011%. BElnyc KT, XIII --=1Cpatmesiii, A., 
Helm:011MM A4111 ncpopix MOXHMHeHa H anTepaTypa o nem I. Alocxna 
1902. 	(Von der Kais. Universitiits,Bibliothek in St. Petersburg.) 

39.  Zu Ca 9. 	Sphinx. 	Revue critique embrassant le domaine entier de 
l'egyptologie publiee . . . par Karl Piehl. 	Vol. VII. 	Fase. IV. 	Upsala. 

40.  Zu De 3903. 	4°'. 	AI-II at t Ani sive Albatenii Opus astrofierwieunt . . . 
editum . . . 	a Carole Alphonse Nalliswo. 	Pars prima. 	Versio capitum 
cunt animadversionibus. 	Mediolani Insubrum 1903. = Pubblicazioni del 
Reale Osservatorio di l3rera in. Milano. 	N. XL. 	Parte I. 	{Von den 	ge- 
nannten Osservatorio.) 

41.  Zu Eb 10. 	2°. 	Assam Library. 	Catalogue of Books and Pamphlets 
for the quarter ending the 30th September 1903. 
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42.  Zu Eb 390. 	Ilrishikea 8 astri and Siva Chandra Gui, 	A De- 
scriptive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Library of the Calcutta 
Sanskrit College. 	No. 17-18. 	Calcutta 1903. 

43.  Zu Eb 4068. 	2°. 	Hultzsch, E., Annual Report on Epigraphy for 1902- 
1903. 	Government of Madras. 	G. 0., 	&c., Nos. 655, 	656, 	24th July 
1903. - Dasselbe, for 1898-99. 	(Von Herrn Prof. Hultzsch.) 

44.  Zu Ed 	1365. 	4°. 	II and C.'s anisoreay. 	1903, 	12. 	1904, 	1. 2. 	Wienna. 
45.  Zu Fa 76. 	Szemle, Keloti . 	. . Revue oriontale pour les etudes ouralo- 

altaiques . . . IV. evfolyam. 	1903. 	3. szam. 	Budapest. 
46.  Zu Pi 80. 	C 6 o p if if ft% maTepiaama, gag otificanist micTRocnii if memeill 

RanKa3a. 	Builycio, XXXII. 	Tg(jmitcl 1903. 
47.  Zu Ia 123. 	4°. 	Review, 	The 	Princeton Theological. 	Vol. I. 

No. 4. 	October 1903. 	Philadelphia. 
48.  Zu 	Ia 	125. 	Revue Biblique 	Internationale 	pubiee 	par 	rEcole 

pratique &etudes bibliques . . . Nouvelle Serie. 	Premiere Armee. 	No. 1. 
Janvier 1904. 	Paris, Rome. - Tables generales comprenant les Volumes 
I- VIII (1892-1899). 	Paris 1900. 

49.  Zu 	Ia 	126. 	Revue 	de l'Orient Chretien. 	Recueil 	trimestriel. 	1903. 
No. 4. 	Paris 1903. 

50.  Zu Ia 128. 	R iv is t a Cris t i awl, La. 	Comitato Direttivo: Emilio Combo 
- Enrico Bosio - Giovanni Luzzi. Nuova Serie. Anno Quinto. Dicembro 
1903. - Anno Sesto. 	Gennaio, Febbraio 1904. 	Firenze 1903. 1904. 

51.  Zu 	Ia 	135. 	8°. 	Tijdschrift, 	Teyler's 	Theologise'', . . . Jaar- 
gang 2. 	Allevering 1. 	Haarlem 1904. 

52.  Zu Ia 140. Z ei tschrift des Deutschen Palaestina-Vereins. 	Band XXVII. 
Heft 1. 	Leipzig 1904. 

53.  Zu Ic 2290. 	Proceedings of the Society of Biblical Archaeology. Vol. XXV. 
Part 8. 	Vol. XXVI. 	Part 1. 2. 	London 1903. 1904. 

54.  Zu Mb 135. 4°. M o flats bla tt der numismatischen Gesellschaft in Wien. 
Nr. 245-247. 	VI. 	Bd. 	(Er. 12. 13. 14). 	Dezember 	1903. 	Janner, 
Februar 1904. 

55.  Zu Na 325. 	Revue archeologique. 	Quatrieme Serie. - Tome II. 	No- 
vembre-Decembre 1903. 	Paris 1903. 	 a 

56.  Zu Nf 381. 	2°. 	Report, Annual, of the Archaeological Survey, Bengal 
Circle, For the year ending with April 1903. 	Calcutta 1903. 	(Vom Bengal 
Secretariat Book Depot.) 

57.  Zu Oa 151. 	J 0 u rn a 1, The Geographical. 	December, 	1903. 	January, 
1904. 	Vol. XXII. 	No. 6. 	Vol. XXIII. 	No. 1. 2. 	London. 

58.  Zu Oa 256. 	40. 	Z e its chri ft der Gesellschaft fir Erdkunde zu Berlin. 
1903. 	No. 9. 	10. 	1904. 	No. 1. 	Berlin. 

59.  Zu Ob 2780. 	4°. 	Dagh-Register gehouden int Casteel Batavia . 
Anno 1676. 	Uitgegeven 	. . 	. onder toezicht 	van J. A. van der C4js. 
Batavia I s'Hage 1903. 

60.  Zu Ob 2845. 	4°. 	Encyclop re d i e van Nederlandsch-Indie . . . samen,- 
gesteld door P. A. van der Lith en Joh. F. Snetteman. All. 35. 's-Graven-
hage-Leiden. 

61.  Zu Oc 176. 	8°. Jo urnal, The, of the Anthropological Society of Bombay. 
Vol. VI. 	No. 6. 7. 	Bombay 1903. 

62.  Zu P 150. 	4°. 	Journal, The, of the College of Science, Imperial Univer- 
sity 	of 	T6kyri, 	Japan. 	Vol. XVII, 	Article 12; 	Vol. XVIII, 	Artiele 4; 
Vol. XIX, Article 8. 10. 	Tokyo, Japan 1903. 
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II. Anders Werke. 

11692. 	Synodic 
traduit et 

on Orieutale ou Recueil 	de Synodes nestoriens 	publie, 
annote par J.-B. Chabot . . . Tire des Notices et Extraits 

des Manuserits de la Bibliotheque Nationale et autres bibliotheques. 
Tome XXXVII. 	Paris 1902. 	 De 2648. 	4°. 

30 
11693. 	Schwab, Molse, Le manuscrit hebreu No. 1388 de la Bibliotheque 

Nationale (Une Haggadah paschale) et l'iconographie juive an temps de 
la renaissance. 	(Tire des Notices 	et Ext. . . . T. XXXVIII.) 	Paris 
1902. Qa 110. 	4°. 

11694. 	Brocicelmann, C., Verzeichnis der arabischen, persischen , turkischen 
und hebritischen Handschriften der Stadtbibliothek au Breslau. 	Breslau 
1903. 	(Vom Verf.) 	 Ab 62. 	4°. 

11695. 	Miilinen, E. von, Die lateinische Kirche im Tiirkischen Reiche. 	2. ver- 
mehrte Auflage. 	Berlin 1903. 	 K 73. 

11696. 	Boll, Franz, Sphaera. 	Neue griechische Texts und Untersuchungen 
zur Geschichte der Sternbilder. 	Mit einem Beitrag von Karl Dyroff . . . • 
Leipzig 1903. P 44. 

11697. 	Traktat fiber die Neulichtbeobachtung und den Jahresbeginn bei den 
Kariiern von Samuel b. Moses. 	Nach einer arabischen Handschrift 
mit dem Fragmente 	einer hebraischen tbersetzung 	kritisch heraus- 
gegeben und ins Deutsche iibertragen von Felix Kaufmann. 	Frank- 
furt a. M. 1903. 	Auch mit arab. Titel. 	 De 10281. 

11698. Tria opuscula auctore Abu Othman Amr ibn Bahr al-Djahiz Basrensi 
quae edidit G. van Vloten (Opus posthumum). 	Lugduni Batavorum 
1903. 	(Von der Universitlit Leiden.) 	 De 4882. 

11699. 	Al-Bac h i r. 	Jubile 	de l'Imprimerie Catholiqbe de Beyrouth (Syria) 
1853-1903. 	Beyrouth 15 Decembre 1903. 	34 ma Annee No. 1624. 

De 3891. 	2° max. 
11700. 	Report, Annual, on the search for Hindi Manuscripts For the year 	,,_ 

1900. 	By Syamsundar Das . . . Allahabad 1903. 	(Von dem Super- 
intendent, Government Press, United Provinces, Allahabad.) 

Eb 5270. 	20. 
11701. 	[N eues Testament, 	in Mandschu 	ilbersetzt 	unter Aufsicht 	von 
c. 	S. Ltipowzaw. 	St. Petersburg 1835.1 	8 volt. 	Ib 2775a. 	4°. 
11702. 	[A ltes Testament , mongolisch, nachgesehen von J. Schmidt, St. 

Petersburg, Nov. 1840.1 	 Ib 2783. 	4°. 
11703. The New Testament . . . translated . . . into the Mongolian Lan- 

guage, by Edward Stallybrass and William Swan. 	London 1846. 
lb 2798a. 	4°. 

11704. A b di a s Hayaren. 	Id est: Obadias Armenus .. . primum in Germania 
specimen characterum armenicorum . . . procuratorum ft M. Andrea 
Acolutho. Lipsiae 1129] 1680. 	 Ib 2030. 

11705. Ruete, Said, Ein Fremdenbuch aus Theben. 	Berlin 1900. 	(Von 
Herrn Professor Dr. G. Jacob.) 	 Ca 530. 

11706. Sultan Saiman des Grossen Divan in einer Auswahl mit sachlichen 
und grammatisehen Einleitungen und Erliiuterungen sowie einem yell- 
stiindigen Glossar 	herausgegeben 	von 	Georg Jacob. 	Berlin 	1903. 
(Vom Herausgeber, Prof. Dr. Jacob.) 	 Fa 3018. 

10 
11707. 	Jacob, Georg, Zur Vorgeschichte der Null. 	Aus den „Beitrilgen zur.._ 

Kenntnis des Orients" Bd. I (Jahrbuch der Miincimer Orientalischen 
Gesellschaft 1902/03). 	(Vom Verf.) 	 Na 132. 
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11708. Hahn, Ferd., Kurukh (01.50 -English Dictionary. 	Part I. 	Calcutta 
1903. 	(Vom Bengal Secretariat Book Depot.) 	 Fe 282. 

11709. Kuhn, Ernst, Der Einfluss des arischen Indiens auf die Nachbarlander 
im Siiden und Osten. 	 (Rectorats-Rede.) 	Miinchen 1903. 	(Vom Verf.) 

Na 170. 	P. 
11710. J o m a. 	Der Mischnatraktat „Versohnungstag" herausgegeben und erklat 

von Hermann L. Strack. 	Zweite, neubearbeitete Auflage. 	Leipzig 
1904. 	(Vom Herausgeber.) 	 Dh 2600'2. 

11711. Kwpinzszvarni Sastri, T. S., A short History of the Tanjore Nayak 
Princes. 	Tanjore 1903. 	Audi mit Tamil-Titel. 	(Von Herrn Professor 
Dr. Hultzsch.) 	 Fe 500. 

11712. The 	Tantravartika 	of Kumarda Bhatta translated into English by 
Ganganatha Jha. 	Fasciculus I. 	Calcutta -  1903. 	[Bibl. Ind. New 
Ser., No. 1054.) 	 = Bb 1200, s, 395. 

11713. Winter, Martin , Uber Avicennas Opus egregium 	de 	anima 	(Liber 
sextus naturalium). 	Grundlegender Teil. 	Mtinchen 1903. 	(Vom Verf.) 

De 7138. 
11714. nommen, Eduard, Die Wortstellung im nachVedischen Altindischen 

and 	im 	Mittelindischen. 	(Gottinger 	Disc.) 	Giitersloh 	1903. 	(Vora 
Verfasser.) 	 Eb _0. 

80 
11715. .1bn 	Ginni's Kitilb al-murtasab. 	Arabischer Text mit einer Einleitung 

fiber das Leben und die Werke seines Verfassers. 	(Diss. von) Edgar 
Probster. 	Leipzig 1903. 	(Von Herrn Prof. Dr. A. Fischer.) 	De 6296. 

11716. Seybold, 	C. F., 	Monchique 	et Arrifana d'Algarve 	chez 	les 	auteurs 
arabes. - Lopes, David, Aljezur e Arrifana. 	(Beide = Separata d' 
„O Archeologo Portugues", VIII, 	Nos 5 	e 6 	de 	1903.) 	o. 0. 	(Von 
Herrn Prof. Seybold.) 	 Ob 3355. 

11717. Pick, Hermann, 	A ssyrisches und Talmudisches. 	Kulturgeschichtliche 
❑od lexikalische Notizen. 	Berlin 1903. 	(Vom Verf.) 	Dh 2015. 

11718. Lammens , II., Le Liban. 	Notes areheologiques , historiques, ethno- 
graphiques et g6ographiques. 	Extrait de la revue „Al-Machriq". Premiere 
partie. 	Le Liban septentrional. 	Beyrouth 	1902. 	Arabisch. 	(Vom 
Verf.) 	 De 7935. 

11719. I bn al- Qadi Ahmad b. Muhammad b. Muhammad b. Muhammad b.' 
Abi '1-‘7.1.fija (-- Ahmad 	b. 'All 	b. `Abd ar-Rahmtin b. Abi '1-`...i.fija al- 
Mikniisi Abu 	'1-`Abbas), 	Gadwat al-ktibris fl man halla min al-agan 
madlnat Flo. 	Fes 1309. 	 De 6832, 

11720. Hillebrandt, Alfred (Besprechung von: Caland, W., Heber das rituelle 
Sara des Baudhilyana. 	Leipzig 1903.) 	(A. aus d. Gott. gelehrt. Anz. 
1903 Nr. 12.) 	 Eb 1874. 

11721. S tudi en, Leipziger Semitistische, I. 1. 2. Herausgegeben von A. Fischer 
und H. Zimmern. 	Leipzig 1903. 	I, 1 = Bee h erw ahr sagung 
bei den Babyloniern nach zwei Keilschrifttexten aus der Hammurabi- 
Zeit. 	Von Johannes Hunger; I, 2 = Altbabylonische Rechtsurkunden 
aus der Zeit der Hammurabi-Dynastie 	Von Samuel Daiches. 

11722. [Nr. 11721 , 	I , 1 , 	bis 	S. 58 	ale 	Diss., 	Leipzig 1903.] 	(Von Herrn 
Professor Dr. A. Fischer.) 	 Db 393. 

11723. [Nr. 11721, I, 2, bis S. 62 als Diss., Leipzig 1903.] 	(Von dems.) 	Db 580. 

11724. 	.Kersjes, B., en C. den Hamer, De Tjandi Mbndoet voor de restau- 
ratio . . . Batavia, 's Gravenhage 1903. 	(Von der Bataviaasch Genoot- 
schap van Kunsten en Wetensch.) 	 Ng 1110. 	2°. 
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-11725. R elationes, Genuinae, inter Sedem Apostolicam et Assyriorum orien-
taliuzn sea Chaldaeorum ecelesiam nuns majori ex parte primum editae 
historicisque adnotationibus illustratae cura et studio Samuelis Giamil, 
Roma 1902. 	Auch syr. Titel. 	(Vom Verleger.) 	Ie 283. 	4°. 

11726. Le livre des appareils pneumatiques et des machines hydrauliques par 
Philon de B yzance &lite d'apres les versions arabes d'Oxford et .de 
Constantinople et traduit en francais par Carra de Vaux. 	(Tire des 
Not. et Extr. des Mss. de la Bibi. Nat. et autres bibl. 	T. XXXVIII.) 
Paris 1902. 	 De 9549. 	4°. 

11727. Euting , J., Notice sur un papyrus egypto.arameen de la Bibliotheque 
Imperials de Strasbourg. 	(Extrait des Memoires pres. par div. say. a 
rA.c. des I. et B.-L. 	lre Serie, T. XI, Ile partie.) 	Paris 1903. 

	

Dc 806. 	4°. 
11728. Ladakhi 	Songs. 	Edited 	in 	co-operation with 	S. Ribbach 	and 

E. Shawe, by H. Franke, Leh 1899. 	First Series [S. 1-31]. 	- 
(Dass., 	2te Serie, S. 	32-5,2. 	Ghoom 1900.) - (Dass., 3te Serie, 
S. 54-73, o. 0. u. J. [1901]). - [Texte zu Reynard the Fox in 
Ladakh. 	Herausgegeben von demselben. 	o. 0. u. J.] - Die Trink. 
li oder von Khalatse. [Herausgegeben von demselben.] o. 0. u. J. - 
Ladakher Spriie hworter end Ritt se 1. 	2 te Sammlung. 	Gesammelt 
von A. H. Francke. 	o. 0. 1903. 	(Vom Herausgeber A. H. Franke.) 

Ff 1650. 
11729. Goldziher,  , Ignaz, Heinrich Leberecht Fleischer. 	(SA. aus 	d. Allg. 

Deutsch. Biographic. 	o. 0. u. J. 	[1904].) 	(Vom Verf.) 	Nk 294. 
11730. Silberstein, Emil, Conrad Pellicanus. 	Ein Beitrag zur Geschichte des 

Studiums der hebriiisehen Sprach° in der ersten Hilifte des XVI. Jahr-,  
hunderts. 	(Erlanger 	Diss.) 	Berlin 	1900. 	(Von 	Herrn 	Prof. 	Dr. 
G. Jacob.) 	 Nk 675. 

11731. Maimonides' Commenter zum Tractat Bekhoroth im arabischen Urtext 
mit verbesserter hebritischer Uebersetzung und mit Anmerkungen ver- 
sehen. 	(Erlanger Diss. von) Julius Lowenstein. 	Berlin 1897. 	(Von 
dems.) 	 De 6687 

40 
11732. Kanju Kiga, Das BankWesen Japans. 	(Leipziger Diss.) Lucke. S.-A. 

o. J. 	[1903]. 	(Von Herrn Prof. Dr. A. Fischer.) 	 K 800. 
*11733. Leipoldt , Johannes, Schenute der Begriinder der national iigyptischen 

Kirche. 	(Diss.) 	Leipzig 1903. 	(Von dems.) 	 le 171. 
11734. Fleisehmann, Otto, Untersuchungen von Gesteinen aus dem nord- 

ostlichen 	China. 	(Provinz 	Chili.) 	(Leipziger 	Diss.) 	Pegau 	1903. 
(Von dems.) 	 P 73. 

11735. Kamanoe a, H. 0., 011EITI, liscalvAonaliia ypaincafieliaro =IRS . . . 
Ii9.3aln, 1903. 	(Von der K. Universitgts-Bibliothek, St. Petersburg.) 

Fa 3254. 
11736. Pydowooz, A., MaTepiaali no Ecropili liwraffesoff liyabrypta 13'b rliptn.- 

elioft nponulitia 	(1644-1902 	r. r.). 	TO117, I . 	. . $1a411130CTOK% 
1903 r. 	(Von derselben.) 	 Ng .230. 	4°. 

11737. [V orl esun gs-V er zei ch nis 	der 	Orientalischen Fakultiit 	der Uni- 
versititt St. Petersburg im Schuljahr 1903-1904.] (Von ders.) 	Ni 407. 

11738. [P ersona 1 - Ver z ei chnis der Universititt St. Petersburg. 	Oktober 
1903.] 	(Von ders.) 	 Ni 418. 

11739. Ramanoa, H., IIIneAz Nr3linns-Iorann% CTpa.aen6epr% II rpp,u ero no 
POCCill 	SS 	Cli6lipit 	(uagan XVIII Alia). 	Ao.ToAeno 	By 061gesrb 
Co6panin 0. A., II li a. 	30 anykan 1902 r. 	(Von Herrn Prof. Dr. 
G. Jacob) 	 Nk 867. 
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11740. 	Catalogue of Indian Coins in the British Museum . .. London (1886). 
1892. 	2 Bdo. = I) Gardner, Percy, The Coins 'of the Grook and 
Scythic Kings of Bactria and India . . . edited 	by Reginald Stuart 
Poole. 	2) Lane-Poole, Stanley; The Coins of the Moghul Emperors 
of Hindustan . . . edited by Reginald Stuart Poole. 	(Duren die Gitto 
dor Trustees des Brit. Museum) 	 Mb 868. 

11741. 	Sarsolvs4, Abraham, Die ethiseh-roligiOse Bedoutung dor alttestamont- 
lichen 'Damon nach Talmud, Targum und Andra (Konigsbergor Diss.). 
Kirehhain N.-L. 1904. (Von Herrn Prof. Dr. C. Brockelmann.) Ilb 1463. 

11742. 	Pancritius, Marie, Assyrische Kriegfuhrung von Tiglat-piloser I. his 
auf ganin-adad HI. 	(piss.) 	Konigsberg 1. Pr.' 1904. 	(Von dem ) 

Ne 168. 
11743. 	Seder '0 lam (Cap. 	1-10) . nach Handschriften 	und Druckworken 

herausgegebon, 	fibersetzt und orkliirt. 	(Konigsborger Dissertation von) 
Alexander Marx. 	Berlin 1903. 	(Von doms.) 	 Dh 5305. 

11744. 	Verhand l u n g on dos XHI. Intornationalen Orientalisten-Kongressos. 
Hamburg September 1902. 	Leiden 1904. 	 Bb 992. 	so. 

11745. 	Goldziher,• I., Mohammed ibn'Teumert et la theologie do l'Islam dans 
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XIVe Congres International des Orientalistes.1) 

Le Congres 	des Orientslistes de. Hambourg , en 1902, a designd Alger 
comme siege• du XIV° Congres, qui dolt avoir lieu on 1905, pendant tes conges 
de Paques, et M. le Gouverneur General de l'Algerie a bien voulu aceorder 
son baut patronage h cette manifestation scientifique. 

Le Comite d'organisation est alnsi compose: 
President: M. René Basset, Correspondent do 'Institut , Di-14310%w de Meet° 

Superieure des Lettres d'Alger, 77, rue' Miehelet, Mustapha. 
Vice-Presidents: MM. J.D., 	L uci ani , Directeur du Service des Affaires Indigenes 

AU Gouvernement Genera/ de l'Algerie. 
M espl e , Professeur h I'Ecolo Superieure des Lettres, 17, rue Saint•Augustin, 

Alger. 
Bou K ando ur a, Mufti hanefite dAlger, Mosquee de la Pecherie. 

Secretaire General: M. Edmond Dou t t é, Charge de cours h EEeeie Superieure 
des Lettres, Parc de Fontaine-Bleue, ,Alustapha.Superieur. 

Secretaires-Adjoinrs : MM. C h.a m.b i g e, AdMinistrateur de commune mixte, Chef 
de bureau au Service des Affaires Indigenes du Gouvernement General' 
de rAlgerie. 

Y v er, Charge de sours It rEeole 'Superieure des Lettres, 21 ter, rue Clauzel, 
Mustapha. 

Ch er thrill, Redacteur au ,Mobacher". 
Tresorier: M. D a vid , Chef du Secretariat particulier de M. le Gouverneur 

General de eAlgerie, att Palais d'hiver. 
Tresorier-Adjoint: M. Et t o ri , Chef do Service du Materiel au Gouvernement 

General de l'Algerie. 
,hombres du Conaite: MM. D e4ph i n , Directeur de la Medersa d'Alger , 25, 

boulevard Bugeaud, Alger. 
Gsell, Correspondent de rInstitut , Profetseur it l'Eeole Superieure >des 

Lettres, Directeur du Muses &Alger, 7t, rue Miehelet, Mustapha. 
Commandant I:a cr oix, -Chef du Service des Affaires Indigenes et du 

Personnel Militaire du Gouvernement General de EAlgerie, 12 , rue 
Bourlon, Mustapha. 

W a i/1 e, Profersour It 1'Bcole Superieure des Lettres, 30, rue Dupuch, 
Alger. 

B e n Ch en e b, Professeur it ht Medersa d'Alger. 
B en S mai a, Professeur h to Medersa d'Alger. 
Le Congres eomprendra les sectioni suivantes: 

I. — Inde; Langszes Aronnes et Lcmgues de l'Inde. 
President: M. 8 e nar t, Membre de l'InsOtut, Paris. 	 - 
Secretaire: M. Victor Henry, Professeur it la Faculte des Lettres de Paris. 

1) Abdruck des ersten dem Vorstand zugegangenen Beriehts , mit Emit-
schaltung einer dem Vorstand seitens des Herrn Basset unter dem 8. 3. ds. 
mitgeteilten Erglinzung. 
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II. — Langues Semitiques. 
President: M. Philippe Berger, Membre 	de l'Institut, Professeur au College 

de France, 3, quai Voltaire, Paris. 
Secretaire: M. Fosse y, 1, avenue de l'Observatoire, Paris. 

III. — Langues Musulmanes (Arabe, lure, Permit): 
President: M. Rene Basset, Correspondant de l'Institut, Directeur 	de l'Ecole 

Superieure des Lettres d'Alger, 77, rue Michelet, Mustapha. 	. 
Secretaire: 	M. D el phin, Directeur 	de 	la Modersa d'Alger , 	25, 	boulevard 

Bugeaud, Alger. 
IV. — Egypte; Langues Africaines; Madagascar. 

President: 	M. L e febure, 	Charge de cours 	a l'Ecole Superieure 	des Lettres 
d'Alger, 94, rue de Lyon, Mustapha-Belcourt. 

Secrets.ires: M. Hericy, Professeur au Lycee d'Alger. 
M. Boulifa, Repetiteur de langue kabyle a l'Ecole Superieure des Lettres 
d'Alger. 

V. — Extreme-Orient. 
President: M. Cor die r, 	Professeur a rEcole des Langues Orientales vivantes, 

54, rue Nicolo, XVIe. 
Secretaire: M. Courant, Maitre de conferences it l'Universite de Lyon , che- 

min du Chancelier, 3, Ecully, (Rhone). 	' 
VI.— Grace et Orient. 

President: M. Dieh 1, Professeur a la Faculte des Lettres de Paris, Paris, 67, 
rue de Seine. 

Secretaire: 	M. B re bier, 	Professeur ii la Faculte des Lettres de Clermont- 
F errand. 	 , 

VII— Archeologie africaine et Art musulman. 
President: M. Gsell, Correspondent de l'Institut, Professeur a rEcole Superieure 

des 	Lettres &Alger,  , Directeur du Muse° 	d'Alger, 77, rue Michelet, 
Mustapha. 

Secretaire: M. le Baron de Vial ar, directeur-adjoint du Musee d'Alger. 
Les titres des communications scientifiques destinees h etre lues au Congres 

devront etre envoyes, soit au President de la section a laquelle elles ressortissent, 
soit au Secretaire general ou aux Secretaires-adjoints. 

Le montant de la cotisation est fixe a vingt francs; les femmes ou parente's 
de congressistes accompagnant ceux-ci auront droit a une carte de dame du 
prix de dix francs. 	Cette carte 	donnera 	droit it 	toutes les reductions et prix 
de favour qui seront eventuellement consentis aux mombres du Congres par les 
Compagnies de transports et autros, mais elle ne dormers, pas droit aux publi-
cations du Congres. 

Les correspondences et les demandes de renseignements touchant le Congres 
devront etre adressees au Secretaire general on aux Secretaires-adjoints. 

Les adhesions peuvent des maintenant etre 	adressees au Tresorier: elles 
doivent etre accompagnees du montant de la cotisation, faute de quoi elles seront 
considerees comma non avenues. 	Pour la commodite des futurs congressistes, 
elles pourront egalernent etre adressees: 

h Paris, a M. Leroux, libraire, 28, rue Bonaparte, Vie. 

Le President 
Le Secretaire General 	 du Comite d'organisation, 

du Comite, Rene Basset. 
Edmond Doutte. 
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Zur Beachtung, 
Utn fortiviihrenden Inkonsequenzen in der Orthographie unserer Zeitschrift 

und eiuem notwendig daraus resultierenden Plus an Korrekturarbeit und Korrektur- 
kosten 	entgegenzuarbeiten, 	babe ich die Setzer unserer Druckerei anweisen 
lassen, in der Orthographie von jetzt -ab den „Buchdrucker-Dudeel) zur Richt-
sehnur zu nehmeu. Aus iihnliehen Griinden babe ich bestimmt, dass in Zukunft 
in transkribierten Wortern die einfache Vokalliinge durch den bekannten kleinen 
horizontalen Strich aber dem Vokal bezeichnet werde, mid nicht mehr dureh 
den Zirkumlies, der fiir besondere Zwecke reserviert bleibt, z. B. zur Bezeich- 
nung der b etont en Vokallange o. a. 	Die adoptierte Bezeichnung ist, soviet 
ich sehe, bei den Indologen — und wohl such bei den iibrigen Indogermanisten 
— heutzutage fast ausschliesslich im Gebrauch (wie iiberhattpt bei den Indo-
logen, namentlich seit Erscheinen des Biihiersehen Grundrisses, in Transkriptions- 
fragen viel grosser° Einheit herrscht xis beispielsweise bei uns Semitisten.); 	sie 
darfte daher aueh auf den ubrigen Sprachgebieten durehaus am Platte sein. 

Natiirlich aber InOchte ich keinen der Herren Mitarbeiter vergewaltigen, 
mid somit ersuche ich 	diejenigen Herren, 	die ihre Beitrage zur Zeitschrift in 
ihrer eigenen Rechtsehreibung gedruckt au sehen wiinsehen, an die Spitz') ihrer 
Manuskripte einen entsprechenden Vermerk zu stellen; ihrem Wunsche wird 
dann regelmassig entsprochen werden. 	Nur haben diese Herren dann wohl 
auch die Giite ihre Manuskripte so einzuriehten, dass sich der Setzer infolge 
von Unklarheiten oder Inkonsequenzen, auf .die er stosst, nicht schliesslich doch 
wieder zur Selbsthilfe genotigt sieht, dio dams, wie bekannt , leicht zur Felder-
quelle wird. 
e 	Freilich wage ich au hoffen, dass ein derartigdr Wunsch nur selten ge- 
aussert werden wird. In den Rechtschreibungsfragen, die unsere Zeit beschaftigen 
(„bewegenu 	ware au viel gesagt), 	handelt 	es slat ja doch im grossen und 
ganzen nur um Quisquilien, die keinem Einsichtigen lange die Rohe storen 
sollten. Urn Quisquilien, die lenge, hartnackige Kampfe gar nicht wert sind, handelt 
es stub aber grosstenteils such bei den 	angeblichen Schwierigkeiten, die sich 
einer Liisung der Transkriptionsfrage entgegenstellen. Es ware wirklich an der 
Zeit, dass man bier endlich einmal zum Ziele, d. h. zu einer allgemeinen inter- 
nationalen Verstandigung, kame. Der Redakteur. 

1) Rechtsehreibung der Buchdruckereien deutscher Sprache. Auf Auregung und miter 
Mitwirkung des Deutschen Buchdruckervereins , des Reichsverbandes Osterreichischor 
Buchdruckoreibesitzer und des Voreins Schweizerischer Buchdrackereibesitzer heraus-
gegeben vom Bibliographischen Institut, bearbeitet von Dr. Konrad Dud en, Geh. Regis- 
ruugsrat, Gymnasialdirektor. 	Leipzig mud Wien, 1903. 
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PersonalnaChrichtn. 

Der D. Al. G. sired *1 1904 als ordefitliche Mitgiieder heigetteten: 

1358 Gorr 	Dr. Joseph fle41 , 1TriVatdocent 	in 	Aliinehen 

Strasse 24a 11, end 

, 	Welfratsbauseuer 

1359 „ 	J. Pr euss; Geist]. Lehrer mid Lebratntspraktikant am Groliherzogl. 

Gytimasitim in Karlsruhe. 

Seinen Austria eritlarte Herr Prof. Dr. Hans \T elg t in Leipzig. 

Hearn 

parch don Tod, vorior die .Gesellsehaft ihre ordodlichen Mitglieder:, 

Prof. Dr. Wi1111.17  o 1 elein Rostock, t 20. 31M 14904, mu) 

• K. Hi mix, Atis. poluustseher a. L. in Nitie.stunien, 4 1. jimi 1904.    
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1. Zu 	Ae 30. 	Nachrich ten 	von 	der 	Kiinigl. 	Gesellschaft 	der Wissen- 
schaften zu 	Gottingen. 	Philologiseh - historische 	Klasse. 	1904. 	Heft 	1. 
Giittingen 1904.  

2. Zu Ae 45. 	R en di co n ti della Reale Accademia dei Lincei. 	Classe di 
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Louvain 1904. 
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Philadelphia 1903. 
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i Uppsala. 	Band VIII. 	Uppsala. 	Leipzig (1902-1904). 

9. Zu Bb 606. 	• Bessarion e. 	Pubblicazione periodica di studi 	orientali. 
Serie II. 	Vol. VI. 	Faso. 76. 77. 	Anno VIII. 	1903-1904. 	Roma. 

10. Zu Bb 608. Bij dr age n tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Neder- 
landsch-Indie . . . Zevende Volgreeks. - Tweede Deel. 	(Deel LVI der 
geheele Reeks.) 	Eerste en tweede Aflevering. 	's-Gravenhage 1904. 

11. Zu Bb 720. 	Journal of the American Oriental Society. 	Twenty-fourth 
Volume, Second Half. 	New Haven 1903. 	 • 

12. Zu Bb 725. 	Journal of the ' Asiatic Society of Bengal. 	Vol. LXVIII, 
1899, Part I, Title page and Index. - 	Vol. LXX , 	1901, Part I, Title 
page and Index. - Vol. LXXI, 1902, Part I. 	Title page and Index. - 
Vol. LXXII. Part III, No. 1. 2. 1903. - Part HI. Title page and Index 
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13.  Zu Bb 725 e. 	Proceedings of the Asiatic Society of Bengal. 	No. VI-...X. 
June-December 1903. 	Calcutta 1903. 1904. 

14.  Zu Bb 755. 	Journal, The, of the Bombay Branch of the Royal Asiatic . 
Society. 	No. LIX. 	Vol. XXI. 	1903. 	Bombay 1904. 

15.  Zu Bb 790. 	Journal Asiatique ... Dixihme Serie. 	Tome III. 	No. 1. 
1904. 	Paris. 	 . . 

16.  Zu 	Bb 	818. 	al -Ma c hri q. 	Revue 	catholique 	orientate 	bimensuelle, 
Sciences-Lettres-Arts. 	Bairtit. -*VII. 1904. 	No. 5-8, 9. 

17.  Zu Bb 901. 	T ij d s c h rift voor Indische Taal- , Land- en Volkenkunde, 
uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap vau Kunsten en Weten- 
schappen . . . Deel XLVII. 	Aflevering 1 en 2. 	Batavia I 's Hage 1904. 

18.  Zu Bb 945. 	Zeitsch ri f t , Wiener, Mr die Kunde des Morgeniandes . .. 
XVII. Band. 	4. Heft. 	Wien 1903. 

19.  Zu Bb 1125 (4). 	A. Socin's Arabische Grammatik, paradigmen, Litteratur, 
tibungsstiicke 	and Glossar. 	Filnfte verbesserte 	Auflage 	bearbeitet 	von 
Karl Brockelmann [= Porta linguarum orientalium. 	Pars IV]. 	Berlin 
1904. 	(Von Herrn Prof. Dr. Brockelmanu.) 

20.  Zu Bb 1200, s, 33. 	Anantabhatta, The Vidlina-Parijita. 	Edited by 
Paudita Tardprasanna Vidydratna. 	Vol. I. 	Fasciculus IV. 	Calcutta 
1904 1.-= Bibliotheca Indica. 	New Series, No. 1066). 

21.  Zu Bb 1200, s, 95. 	Bhiskaramiira .S omay ij i n , Trikiinda-Maudanam 
by Blaskaxa-Micra , Soma-Yap' being an Exposition of the Soma,yliga 
Aphorisms of Apastamba. 	With an anonymous Commentary entitled Viva,. 
raua edited by Mahlinahopildhyiya Canclraiednta Tarkalanktira. 	Fasci- 
culus III. 	Calcutta 1903 [--.=-.• Bibliotheca Indica. 	New Series, No. 1059].  

22.  Zu Bb 1200, s, 229. Govinddnanda Kavikanikanded.rya, criddha Kryii 
Kaumudi. Edited by Pandita Kamatakma Smrtiblvileonja. Fasciculus IV. 
Calcutta 1903 [.---= Bibliotheca Indica. 	New Series, No. .1062]. 

23.  Zu Bb 1200, s, 295. 	Jimdravdiulna, Kiilavivekali. 	The Kila -Viveka 
edited by Madhusddana Sntrtiratna. 	Fasciculus VI. 	Calcutta 1903 
(..---. Bibliotheca Indica. 	New Series, No. 10601. 

24.  Zu Bb 	1200, s, 492. 	Mark audey a P ur aua, 	The. 	Translated by 
F. E. Pargiter. 	Faseiculus VII. 	Calcutta 	1903 	[= Bibliotheca Indica. 

• New Series, No. 1058). 	 . 	• 	. 
25.  Zu Bb 1200, s, 505. .Neige.iablict4a, Mahribhiisyapradipoddyota by Nagega 

Bitatta.' Edited by Pandit Bahuvallabha cdstri. 	Vol. II, Fasciculus X. 
Calcutta 1903 [= Bibliotheca Indica. 	New Series, No. 1063). 

26.  Zu Bb 1200, s, 535. 	Narasirnha Vajupeji, Nityacara-PradTpab. 	Edited 
by Parylita Vinoda ViMri Bhaydearyya. Fascieulus III. 	Calcutta 1904 
F.-_- Bibliotheca Indica. 	New Series. 	No. 1064). 

27.  Zu Bb 1200, s, 700. A atapath abr ahin apa tn. 	The catapatha Brahmana 
of the White Yajurveda , with 	the Commentary . of Sayana tiedrya. 
Edited by Pandit Satyavrata Slimarrami. 	Vol. IL Fiseiculus U. 	Calcutta 

iSeries, 1903.[= Bibliotheca Indica. 	New 	No. 1061]. 	' 
28.  Zu Bb 1215. 	Books , The Sacred , of the East. 	Translated by various 

Oriental scholars and edited by F. Max Midler. 	Vol. XLVIII. 	Oxford 
1904. 	(Von dem Secretary of State for, India M Council, India Office.) 

2.9. Zu Bb 1225. 	4°. 	IT 3 A 8.11 i X ,PaitynTera BOCTOMIX'b 41313KOBS l'IMITepa. 
• Toputaro C.-IleTep6ypreitaro Yousepcirreza. 	No. 14. 15. 	C.-IleTep6yprs 

1903. 	No. 14 = Nep6antea0a, '0. 14., Teopia nomaitia a aortma 
HO y'ieniio noulltiimum 6patteToBs. %cm I. - 15 ....---- 0 6pa3110/31,13 
upottneAeilia • ocnexcitoil 	.3111TepaTypta 	. 	. . 	Ituaa% B. A. 	C.nupno(ra. 
Audi mit tiirk. Titel, 
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30, Zu Bb 1242. 	Mitten ung en der Vorderasiatischen Gesellschaft. 	1904. 
1-3. 	Jahrgang 9. 	Berlin. 	(Von der.Vorderasiatischen Gesellschaft, Berlin.) 

31.  Zu 	Bb 	1243. 	0 ri en t, 	Der 	alte. 	Gomeinverstlindliche 	Darstellungen 
herausgegeben von der Vorderasiatisehen Gesellschaft. 	5. Jahrgang. 	Heft 1 
= W. Max .Muller, 	Die alten Agypter als Krieger und Eroberer in 
Asien . . . Leipzig 1903. 	Heft 4 =. Fr. H. Weissbach , 	Das Stadtbild 
von Babylon. 	Leipzig 1904. 	(Heft 4 yam Verf.) 

32.  Zu Ca 15. 	4°. 	Zeits eh rift far Agyptische Sprache und Altertumskunde. 
Herausgegeben von A. Bil' •man und 0. Steindorif. Band XXXX. 	Zweites 
Heft. 	Leipzig 1903. 	(Von der Redaktion.) 

33.  Zu Eb 50. 	2°. 	Bengal Library Catalogue of Books for the Third 
Quarter 	. . . 	1903. 	(Calcutta) 1903. 	(Von 	der KOnigliehen 	Bibliothek, 
Berlin.) 

34.  Zu Eb 225. 	2°. 	Catalogue of books, registered in Burma during the 
quarter 	ending the 	30th September 1903. 	Rangoon 1903. 	(Von 	dor 
Koniglichen Bibliothok, Berlin.) 

35.  Zu Eb 295. 	2°. 	Catalogue of Books registered in the Punjab under 
Act XXV of 1867 during the quarter ending the 30th September 1903. 
(Lahore 1903.) 	(Von dor Koniglichen Bibliothek, Berlin.) 

36.  Zu Eb 465. 	4°. 	Kunija Vihari Kcivyatirtha, Catalogue of Printed Books 
and Manuscripts in Sanskrit belonging to 	the Oriental Library of the 
Asiatic Society of Bengal. 	Fasciculus IV. 	Calcutta 1904. 

37.  Zu Eb 765 a. 	2°. ' Statement of Particulars regarding Books and Perio- 
dicals published in the United Provinces, registered . . . during the Third 
Quarter of 1903. 	(Allahabad 1903.) 	(Von der Koniglichen Bibliothok, 
Berlin.) 

38.  Zu Eb 5270. 	2°. 	Report, Annual, on the search for Hiudi Manuscripts. 
For the year 1901. 	By Syamsundar Das. 	Allahabad 1904. 	(Von dem 
Suptd. Govt. Press, United Provinces.) 

39.  Zu Ed 135. 	Z el ts eh rift fur armenische Philologio. 	Herausgegeben von 
Agop Manandian , Franz Nikolaus Flack und Esnik Gjandschezktn. 
Band 2, Heft 4. 	Marburg (Hessen) 1904. 

40.  Zu Ed 1237. 	4°. 	Ararat. 	1904. 	1-3. 4, 	Wa1arhpat. 	o 
41.  Zu Ed 1365. 	4°. 	Hand Es amsoreay. 	1904, 3. 4. 5. 	Wienna. 
42.  Zu Eg 850. 	2°. 	I ns erip tio nes antiques orae septentrionalis Ponti Euxini 

graecae et latinae ... edidit Basilius Latyschev. 	Volumen IV .. . Petropoli 
1901. 	(Von der Kais. Akademie der Wissenschaften.) 

43.  Zu Pa 60. 	4°. 	Journal de la Societe Finno-Ougrienne. 	XXII. 	Helsin- 
gissli 	1904. 	, x• • 

44.  Zu 	Fa 	61. 	4°.; ', Memoires 	de 	la 	Societe 	Finno,- Ougrienne. 	XXII 
(H. Paasonen,:Me;k1Vinische Lautlehre). 	Helpingfors 1903. 

45.  Zu Fa 7:6. ; Se-pm:the, Keleti ... . Revue "erientale pour lea etudes ouralo- 
altalqueIr.:,; 7 1r, dYfOlaln. 	19.04, - 1 r 'Zjilit.:; :Budapest 

46.  Zu Fa 2b 9, :.. 	::; Annal es 'at 	dic.a 1 es :et;  ,Bulletin 	de sta,tistique 	de 
1116pital Aes. -4tants Hamidie . . . IViet4' Annee. 	Constantinople 1903 
(Von Herrn Ckiratzt Dr. Ibrahim Pascha.)  . 

47.  
,.t.1.. 	•.. • 	 ,! 

Zu Ha 200. 	Revue de rb4toire des refigions. 	Tome XLVIII. 	No. 1. 2.t )  
Paris 1903. 

48.  Zu Ia 123. 	4°. 	RevieW.4-.(4.6, 	Princeton Theological. 	Vol. II. 
No. 5. 	January 1904. 	.,s,Vbife.41phia. 
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pratique d'etudes bibliques . . . Nouvelle Serie. 	Premiere Anne.). 	No. 2. 
Avril 1904. 	Paris, Rome. 	. 	 . 

50.  Zu Ia 126. 	Rev ue do ('Orient Chr6tien. 	Recuell trimestriel, 	190-4. 
No. 1. 	 Paris 1904. 

51.  Zn Ia 128. 	Riv ist a Cristiana, La. Cotnitato Direttivo: Emilio Comba 
- Enrico Batio .-0,- Giovanni Luzzi. 	Nuova Serie. Anno- Sesto. 	Mame, 
Aprile, Maggio 1904. 	Firenze 1904. 

52.  Zu Ia 	135. 	8°. 	Tijdschrift, Teyler's Theologisch, . . . Jeer- 
gang .2. 	Allevering 2, 	Haarlein 1904. 

53.  Zu Ia 1411. Z citse h rift des Deutsehen,  Pataestina-Vereins. 	Band XXVII. 
Heft 2 and 3. 	Leipzig 1904.. 

54.  Zu Ic 2290. Proceedings of the.Society ofRiblieal Archaeology. Vol. XXVI. 
• Part 3. 	London 1904. 
55.  Zn Mb 135. 40, NI onatsbla tt der numismatischen Gesellschaft in Wien. 

Nr. 248. 249. 250. 	VI. Bd. (Nr. 15. 16. 17) Min,' April, Mai 1904. 
56.  Zn Mb 245. 	Zeits ch r i It , Numismatische, herausgegeben von der Numis. 

inatisehen Gesellschaft in Wien durch ,deren Redactions‘Co.tnite„ 	Fiinfund- 
dreissigster Band. 	Jahrgang 1903. 	Wien 1904. 

57.  Zn Na 325. 	Revue archeologique. 	Quatrieme Serie. -, Tome Ia. 	Jan- 
vier-Fevrier. 	Mars,Avril 1904. 	Paris 1904. 

58.  Zu Na 425. 	40. 	3 as a cut' limaepwropotaro Pyccaaro Apxecaorit,  
gecuaro - 06utecraa. 	Tom% IX. X [ je] %igen 3' It 4. 	Homta Copia. 
XI. 	x14 	[je] 	BEM, 	1 	If 	2. 	3 	0 4 	limit Ilpx.yoxenie 	zu 	XII, 	3. 4. 
C.-11e•repbypr% 1897-.1902. 

59.  Zu Na 426. 	A 	3agac it a •BocTosttaro Onimenia IbutepaTopcuaro 
Pycoxarn Apueoviortmeettaro 06mocrea. 	Toni XII. 	%layout' 41,--IY; 
TOM% XII. XIV [je] Ban, I--IV; Tom% XV Bun. I. 	C. - Ilerepqprro 
1899-1903. 

60.  Zu Na 427. 	4°. 	3a an etc a omAtienia pyccroji n cattuaattcuoil apxeo- 
aoria limaepwropcitaro Pyccuaro Apxoo.loriptecitaro 06atecrea. Ton% V, 
13biaymes I . . . C.-Ilerepgypr% '903. 

Cl. Zn Nh 145. 	2°. 	M e me ir es publics par les membres de la Mission ar- 
• cheologique franeaise au Caire. 	Tome XIX. -.- Fascicule IV. 	Paris 1903. 

{Von Herrn. Dr. Max van Borehem.) 
62.  Zu Ne 50. 8°. 	&ashen, Max van, Notes d'archColegie arabe. Troisieme 

article . . . 	Paris 1904.• 	(Aus Journ. Asiat.) 	(Vom Verf.) 
63.  Zu Nf 341a. 	2°. 	Progress 	Report, 	Annual, of the Arclueologie.a/ 

Survey Cirete, United Provinces. 	Fer the year ending 31st March 1903. 
(Naini Tal 1903.) 	Mit den clazu gehorigen ,,Photographs and Drawings°. 
(Von dem Secretary to. Government, United Provinces; Public Works De- 
partment, Bailding5,  and Roads' Branch.) 	'';•''::i:•':- . 

64.  Zu Nf 452. 	40. 	E pigr1)'hi.a.,•;  Indies and Reedi4;:0.  rthe':,Archteological 
Survey of India. 	Edited hy E;:'Hultzse:ir. 	• CalOttttlt.'elt4 Vii:;  Park VIII. 

'.:se•-,• •1:; ;:;• 	•i:' October 	1903. 	'", 	.-'' 	•• 	'• 	' 	 C. 
65.  Zn 'Nh 170. 	Archi v• far' 5sMrreichiiehe Geschicht.e:• • Vand 92, 2. 	Wien 

•,•:"..- t-  • A 1903. 	 - • • 
Ile. Zu Nh' 171. 	Foe t es? reynni Austriac:art4: 	Oesterreiehisehe Geschichts- 
* Quellen, 	Zweite ,Abteilimg: Diplomatitikl'et,Aeta. LVI. Band. Wien 1903. 
67. Zn Ni 415. 	QTRer% ó cocroattill'Ai :4,JiTe.11.110CTI1 	Ilmaeparopcuaro 

C.-11oTep6yprcuaro Yartneporrema. sii.'Ap`Da roaw . . . C.-fleTep4pr% 
1904. 	(Von der Universitits,BibliothelOn.tft. Petersburg.) 
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68. Zu Oa 42. 	II a DI cTi a limnepaTopcKaro Pyccaaro Peorpailmicewo 
06111ecna. 	Tows XXXIX, 1903, Thinycki, IV. V. 	C.-IIerep6ypn 1903. 

69. Zu Oa 151. 	Journal, The 	Geographical. 	December, 	1903. 	January, 
1904. 	Vol. XXIII. 	No. 3. 4. 5. 	London. 

70. Zu Oa 256. 	4°. 	Z eitsch rift dor Gesellschaft 	fiir Erdkundo au Berlin. 
1904. 	No. 	2. 	3. 4. 	Berlin. 

71. Zu 	Oa 	452. 	4°. 	C 6 o p li H K s 	TpyAoK1 	Opxouciwii 	3E,C1(eA1101f. 	I. 
CanwrneTep6ypn 1892. 

72. Zu Ob 2780. 	4°. 	D ag h - Regi s ter gehouden int Casteel Batavia vast 
.t unor passerende 	deer 	ter 	plaetso 	als 	over 	geheel 	Nederlandts - India. 	 i 

1647-1648. 	Uitgogeven . . . under toezicht van J. do Huller. 	's-Graven- 
huge 1903. 

73. Zu Oc 176. 	8°. Journal, The, of the Anthropological Society of Bombay. 
Vol. VI. 	No. 8. 	Bombay 1903. 

74. Zu Oc 263. 	4°. 	Publications du Musee 	d'Anthropologie 	et d'Ethno- 
graphie 	de 	l'Academie 	Imperiale 	dos 	Sciences 	de 	St. 	Petersbourg. 	1, 
St. Petersbourg 1900. 

75. Zu Oc 2380. 	4°. 	l'crwell, J. W., Twentieth Annual Report of the Bureau 
of Ethnology 	to the Secretary of the 	Smithsonian 	Institution 	1898-99. 
Washington 1903. 

76. Zu P 150. 	4°. 	Jour n al , The, of the College of Science, Imperial Univer- 
sity 	of 	Tokyo, 	Japan. 	Vol. XVIII, 	Article 5. 6; 	Vol. XIX , 	Article 2. 
11-13. 	Tokyo, Japan 1903. 1904. 

II. Andere Werke. 

11746. 	Seder EI iahu rabba und Seder Eliahu zuta . . . ediert, kritisch be- 
arbeitet und commentiert von M. Friedmann. 	Wien 1902. 	Dh 4959. 

11747. 	Archiv fiir Religionswissenschaft . . . herausgogoben von Ths. Achelis 
(von Bd. 7 ab : . . . herausgegoben von Albrecht Dieterich und Thomas 
Achelis. 	I3d. 	1-6. 	7, Heft 	1 	und 	2. 	Freiburg i. B 	(von 	7 	ab:] 
Leipzig 1898-1904. 	 Ha 5. 

11748. 	Ghazarian, Mkrtitseh, Armenian outer der arabischen Herrschaft tis 
zur Entstehung des Bagratidenreiches. 	Nach arabisehen und armenischen 
Quellen. 	Marburg 1903. 	SA. aus Ed 135 (II, 2.3). 	(Vom Verf.) 	Nf 608. 

11749. 	K at al o g der Bibliothek der Kaiserlichen Leopoldinisch-Carolinischen 
Deutschen Akademie der Naturforscher. 	Bearbeitet von Oscar Grulich. 
Band 1. 2. 	Halle 1891-98. 	(Von der Akademie.) 	Ab 203. 

'11750. 	Louw , 	P. J. F., De Java-Oorlog van 	1825-30 . . . 	Derde Peel. 
Batavia, 's Hage 1904. (Von d. Bataviaasch Genootschap van Kunsten 
en Wetensehappen.) 	 Ng 1143. 	4°. 

11751. 	Brocichav-s' Conversations-Lexikon . . . 	Dreizehnte . . . Auflage . . . 
Band 	1-16 tu.] Supplementband. 	Leipzig 1882 - 87. 	(Von Herrn 
Dr. R. Schmidt.) 	' 	 Ai 16. 	4°. 

11752. 	Apte, ''raman Shivram, The Practical Sanskrit-English Dictionary . . 
Poona 1890. 	 Eb 1223. 	P. 

11753. 	"Toilers, K., 	Diodarro = Dewadar. 	(A. 	aus: 	Zeitschr. f. rom. Phil. 
hrsg. v. Gustav Gruber, XXVII. 1903.) 	(Vom V, Eh 330 = Y 1. 

11754. 	Koch, Paul, Die Byzantinischen Bearntentitel von 400 bis 700. 	(Diss.)% 
Jena 1903. 	(Von Herru Prof. Dr. Vollers.) 	 ,.," 	Nix 718. 

vqr mr_ 
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11755. Bilambhatg. 	A Commentary on the Mitfiksari . . . svapatni Lakstni- 
. devInAmnli Balambhattaktiyagundend .... Vol. I. 	Fasciculus 	1. 

Calcutta 1904. 	 = Bb 1200, s, 88. 
11756. Hofmann, A., Bibel - I3abel- Fabel . . . 	Buenos Aires 1903. 	(Vora 

Verf.) 	 Ia 300 = Y 1. 
11757. SNgonmai ladvagspgyalpoi lorgyus, dang Siugpai dmaggi lorgyus. Deutsche 

Ubersetzung von A. Theodora Brancke. 	(Mit Text von A. H. Francke.) 
[Leh] o. J. [1903?]. 	(Von Herrn A. H. Francke.) 	FT 1645. 

11758. Die Prophetenlegenden des Muhammad ben ,Abclallalt al-Kisai . . . 
herausgegoben und mit oiner Einleitung und Anmerkungen versehen von 
Isaac Eisenberg. 	Kircbhain N.-L. 1902. (Vom Vorf.) De 7885 = Y 1. 

11759. Zwei Urkunden vom Imam a &Pi.. Von 'Dr.. F. Kern. 	(Aus: Mitt. 
d. Seminars f. or. Spr. z. Berlin.) 	Berlin 1904. 	(Vom Herausgeber.) 

. . Do 8869 =-- Y 1. 
11760. Schmidt, Richard, Liebe und Rho im alten und modernon Indian 

(Vorder-, Hinter- und Niederlandisch-Indian). 	Berlin 1904. 	(Vom Verf.) 
Nf 395. 

11761. Zaidein, Z4urgi, al-Falsafa al-lugaw7ja wa'l-alffiz aParabija . .. at-tab`a 
at-tfinija. 	Kairo 1904. 	(Vom Verf) 	 De 11829. 

11762. Fragments de l'exegese biblique de Menahem bar Belbo (Auteur du 
XI-o sibele). 	Recueillis, edit& et annotes par Samuel Pozntuiski. 	Var- 
sovie 1904. 	(Vom Herausgeber.) 	 Dli 6291 = Y 1. 

11763. Poznewiski, Samuel, Schechter's Saadyana. 	(SA. aus: Zeitschr. f. hebr. 
Bibliographie Jahrg. VII (1903), Heft 4-6.) 	Frankfurt a. M. 	1904. 
(Vom Verf.) 	 Dh 9052 = Y 1. 

11754. A Christian Bahira 	Legend. 	By Richard 	Gottheil. 	New York 
1903. 	(A. ens Z. f. Ass. XIII-XVI.) 	(Von IIerrn Professor Gottheil.) 

De 1669. 
11765. Guth, William W., Dio iiltore Schicht in den Erzahlungen fiber Saul 

und David (I Sam. 9 	bis I Reg. 2) 	untersucht. 	Berlin 	1904. 	(Vom 
Verf.) 	 Id 920 = Y 1. 

1466. Der Divan Sultan Mehmeds des Zweitcn des Eroberers von Kon- 
stantinopel , zum 	erston Male nach ,der Upsalaer Handsebrift heraus- 
gegebon von Georg Jacob. 	Berlin 1904. 	(Von Herrn Prof. Dr. Jacob.) 

Fa 2895. 
11767. Beglie, De, Le palais d'Angkor Vat, ancienne residence des rois Khmers. 

Hanoi 1903. 	(Vom Vorf.) 	 Ng 870 = Y 2. 	4°. 

11768. Die Gesetze Hammurabis und ihr Verhaltnis zur mosaischon Gesetz- 
gebung sowie zu den XII Tafebt. 	Text in Umschrift , 	deutsche und 
hebriiische tbersetzung ,• Erliuterung und vergleichende Analyse. 	Von 
Day. Heinr. .21liaier. . . . 	Wien 1903. 	(Von Herrn Prof. Dr. D. H. 
Miller.) 	 Di) 442.  

50 
11769. Muller, D. H., Die Gesetze Hammurabis Wad die Zwolf Tafeln. 	Rine • 

• Erwiderung, 	Wien 1904. 	(Vom Verf.) 	 Db 442 = Y 1. 
53 

11770. .Muller, Day. Heinr.,  Uber die Gesetze Hammurabis. 	Vortrag 	. . 
Wien 1904. 	(Vom Verf.) 	 Db 442 r_-_ Y 1, 

55 
11771. Muller, Aqi., Die Kohler-Peisersehe Hammurabi-tibersetzung. 	(SA. 

aus: ;Zeitschr. f. d. Privat- u. off. Reeht d. Gegenw., hrsg. v. Griinhut, 
Bd.: XXXI.) 	Wien 1904. 	(Vom Verf.) 	 Db 442 = Y 1. 

:4,.! it 	 g) 
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11772. 	Baur/agar/titer, Adolf, Zur 
Stornbilder. 	Vortrag ... . 

11773. 	Ausgowiiiilto Gosling° (lei 
mit Uborsotzung, Einloitung 
Leipzig 1904. 	(Vom Horausgobor.) 

11774. 	Rein's* Loo, Dor Dschiibiirtidialekt 
(Vom Vorf.) 

11775. 	Turiello , Giusoppo, Sui 
spocialmonte 	dol 	halivrihi. 
11. Stummo.) 

11776. 	AI-l'aili 	inatlilf . . . 	M [uitananad] 
(Von Herrn Dr. F. Korn.) 

11777. 	Al-arba` Auriga min nutiab 
Kairo 1307. 	(Von demsolbon.) 

11778. 	Sarre, Friedrich, Ein orientalisches 
im Koniglichon Museum fiir 
yon Eugon Mittwoch. 
sammlinigen 1904. 	Heft 

11779. 	Census of India, 1901. 	Volume 
Tables. 	By H. II. Risley 
Socrotary of Stato for India 

Sehr erwiinscht ist der Bibliothek 

orientalistischen Dissertationen, 

der ,D. M. G. 

Goschichto und 
Basol 1904. 

Giwargis Ward.& 
und Erkliirung 

dor 

composti 	sintattiei 
Torino. 1893. 

at-tijater8t. M[ulzammacl] 

Volkorkunde 
(A. 	aus 	d. Jahrb. 
I.) 	(Vom Vorf.) 

I. 	IA. 
and E. A. Gait. 

in Council, 

gamin) 

Motallbeeken 

gngeg. Schriften U. a. w. 

Litoratur dor Griechischon 
(Vom Vorf.) 	P 81 =-- Y 1. 

von Arbol horausgegobon 
von Hoinrich 1-lilgenfeld. 

Dc 2055. 	40. 
Soinalispracho. 	Wion 1904. 

Cc 294. 
nollo lingua 	classiche 	o 
(Von 	Herrn 	Prof. Dr. 

En 485. 
61(alul). 	Kairo 	1290. 

Do 8611. 
45 

qUtmeira] O[aiiill. 
Do 8611, 

50a 
dos :OIL Jahrhunderts 

zu Berlin. 	Mit oinom Anhang 
dor 	Icon. 	Prouss. 	Kunst- 

Qb 575 = Y 3. 	e. 
India. 	Part I. Report. Part IL 

Calcutta 1903. 	(Von dem 
India Office, London.) 

Oc 1610. 	2°. 

Zuwendung dep neu- . 

Programme u. s. w. 

erseheinenden 

die rollstandige 

der Univeivitliten und anderer Lehranstalt en. •    
  



err 

.. 
Allgemeine Vers,ammlung • 

der D. Pt G 	am 7. Okt 1904 zu Leipzig. • 

Die fliesjahrige Allgeuieine Yersammlung wird, statt-
finden Freitag den i. Oktolier 1904 im Semitistischen Institut 
dex Uniyersitat Leipzig .(1.1fiiversitiitsgebitude, Patilinum, I). 
Beginn fruit 9 :Ulm 

Halle and 14 ipzig,•iin Juni 1904. 

• Der geschartstihrewle Yorstand.    
  



XLII 

Zwei Antrage auf Zusatze zu den Satzungen der D.M.G. 

I.  
In Anbetraeht der veranderten Bibliotheksverhaltnisse beantragt 

der Unterzeichnete bei der Allgemeinen Versammlung, fiir alle Falle 
folgende Einsehaltung hinter § VII, Satz 1 der Satzungen besehlieBen 
zu wollen: 

Wenn des -far die Bibliotheksverwaltung bestimrnte Mitglied des geschafts-
ftihrenden Vorstands neben der Aufsieht aber die Bibliothek nicht auch die 
eigentlichen Bibliotheitsgeschafto iibernimmt , sellen von den far seine Amts. 
fahrung aus der Kasse der D. Id. G. stusgesetzten 600 Mark 480 Mark zur An-
stellung eines beson4eren Bibliotheksbeamten verwendet werden, der vom ge-
schaftsfiihrenden Vorstand gewahlt wird und diesem untersteht. 

Leipzig, im Juni 1904. 	 E. Windiseh. 

II.  
Die Allgemeine Versammlung wolle als Zusatz zu § VI der 

Satzungen besehlieBen: c 
Die Rechte und Pflichten des Bibli othekars werden 	(lurch eine be- 

'sender° Bibliotheksordnung geregelt, die durch die Allgem. Versammlung fest- 
zusetzen ist end nur -durch 	die Allgem. Versammlung geiindert werden kann. 

Antrage 	auf Beschlfisse, 	welche Bestimmungen 	der Bibliotheksordnung 
iindern, sind in dem urn den 1. Juli auszugebenden (2.) Hefts der Zeitsehrift 
bekannt zu geben. 

Halle aiS., im Juni 1904. 	G. Kampffmeyer. 

   
  



• xi,ui 

Personalnachrichten. 

Der D. M. G. sind als ordentliebe 5Jitgliedor beigetreten: 

ab 1903: 

1360 Herr Cecil B end al), Professor in Cambridge (England); 105 Castle Street; 

ab 1904: 	 • 

1361 Herr Dr. J. von .1S ()gel ein, Priyhtdocent n. d. Uniy. Konigsberg 4/ Pr., 

Froystr. 7. 

Ihron Austritt orkliirten die Herren.Pfarrer Al bre et, t in, Budweten,  uud 
stud. Oil. Prang. Mann in Berlin.    

  



XLIV 

Yerzeichnis der vom 1. Juni bis 5. August 1904 fiir die 
Bibliothek der D. M. G. eingegtingenen Schriften u. s. w. 

I. Fortsetzungen and Ergiinzungen von Liicken. 

1.  Zu Ae 5. 4°. Ab It a lid I u n gen., Philologische and historische, der Konig- 
lichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 	Aug dem Jahre 	1903. 
Berlin 1903. 

2.  'ha Ae 30. 	N a e ha,  i chten von 	der Konigl. 	Gesellschaft 	der Wissen- 
schaften zu Gottingen. 	Philologisch-historische Klasse. 	1904. 	Heft 2. 3. 
Geschaftliche Mitteilungen. 	1904. 	Heft 1. 	Gottingen 1904. 

3.  Zu Ae 45. 	Rendice nti della Reale Accademia dei Lincei. 	Classe di 
scienze morali, storiche e filologiche. Serie quinta. 	Vol. XIII. Fasc. 1-4. 
Roma 1904. 

4.  Zu Ae 45a. 4°. At t i della R. Accademia dei Lincei. Anno CCCI. 	1904. 
Rendiconto dell' adunanza solenne del 5 giugno 1904. 	Vol. II. Roma 1904. 

5.  Zu Ae 30'  7 )̀ 	4°. 	Memoires 	de 	rAcademie 	Imperial° 	de 	St.-Petersbourg. 
VIIIe Serie. 	No. 6. 	St. Petersbourg 1904. 

6.  Zu Ae 74. Calendar, The, [of the] Imperial University of To-ky(3. (Tokyo" 
Teikoku Daigalcu.) 	2563-64. 	(1903-1904.) 	Toky5 2564 (1904). 

7.  Zu Ae 165. 	4°. 	Sitzungsb er i eh t e der Kuniglich Preussischen Aka- 
demie der Wissenschaften zu Berlin. 	1-XXIV. 7. Januar-28. April 19a4. 
Berlin 1904. 

8.  Zu Ae 185. 	Si tz ungsberi cht e 	der philosophisch-philologischen 	and 
der historischen Classe der k. b. Akademie der Wissenschaften zu Miinchen. 
1904. 	Heft II. 	Miinchen 1904. 

9.  Zu Af 54. 	Report, Annual, of the Board of Regents of the Smithsonian 
Institution, showing the Operations, Expenditures, and Condition of the 
Institution, for the Year ending June 30, 1902. Report of the U. S. National 
Museum. 	Washington 1904. 

10.  Zu Af 116. Mus Oo n, Le. Etudes philologiques, historiques et religieuses... 
Fende en 1881 par Ch. de Harlez. 	Nouvelle Serie. - Vol. V. 	No. 2. 
Louvain 1904. 

11.  Zu Af 124. 	Proceedings of the American Philosophical Society held 
at Philadelphia for promoting useful knowledge. 	Vol. XLIII, 	No. 175. 
Philadelphia 1904. 

12.  Zu Af 160. 8e. 	Transactions and Proceedings of the American Philo- 
legieal Association. 	1903. 	Volume XXXIV. - Boston, Mass. 

13.  Zu Ah 5. 	A nal e c to Bollaudiana. 	Tomus XXIII. - Fasc. II-III. 
l3ruxellis 1904. Dabei: Index in tomos I-XX, fol. 10-12 (pag. 81-112), 
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14.  Zu Ah 5 b. 	Chevalier, Ulysse, Repertorium hymnologicum. Supplemental; 
folium 39 (p. 609-624). 

15.  Zu Ah 12. 	XI. Jahr esb eri ch t der israelitisch-theologischen Lehranstalt 
in Wien fiir das Schuljahr 1903/1904. 	Voran geht: Pseudo-Seder Eliahu 
zuta (Derech Erec and Pirke It. Eliezer) each Editio princeps des Seder 
Eliahu und einem Manuskripte , hierzu drei Abschnitte der Pirke d'Rabbi 
Eliezer Kap. 39-41. Kritisch bearbeitet von M. Friedmann. Wien 1904. 

16.  Zu Bb 10. 	Bibliograp hie, Orientalische , 	 bearbeitet und heraus- 
gegeben von Lucian Scherman. 	XVII. Jahrgang (far • 1903). 	Erste* Heft. 
Berlin 1904. 

17.  Zu 	Bb 606. 	B essari on e. 	Pubblicazione periodica di studi orientali. 
Serie II. 	Vol. VI. 	Ease. 78. 	Anno VIII. 	1903-1904. 	Roma. 

18.  Zu Bb 720. Journal of the American Oriental Society. 	Sixteenth Volume, 
Number II. New Haven 1896. (Durch die Giite der Am. Or. Society.) - 
Twenty-fifth Volume, First Half. 	New Haven 1904. 

19.  Zu Bb 750. Journal, The, of the Royal Asiatic Society of Great Britain 
& Ireland. 	July 1904. 	London. 

20.  Zu Bb 760. Journal of the Ceylon Branch of the Royal Asiatic Society, 
1903. 	Volume XVIII. 	No. 54. 	Colombo 1904. 

21.  Zu Bb 790. 	Journal Asiatique ... Dixieme Serie. 	Tome III. 	No. 2. 
1904. 	Paris. 

22.  Zu 	Bb 	818. 	al-Machri q. 	Revue 	catholique 	orientale 	bimensuelIe. 
Sciences-Lettres-Arts. 	Bairilt. - VII. 1904. 	No. 10. 11. 12. 13. 14. 

23.  Zu Bb 930. 	Z eits chrift der Deutschen Morgenliindischen Gesellschaft. 
Achtundftinfzigster Band. 	II. Heft. 	Leipzig 1904. 

24.  Zu Bb 945. 	Zeits ch rift, Wiener, fhr die Kunde deg Morgenlandes ... 
XVIII. Band. 	1. Heft. 	Wien 1904. 

25.  Zu Dc 488. 	4°. 	_adman, Gustaf H., Aramiiisch-neuhebriiisches Worter- 
buch . . . Teil II. 	Frankfurt a. M. 1901. 

26.  Zu Eb 2020. 	(8° and 4°.) 	Bibliotheca Buddhica III. 	(Avadanacataka ... 
Edited by J. S. Speyer. II.) 	IV. (Madhyamakavrtti ... Publid par Louis 
de la Vallee Poussin. I.) 	V. 	(C6opmfu,s 300 Bypxanoin.. 	143,1. C. 4). 
0.7naen6yprs. I.) 	St.-Petersbourg 1903. 	(Von der Kais. Akademie der 

' 'Wissenschs.ften in St. Petersburg.) 
27.  Zu Eb 4068. 	2°. 	Hultzsch, E., Annual Report en Epigraphy for 1902- 

1903. 	Government of Madras. 	G. 0., &c.,- No. 1462, 24th October 1887. 
No. 898, 7th November 1889. 	Nos. 544. 545, 6th August 1892. 	Nos. 833. 
834, 22nd August 1900. 	Nos. 763, 764, 6th August 1902. 	(Von Herrn 
Prof. Hultzsch.) 

28.  Zu Ed 1237. 	4°. 	Ararat. 	1904. 	5. 6. 	Walagapat. 
29.  Zu Ed 1365. 	4°. 	Hand e's amsoreay. 	1904, 6. 7. 	Wienna. 
30.  Zu Eg 330. 	4°. 	XQ0111,ZiX, Bvccrztva. 	Tottog svvarog , Tstrg y' 

xat d'; To tkog dszaros, Talog a' zed. p', I' ;sal (Y. 	CanitTnerep6yprz 
1902. 1903. 

31.  Zu Fa 2288. 	4°. 	Radloff,  , W., Versuch eines WOrterbuches der Tiirk- 
Dialeete. 	Lieferung 17. 	St.-Petersbourg 1903. 

32.  Zu Fi 80. C6 ()pun as maTepimons ;ran onncanis uternocverf II looms 
Kamm. 	Bianycitl. XXXIII. 	'ru(Imucl. 1904. 

33.  Zu Ha 	5. 	A r ehiv 	fill,  Religionswissenschaft . . . herausgegeben von 
Albrecht Dieterich and Thomas Achelis. 	Band 7, Heft 3 and 4. 	Leipzig 
1904. 

d* 
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34.  Zu Ia 125. 	Revue Biblique Internationale publiee par l'Ecole 
pratique d'etudes bibliques .. . Nouvelle Serie. 	Premiere Annee. 	No. 3. 
Juillet 1904. 	Paris, Rome. 

35.  Zu Is 	126. 	Revue 	de 1'Orient Chretien. 	Recueil trimestriel. 	1904. 
No. 2. 	Paris 1904. 

36.  Zu Ia 128. 	Rivista Cristiana, La. Comitato Direttivo: Emilio Comba 
r-+. Enrico ,Bosio - Giovanni Luzzi. 	Nueva Serie. 	Anno Sosto. Giugno, 
Luglio 1904. 	Firenze 1904. 

37.  Zu Ia 135. 	8°. 	Tijdschrift, Teyler's Theologisch, . .. Jam- 
gang 2.. 	AfleVering 3. 	Haarlem 1904. 

38.  Zu Is, 140a. 	Mittheit un gen mid Nachrichten des Deutschen Palae- 
stinaNereins . , . Leipzig 1902. 	Tit. Reg. 	1903. 	No. 3-5. 

39.  Zu le 2290. Proceedings of the Society of Biblical Archreology. Vol. XXVI. 
Part 4. 5-. 	London 1904. 

40.  Zu Mb 135. 4°. Monatsblatt der numismatischen Gesellschaft in Wien. 
Fr. 251: 	VI. Bd. (Nr. 18) Juni 1904. 

41.  Zu Mb 440 [friiher 3441 	Tewhid, Ahmed, Mfize-i humriyiin. 	Moab-kit:a 
qadinte‘i islamiyye qatalogu qismi rdibP . . . Konstantinopel 1321. 

42.  Zu Na 325. 	Revue archeologique. 	Quatrieme Serie. - Tome III. 	Mai- 
Juin 1904. 	Paris 1904. 

43.  Zu Nf 452. 	4°. 	Epigraphia Indica and Record of the Archaeological 
Survey of India. 	Edited by E. Hultzseb. 	Calcutta. 	Vol. VII. 	Part. IX. 
June 1904. 	Calcutta. 

44.  Zu Nf 805, 	Wilhelm, Eugen Perser. 	(= Jahresberichte der Gescitichts- 
wissensehaft. 	1902.1 	(Vom Verf.)  

45.  Yell Ng 1143. 	4°. 	Zouw, P. J. F., De Java-Oorlog van 1825-30 . . . 
Eerste Deel. 	Tweode Deel. 	Batavia. 	's Hage 1894. 1897. 	Maarten en 
Teekeningen behoorende bij De Java,Oorlog van 1825-30 door P. J. F. 
Louw, 	No. 1 (2°). 2. 

46.  -Zu Oa 25. 	Bulletin de la Societe de Geographie . . . Cinquieme Serie. 
Tome I. III. 	Paris 1861. 1862. 	(Ergiinzung von Liteken. 	K.) 

47.  Zu Oa 48. 	3auacun EbtuepaTopeitaro Pyccustro reorpminneexaro 
06RecTua. 	ITO orkaeuiro :Titorpaclan. 	TO317, XXX = Olisly1COBS. 	13:- 
IleTep6ypTs 1904. 

48.  -Zu Oa 151. 	Journal, The Geographical. 	Vol. XXIV. No. 1. 2. 	July. 
August 1904. 	London. 

49.  Zu Oa 256. 	4°. 	Z eits ehri ft der Gesellschaft fur Erdkunde zu Berlin. 
1904. 	No. 5..6. 	Berlin. 

50.  Zu Oa 452. 	4°. 	C 6 0 puma 7, rpmous Opxofteuoil aitcueArntia. 	VI. 
Camtruptep6ypri, 1903. 

51.  Zu Oc 175. 4°. 	Jo.urn al, The, of the Anthropological Institute of Great 
Britain and Ireland. 	Vol. XXXIII, 1903. 	July to December. 	London. 

52.  Zu Oe 1000. 	Mitteilungen der Gesellschaft fur jiidische Volkskunde 
. . , herausgegeben von M. Grunwald. 	Heft IX-XIII. 	Hamburg 1902 
-1904. 

53.  Zu P 150. 	40. 	Journal, The, of the College of Science, Imperial Univer- 
sity of Toky6, Japan. 	Vol. XVIII, Article 7; Vol. XIX, Article 3. 4. 14. 
16 & 17. 18 & 19. 20. 	Toky5, Japan 1904. 

   
  



Vera. der fib. die Bibliothek der D. M. G. eingeg. Schr2ften u.s.w. 	XLVII 

II. Andere Werke. 

11780. 	Blazog, Kocttag, 'II Xworneog coy 6:y6ov boovg '21,0-w Isca ai iv 
axial 	ttovat vac oc uovazot iralat z a zat vvv. 	MsXsrri iorootzai 
xo:t 7:Qtrtzn. 	'Er Bois, 1903. 	 le 23. 

11781. 	Omar _Khayyam. 	Bish to dui gilia chide are volshitika romani chib 
John Sampsonestar . . . Lundrati 1902. 	Eb 6290 =-- 17 1. 

11782. Velics, Anton von, Ueber Ursprung und Urbedeutung der Worter . . . 
Budapest 1904. 	 Ba 1053 -,--- Y.  1. 

11783. Dussaud, Rene, Notes de mythologie syrienne. 	Paris 1903. 
Hb 421. 	4°. 

11784. 	Der Alex and err om an bei den Kopten. Ein Beitrag zur Geschichte 
der Alexandersage im Orient. 	Von Oscar von Lemm. 	Text, Uber- 
setzung, Anmerkungen ... St.-Petersbourg 1903. (Von der Kais. Akademie 
der Wissenschaften in St-Petersburg.) 	 Ca 930. 

11785. 	Jellinek, Artur L., Bibliographie der vergleichenden Literaturgeschichte. 
Erster Baud. 	Berlin 1903. 	(Vom Verleger.) 	 Ab 230. 

11786. 	Negelein, Julius von, Das Pferd im arischen Altertum. Konigsberg i. Pr, 
1903. 	(Teutonia, heft 2.) 	(Vom Verleger.) 	 Hb 1740. 

11787. 	Scheftelowitz , 	J., Arisches im Alten Testament. 	Toil II. 	'(SA. 	a. 
„Monatsschr. 	f. 	Gesell. u. Wissensch. 	a. Judenthurns".) 	Berlin 1903. 

Ia 365. 
11788. 	Gottheil, Richard J. II., Some Early Jewish Bible Criticism. 	(A. aus: 

Journal of Biblical Lit. [1904?]) (Vom Verf.) 	Ia 289 = Y 1. 
11789. 	Vittorio Rocca: I Giudizi di Dio. 	Sezione del Vyavahiracintlimani di 

Vdcaspatimitra. 	Testo - Version - Commento. 	Livorno 1904, 
(Vom Verf.) 	 Eb 3590. 

11790. 	Slums, David Mozes, De Maccabaeorum libris I et II quaestiones. 	(Diss.) 
Amstelodami (1904.). 	(Tom Verf.) 	 Ic 2200. 

11791. 	Br u oh stii c k e des Sanskritkanons der Buddhisten aus Idykutari, Chine-
sisch-Turkestith. Von R. Fische& (SA. aus: SBA. 1904, XXV.) (Berlin 
19. Mai 1904.) 	(Vom Verf.) 	 Eb 2457 =-- 1( 2. 	4°. 

11792. 	Franke, 0., Beitriige aus ehinesischen Quellen zur Kenntnis der Turk- 
volker und Skythen Zentralasiens. 	(Aus d. Anhang zu den ABA. vom 
J. 1904.) 	Berlin 1904. 	(Vom Verf.) 	 Ng 674. 	4°. 

11793. 	 flaaks , 	Gerhard, Alttestamentliehe Chrouologie. 	Mit einer Beilage : 
Tabellen. 	Uelzen 1904. 	(Tom Verf.) 	 Nd 565. 	4°. 

11794. 	'l'aaks , 	Gerhard, Zwei 	Entdeckungen in 	der Bibel. 	Uelzeu 	1904. 
(Vom Verf.) 	 la 393 = V 1. 

11795. 	Oppert, Gustav, Tharshish und Ophir. 	(SA. aus: Zeitschr. f. Ethno- 
logic, XXXVII, 1903, Heft 1-3.) 	(Tom Verleger.) 	Oa 413. 	4°. 

11796. 	Nielsen, Ditlef, Die altarabische Mondreligion und die mosaische Ueber- 
lieferung . . . Strassburg 1904. 	(Vom Verleger.) 	Hb 200. 

11797. 	Leist, Arthur, Das georgische Volk. 	Dresden (1903). 	(Vom Verleger.) 
Oc 1274. 

11798. 	Thopdseltian, Hagob, Die inneren Zustiinde von Armenien unter Aga I 
. . . 	(Diss.) 	Halle 1904. 	(SA. 	aus: 	Mitth. 	d. Sem. f. 	Or. 	Spr. 	an 
Berlin, VII, 1904, Abth. II.) 	(Von Herrn Dr. R. Schmidt.) Ng 835 =, Y 1. 

11799. 	Keith, A. Berriedale, A Catalogue of the Sanskrit and Prilkrit MSS. in 
the Indian Institute Library Oxford. Oxford 1903. (Von der Clarendon 
Press.) 	 Eb 414. 
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11800. Felten, C., Prnktisehe Sualieli-Gcammatik nobst einem Deutsch-Sttheli 
Worterverzeichnis. 	Berlin 1904. 	(Vora Verleger.) 	Fd 640. 

11801. Newiai, Rudolf, Geieettisehe Literaturgeschiehte in nouer Bearbeitung. 
Band 1, Mille 1. 2; Band 2, Hiiiftel. Zweite, umgearbeitete und vermehrte 
Auflage; tend 2, HitIfte 2; Band 3. 	Magdeburg 1873-1878. 	Eg 915. 

11802. Beckmann, Johann, Littoratur der iilteren Reisebeschreibungen. Band 1.2. 
Gottingen 1808. 1810. 	 Ob 19. 

11803. Frank, °timer, Lieber die morgenliindischen Handschriften der konig-
lichen Hof-und Central-Bibliothek in Munchen. Bemerkungen. Miinehen 
1814. 	 Ec 1432. 

11804. Mysore. 	A Gazetteer compiled for Government. 	Revised edition by 
13. Lewis Rice. 	Vol. I. II. 	Westminster 1897. 	Ob 2170. 

11805. Thinner, A., Tutu-English Dictionary. 	:Mangalore 1886. 	Fe 700. 
11806. Popp, Franciscus, Glossarium comparativum linguae Sanscritae . . . 

Editio tertia . . . Berolini 1867. 	 Eb 	1235.3 	40. 
11807, Robertson, William, An Historical Disquisition concerning the knowledge 

which the Ancients had of India . . . London 1828. 	Oh 2227. 

11808', Caldwell, Robert, A Comparative Grammar of the Dravidian or South- 
Indian family .of Languages. Second Edition . . . London 1875. 	Fe 15. 

11809'. ("tat, Robirt N., A Sketch of the •Modern Languages of the East 
Indies . . , London 1878. 	 Bb 1414. 

11810. Translation of the S dr y a .S id till,  a n to by Pundit Bari Deva Saari, 
and of the Siddhanta Sirornani by Lancelot 	Wilkinson, revised by 
Pundit Bapit Dora Sastri, from .the Sanskrit. 	Calcutta 1861. 

..._-- Bh 1200, s, 786. 
11811. Rottler, J. P., A Dictionary of the Tamil and English Languages. 

Vol, I. Part I; Vol. I. Part H; Part III. 	IV. 	Madras bezw. o. 0. 
1834-041. 	(Part 111. IV: Revised by W. Toy/or and T. Vencatachala 
Moodelly.) 	 Fe 575. 	4°. 

11812. .tVligavarma's Canarese Prosody edited . . . by F. Kittel. 	Mangalore 
1875. 	 Fe 234. 

11813. Baba Padmanji, A Compendium of Molesworth's Marathi and English 
Dictionary. 	Third edition. 	Revised. 	Bombay 1882. 	Eb 5760. 

11814. gartoshti. 	A 	Quarterly 	Review of Zoroastrian Religion , 	Morality, 
Philosophy and History. 	Vol. I No. 3. 	Bombay 1273 A. Y. 	(Von 
den Herren Nasserwanji Dhala und Tahmuras Ankles-aria.) 	lib 2940. 

11815. Lawmen, Henri, Lo phlerinage de la Mecque en 1902. 	Journal d'un 
phlerin egyptien. Extrait des „Missions Beiges de la Compagnie de Jet.sus“. 
Bruxelles 1904. 	(Vont Verf.) 	 Oh 1223. 	4°. 

11816, Walleser, Max, Die buddhistische Philosophie in ihrer geschichtlichen 
Entwicklnng. 	Erster Teil. 	Die philosephische Grundlage des iilteren 
BuddhiSmus. 	Heidelberg 1904. 	(Vont Verf.) 	 1lb 2697. 

11817. (Hartwig, 0. ,) Schema des Realkatarogs der Koniglichen Universitlits- 
bibliothek sit Halle a. S, 	Drittes Beiheft sum Contralblatt flit- Biblio- 
thekswesen. 	Leipzig 1888. 	(Von Dr. G. Kampffineyer.) 	An 70. 

11818. toot's, FriedrIeh, Die i'lberlieferung ,und Anordnung der Fragments 
des isTesterius . . . Halle a. S. 1904. 	(Von Herrn Dr. R. Schmidt.) 

Eg 610. 
11819. Petzholdt, Julius, Bibliotheca Bibliographica . . . Leipzig 1866. 	(Von 

Dr. G. Kampffmeyer.) 	 Ab 290. 
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11820. Hertel, Johannes, tiber das Tautriittlyfiyika, die Kaimfrische Rezension 
des Paficatantra. Mit dem Texte der Handschrift Decc. Coll. VIII, 145. 
(Abh. d. SGW., philo1.-hist. K1., XVII, 5.) 	(Vom Verf.) 	Eb 3773. 	40. 

11821. Berchera, Max van, Arabische Inschriften aus Syrien. 	H. 	(A, aus: 
M. u. N. des Pal.-Ver. 1903.) 	(Vom Verf.) 	De 42560- ,-=. Y.  i. 

11822. P ub b 1 ic a zi on i del R. Istituto 	di Studi Superiori vratici e di per- 
fezionarnento in Firenze. 	Sezione 	di filosotia e fitologia. 	Accademia 
Orientate. 	[2. 5-11.1 	Firenze 1880-1891. 	Ilb 1247. 	4°. 

11823. Dieselben, Coliezione Seolastica. 	Firenze 1878ff. Was his 1895 
erschienen, ausser: Le c urt ositit di Jecohama. Parte I. (A. Severin4 
mid La Via della Pieta Filiale. 	Parte I. II. 	(Carlo Vaknziani.) 

131) 1247 a. 
11824. Edheni, Halil, Musee Imperial Ottoman. 	Seetion des Monocles Musa- 

manes. 	Catalogue des sceaux 	en plomb Arabes, Arabo-Byzantins et 
Ottomans . . . Constantinople 1904. 	(Haupttitel tiirkisch, 1321.) 

1113,  1505. 
11825. Bombay Sanskrit Series, No. 1-9, 12. 13, 16-18, 93, 24 Part I, It, 

81, 33-35, 37, 39-54, 56-63, enthattend; Apastamba ed. Binder; 
Eleven Atharvana Upanishads ed. Jacob; 13ana's Kftdambari ed. Peterson; 
Bliattikavya 	ed. 	Trivedi; 	DeSakumaracharita 	Part /2. ed. Peterson; 
Hemachandra's DeSinitmatnalit ed. Pischel; Kumarapidacharita by Ream,  
chandra ed. 	Shenker Pandit; Jacob . 	Concordance; Rekhaganita by 
Jagannatha 	ed. 	Trivedi; 	Kalhana's 	Ritjataranghti 	ed. 	Durgeprasittle; 
Mitlavikftgnimitra by Kitliditsa ed. Shenker Pandit, second edition; Raglan-
vamSa of Kitlidasa ed. Shenker Pandit, second edition; Vikratnorvaliyam 
by Kaliditsa ed. Shenker Pandit, third edition; Maltanitrayana-Upanishad 
ed. Jacob; Paribluishenduiekhara Of Nagojibtatta ed. Kiethorn, Part. I. 
1I.;  Hitopadeia by Nitrityana ed. Peterson; Nyityakoia.;. Navasithasinke 
Charita of Padmagupta, Part I., ed. Islittrtpurkar; Paritiara Martha 
Sarehita , Vol. I, Part I. H; Vol. II, Part I.; Vyalcarana-Malkilitlshya 
of Patanjali ed. Kielhorn, Vol. I.; Pataiijalasfitrfini ed. Bodes; ltigveda 
Handbook by Peterson, Part I. II.; Peterson

' 
 A seeood Selection of 

Hymns from the Rigveda; The Paddhati of Sarngadhara ed. Peterson; 
Mrchchhakatika by Sadraka ed. Godabole; Subbishitivali of Vallabha-
deva ed. Peterson and Durgiprasitda; Vitsishthedharmaiitstram ed. Piihrer; 
Elcitvali of Vidyadhara; Panchatantm ed. Kielhorn and BUisler. 	(Go- 
schenk auf Veranlassung des Director of Public Instruction Bombay 
Presidency durch den Curator, Government Centralllook Depot, Bombey.1 

Eb 1300. 
11826. La Merope, Tragoedia . . . Francisci Scipionis Maffei quam . . . in 

linguam sacrum classic= convertit ... Samuel Aaron Bomanelli urine 
primum . . . edita e manuscripto autographo transtatoris existents in 
bibliotheca private editoris Thomae Ag. Welker& 	Romae . . . 1903 
(Umschlag 1904). 	(Vona Verleger) 	 Dlt 5965. 

11827. Bezold, C., Die babylonisch-assyrischen Keilinschriften und ihre Be- 
deutung fur das Atte Testament . .. Tiibingen und Leipzig 1904. 	(Vont 

• Verleger.) 	 is 265. 
11828. The Pahlavi Version of Y a s na IX edited with . .. a literaf branslation 

into English ... notes and an introduction by Mauekji 13anianji Davar., 
Leipzig 1904. 	(Vom Verleger.) 	 Ee 1.304. 

11829. Goeje, M. J. de, Memoires d'histoire et de geographie orientates. No. 3. 
Memoire cur les migrations des Tsiganes it travers l'Asie. 	Loide 1903. 
(Vom Verleger.) 	 Na 85. 
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11830. Deussen, Paul, Erinnerungen an Indien. Mit . . . einem Anhange: „On 
the philosophy of the Vedanta in its relations to occidental Metaphysics". 
Kiel und Leipzig 1904. 	(Vom Verleger.) 	 Ob 2040. 

11831. Das Triado n. 	Ein Sahidisches Gedicht mit arabischer Ubersetzung. 
Von Osear von Lemm. 	I. Text . . . St. Petersbourg 1903. 	Ca 960. 

11832. Part II of the Lubabu '1-albab of Muhammad 'Awfi edited in the original 
Persian, with preface, indices and variants, by Edward G. Browne. 
London, Leide 1903. 	(Persian Historical Texts, Vol. IL) 	(Vom Ver- 
leger.) 	 Re 2418. 

11.833. Prolegomena zu einer erstmaligen Herausgabe des Rita') al-hidiija 'Ha 
farield alrouliib . . . von Bachja ibn Joseph ibn Paqiida aus dem 
'Andalus nebst 	einer grdsseren Textbeilage. 	(Strassburger Diss. von) 
A•  S. Yahuda. Darmstadt 1904. 	(Von Herrn Professor Dr. Leumaun 
in Strassburg.) 	 De 8713. 

11834. Kramer, Jacob, Das Problem des Wunders im Zusammenhang mit der 
Ps:widens bei den jiidischen Religionsphilosophen des Mittelalters von 
Saadia biS illaimani. (Disc.) Strassburg i. E. 1903. 	(Von dems.) 	Ilb 1337. 

11835: _Michel, Karl, Gebet und Bild in den ersten christlichen Jahrhunderten 
}Inch •den litterarisehen Quellen. 	(Strassb. Diss.) 	Naumburg a. S. 1902. 
(Von dams.) 	 Ie 202. 

11836. Der aebte Absehnitt aus dem Traktate 	„Sabbath a 	(Habil und 
und Jerusch al m i )• iibersetzt und philologisch behandelt nebst Wieder-
gabe des Textes des Jeruschalmi naeh dem Leydener Manuscript. (Strassb. 
Diss. von) Isaak Levy. 	Breslau (4891). 	(Von dems.) 	Dh 2740. 

11837. Reil , Johannes, 	Die 	friihchristlichert Darstellungen der Kreuzigung. 
(Strassb. Diss.) 	Leipzig 1904. 	(Von dems.) 	 le 276. 

11838. Samuel ben Moses ha-Ma'arabi, , . . Die karaeischen Fest- und Fast- 
tago. 	'llerausgegeben naeh einer Berliner Handschrift. 	(Strassb. Diss. 
von) Jude Junowitsch. Berlin 1904. 	(Von dems.) 	De 10282 = Y 1. 

1183'9. Die E r ziihliung eder du Martyrium des Barbaren Christophorus und 
seiner Genossen. 	(Strassb. Diss. von) Johann Popescu. 	Leipzig 1903. 
(Yon dons.) 	 Dc 1989. 

11840. Tsuru-Mahu Tofciwai, Studien zum Sumagadhavadina. Einleitung zu 
einer mit Prof. Leumann vorbereiteten Ausgabe nebst Ubersetzung dr 
chinesisehen Beasbeitungen. 	(Strassb. Diss.) 	Darmstadt 1898. 	(Von 
dams.) 	 Eb 3530/50 = Y 1. 

11841. Maimonides' Commenter zum Tractat Kidduschin. 	Kritische Edition 
des arabischen Urtextes mit verbesserter liebritiseher Uebersetzung, Ein- 
leitung und Anmerkungen. 	(Strassb. Diss. von) Aron Bar .117urock. 
Berlin 1902. 	(Von dams) 	 De 6687 --= Y 1. 

60 
.11842. Laqueur, Rieardus, Quaestiones epigraphicae et papyrologicae selectee. 

(Diss.) 	Argentorati 1904. 	(Von dams.) 	 Eg 870. 
11843. Friedlaender, Srul (Israel), Der Sprachgebrauch des Maimonides ... . 

I. Lexikalischer Toil. 	Erste Halfte (S - uo). 	(Strassb. Diss.) 	Leipzig 
1901. 	(Von dems.) 	 De 6691. 

11844. Koster, August, 	Die iigyptisehe Pllanzensiiule der Spiitzeit . . . (SA. 
aus: Reetteil do Travaux rel. h la Philol. et h rArcheol. egypt. et  assyr. 
Vol, XXV.) 	,(Strassb. Dim). 	Paris 1903. 	(Von dams.) 

• Qb 70. 	40. = Y 3. 	20. 
11845. Spieyetberg, Wilhelm, Studien end Materialien zum Rechtswesen des 

Pharaonenreiches der Dynast. XVIII-XXI (e. 1500-1000 v. Chr.) 
(Strassb. Disc.) 	Hannover 1892. 	(Von dams.) 	K 842. 	4°. 
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11846, 	Der 	demotisehe 	Teil 	der 	dreisprachigen I n s ch rift 	von Rosette. 
(Strassb. Diss. von) J. J. Hess. 	Freiburg (Schweiz) 1902. (Von dams.) 

Ca 321. 	2°, 
11847. 	Nicolai, Rudolf, Geschichte der r6misehen Literatur. Magdeburg 1881. 

Eg 1300. 
11848. 	Co 11 ection White King. 	Premiere partie. 	Monnaies . . . Vente it 

Amsterdam le 26 Septembre 1904 et jours suivauts sous la Direction 
. . . de l'Expert J. Schulman . . . 	 Mb 50. 

11849. Streck , Maximilian, Bemerkungen zu den ,Annals of the Kings of 
Assyria, I. 	(A. aus: ZA. XVIII. 	Strassburg 1904.) 	(Vom Verf.) 

Db 409 = Y 1. 
11850. 	(Chauvin, Vietor,) Genese XV, v. 12. 	(SA. aus: Museon. 	Rile Serie 

V, 1904) 	(Von Verf.) 	 Ic 336 = Y L 
11851. 	(Chauvin, Victor,) 	Wunderbare 	Versetzungen unbeweglicher Dingo. 

(A. aus d. Zeitschr. 	d. Ver. f. Volkskunde in Berlin. 	Heft 3. 	1904.) 
(Vom Verf.) 	 G 46 m---- y 1. 

50 
11852. 	Chauvin, Victor, Les Rapports du Roi de Serendip et de Haronne al. 

rachid d'apres l'Histoire de Sindbild le marin. 	(A. aus [Wallonia] T. XII. 
. 	NOS 2. 3, fevrier-mars 1904.) 	(Vom Verf.) 	 G 46 = Y 1. 

40 
11853. 	(Koher/e,) Gottesgeist und Menschengeist im Alten Testament. (A. aus: 

Nene kirchl. Zeitschr. XIII. 5. 6.) 	(Von Herrn Professor Dr. G. Jacob.) 
Ia 311, 

50 
11854. En Sang pg. Tigr6-spraket upptecknad, 6fversatt och forkIarad af R. 

SundstrOm. 	Utgifven och ofversatt till tyska af Enno Littmann. 
Uppsala, Leipzig o. J. = Skrifter utgifna af K. Humanistiska Veten- 
skaps-Samfundet i Uppsala. 	VIII. 6. 	(Von Herrn Dr. E. Littmann.) 

Dg 770 =---- Y 1. 
11855. 	as-Salawi, Abmad b. Hand an-Niisiri, Kitab al-istigaa' li-altbar duwal 

al-magrib al-agsa. 	Tail 1-1V. 	Kairo 1312. 	De 10210. 	4°. 
11856. 'Ali b. Alimad b. Hazen az4Ehiri Abii Muhammad, Kitab al.faisal 6 

1-milal wa.'1-altwa.' wa-'n-nibal. 	Am 	Rande: 	g-gahrastani, 	Al-renal 
wa-'n-nihal. 	Teil I-V. 	Kairo 1317-1321. 	De 3378. 	4°. 

• 
11857. Abu 'n-Nadu,', ganja 'all 	''arlt Hdlid al-Azhari 'all matn al-Agur- 

ramija fT 'ilm aParabija. 	Am Rande dieser Kommentar selbst. 	Kairo 
1319. 	 De 5864. 	4°. 

11858. Muhammad al-Anbabi , Tagrirat . . . 'all Haijat Abi 'n-Naga' 'all 
kl'arb IIiilid al-Azhari. 	Am Rande: Derselbe, TagrIr 'all Hraijat Hasan 
al-`Attar 'ala '1-Azharija. 	[Kelm] 1319. 	 De 5866. 	4°: 

11859. Abu 741-asanitt Muhammad 'Abd al-Haij al-Luknawi, Al-fawl'id al• 
battija fT tarliim 	al-hanafija ma' teligat as-sanija 	'Ala -'14-awald al- 
bahija. 	Kasan 1321/1903. 	 De 2812. 	4°. 

Sehr erwiinscht ist der Bibliothek die yolistandige Zuwendung der neu- 
erscheinenden 

orientalistischen Dissertationen, Programme u. s. w. 

der Universitliten und anderer Lehranstalten. 
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Allgemeine Fersammlung 
der O. M. G: am 7. Okt. 1904 zu Leipzig. 

.---- 
• Die diesjahrige All g ern el n e• V er s am in lung wird statt-. 

&ideal Freitag den 7. Oktober 1904 im Semitistischen Institut 
der Uniyetgitat Leipzig (Universitittsgebaude , Paulinum, I). 
fleginn frith ,9 1<'in7. 
. 	Untie AO Leipzig, ini Juni 1904. 	 • 

Per gesehntsfilbrende Vorstand.    
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Protokollariseher Berieht 
fiber die am 7. Oktober 1904 zu Leipzig abgehaltene 

Allgemeine Irersammlnng der D. M. G.1) 
• 

Die Sitzung beginnt 9'1 	Uhr im 	Semitistischen Institut der Universitiit 
Leipzig. 	Zum Vorsitzenden wird Geb. Hofrat Win disch gewghlt, zum stell- 
vertretenden Vorsitzenden Prof. H ul tzsc h, 	zu Schriftfiihrern die Herren Dr. 
R. Schmidt und Dr. Hertel. 

1. Zunachst kommt durch Prof. Hultzsch der Berl cht des S chrift-
f ii lt rer s fur 190311904 2) zur Verlesung. Im AnschluB daran beschlidt die Allg. 
Versammlung : 1) es bei der Eintragung der Gesellschaft in das Vereinsregister 
zu Leipzig bewenden zu lassen, so dd nunmehr der endgiltige Druck der neuen 
Satzungen erfolgen kann, 2) riickwirkend den Eintritt von Prof. Hultzsch in 
den gesehiiftsfiihrenden Vorstand au genehmigen, 3) dem bisherigen Sehrifttlihrer, 
Prof. Praetor ins, den Dank der Gesellschaft auszusprechon. 

2. Es folgt der Redaktionsbericht von Prof. Fischer.2) 	Die Ver- 
offentlichung 	des G o sob e 'Alien Jahresberichts in 	der darin vorgeschlagenen 
Weise wird genehmigt. 	Auf Grund buchhandlerischer Erwiigungen wird dabei be- 
schlossen, dal3 er gratis nur an diejenigen Mitglieder abgegeben werden soil, die 
sich bis zum 1. Oktober 1906 melden. Ferner wird genehmigt, da.6 der Redakteur 
den von R. 	Schmidt und J. Hertel bearbeiteten Text des Amita g a ti, 
nabst deutscher Ubersetzung, in der ZDMG. veroffentlicht. Da die Arbeit ziemlich 
umfangreich ist, soil dor Redakteur den Druck nach eigenem Ermessen einrichten. 

Eine Itingere Debatte knilpft sich an den neuen wissensch a ft lich en 
Jahresb e ri c h t (s. den Redaktionsbericht). 	Prof. Kuhn spricht sich in ein- 
gehender Erorterung der Frage energisch gegen den Jahresbericht, sowie gegen 
die vom Redakteur (s. ZDMG. 58, 293) ins Auge gefaBten bibliographischen 
i'bersichten aus, besonders well durch beide Neuerungen die Existenz der „Orien- 
talischen Bibliographie" 	gefiihrdet sei. 	Er beantragt Jahresbericht wie Uber- 
sichten fallen zu lesson, da andernfalls Prof. Scherman and die Firma Reuther 
& Reichard in Erwtigung ziehen miiiiten, ob es sich empfehle die „Or. Biblio- 
graphie“ in der bisherigen Weise weiterzufiihren. 	Geheimrat Windisch kon- 
statiert den hohen Wert der „Or. Bibliographic" fiir die morgenlandischen Studien 
und riihmt die Verdienste ihrer Herausgeber,  , trtigt aber Bedenken, einen erst 
vor zwei Jahren von einer stark besuchten Allg. Versammlung gefaBten BescbluB 

1) Das Verzeichnis der Anwesenden s. in Beilage A. 
2) Siehe Beilage B. 	 3) Siehe Beilage C. 
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ohne weiteres wieder aufzuheben. 	Prof. Fisch er betont, 	deli auch die Semi- 
tisten den Wert der „Or. Bibliographie" voll und 	ganz zu 	wiirdigen wiidten, 
dad er personlich es far eine Ehrenpflieht der DMG. halte , 	ihre Fortdauer zn 
sichern, dad er aber in dem Jahresberichte keine Gefahr fur sie sehen ktinne; 
wer letzteres tue, verkenne Zweck und Anlage des Jahresherichts. 	Die geplanten 
bibliographischen tbersichten Vibe er preis. Im iibrigen begrandet er noch ein-
mal eingehend den formellen Standpunkt des geschaftsfithrenden Vorstands in 
dieser Frage, den er fiir unanfechtbar erklart, und 	verliest zone Sala emote 
Brief Prof. Nold ek e's, in dem 	side dieser entschieden gegen die Wieder- 
belebung des Jahresberichts ausspricht. 	Konsul H a r r ass o w i t z hat vom buch- 
handlerischen Standpunkte aus Bedenken, 	den Jahresbericht schon ein Jahr 
nach semen Entstehen wieder eingeben zu lassen, 	und vermag in ihm bei 
seiner spezifisehen Anlage und Kiirze keine Gefahr fiir die „Or. Bibliographie' 
zu erblicken. 	Prof. St eind orff spricht seine voile Sympathie mit dem Jahres- 
berichte aus und beantragt, ihn in der bisherigen Form beizubehalten, von den 
bibliographischen tbersichten dagegen abzusehen. 	Die Versammlung akzeptiert 
schliedlich diesen Antrag, besehliedt zugleich aber, 	dad dem protokollarischen 
Berichte aber die Versammlung ein Remand der Ausitibrungen Kuhn's sowie 
der 	Brief ..ig 4-1 d ek e' s 	beigefiigt 	warden 	soden ,1) 	urn eventuell einer spateren 
Aug.l 	Versammlung als Material zu dienen, falls weitere Bedenken gegen den 
Jahresbericht laut werden.  

3. Prof. Fischer erstattet an der Hand der dm von der Firma F. A. 
Brockhaus gelieferten Unterlagen den Kass() nb ericht.2) 	Zu Revisoren der 
Kassenfiihrung werden Prof. Kuhn tend Prof. Z imm ern ernannt. 

4. Als letzter Bericht sehlieilt sich 	an 	der B ibliothek sb ericht des 
Dr, Ka mpffm eyer.3) 	Die Aug. Versammlung spricht Dr. Kamp ffmey er, 
der sein Amt niedergelegt hat, den Dank der Gesellschaft aus fur die ihr, be-
senders im letzten Jahr anlinilich der tbersiedelung der Bibliothek in die neuen 
Initiate, geleisteten hervorragenden Dienste. 	Prof. F i seller beantragt, in den 
fur Ausarbeitung der neuen Bibliotheksordnung eingesetzten Ausschud 	nacp- 
triiglich noch zur Vertrettmg der Anschauungen and ltechto des geschieftsfiihrenden 
Vorstands 	ein Mitglied 	des 	letzteren 	zit 	delegieren. 	Geheimrat 	Windisch 
unterstiitzt diesen Antrag tend bringt Prof. Fischer in.  Vorschlag. 	I)ieser wird 
delegiert; ferner wird bestimmt, dad der none Bibliothekar an Stelle Dr. Kampff-
meyer's in den Ausschud eintreten tend darin den Vorsitz fiihren soil. 

5. Beratung der zwei S. XLII dieses Bandes veriiffentlichten Antrage 
auf Zusatze zu 	den Satzungen der D.M. G. 	Geheimrat Windisch 
motiviert eingehend semen Antrag. Dr. Ka en pffm eye r verliest ein Memorandum, 
das ausflihrlkh die Stellung tend die Aufgaben des Bibliothekars der D. M. G. 
erOrtert. 	Prof. Hutt z sch schlagt zu dem Antrage Windisch des Amendement 
vor, 'dent „besonderen Bibliotheltsbeamten" 600 Mk. statt 480 Mk. zu bewilligen. 
Prof. Fischer spricht ffir den Antrag Windisch und beftirwortet zugleich des 
Amendement Hultzsch. 	Letzteres empfiehlt auch Prof. 0 u t le e. Es wird darauf 
der Antrag Windisch mit dem Amendement Hultzsch angenommen. 

1) Siehe Beilage D. 	 2> Siehe Beilage E. 
3) Siehe Beilage F. 
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Da allgemeines Einverstandnis dartiber herrscht , dal3 die nunmehr der 
nachsten Allg. Versammlung stir Beschlul3fassung vorzulegende neue Biblio-
theksordnung auch die Rechte and Pflichten des Bibliothekars regeln soil, erkliirt 
Dr. K am pf f me y e r seinen Antrag damit fur erledigt. 

6. Die satzungsgemidi aus dem Vorstand ausscheidenden Proff. Fischer, 
Hultzsch und Z imm ern werden wieder-, fur Dr. Kampffmey or wird Prof. 
P r a et or i 11 s in den Vorstand gewithlt.  

7. Als Ort der naehsten Allg. Versammlung wird Hamburg, 
der Sits 	des 	allgemeinen deutschen Philologentages von 1905, bestatigt. 	Um 
einem bezilglichen 	Wunsehe des Hamburger 	Lokalkomitees 	zu entsprechen, 
ernennt die Allg. Versammlung Prof. H u I t as c h zu einem der Obmiinner der 
orientalischen Sektion des Philologentages. 

8. Prof. Kuhn berichtet fiber die Expedition G riinw e d el nach Chinesisch. 
Turkestan and beantragt, Herrn Prof. Griinwedel den Glilckwunsch der Gesell- 
schaft zu seinen Aufsehen erregenden Resultaten auszusprechen. 	Der Antrag 
wird angenommen. 

Darauf wird die Sitzung vertagt. 
Wiedereroffnung der Sitzung Nachmittags 3 30. 	Dem K as si e r er  wird 

auf Antrag der beiden Revisoren Dec h ar g e erteilt. 

Beilage A. 
Liste der Teilnehmer an der Allgemeinen Versamm- 

lung der D. M. G. am 7. Oktober 1904 in Leipzig.1) 
1. A. Fischer, Leipzig. 	 *10.°  Erw. 	Ter-Min assiantz, Etsch- 
2. II. G uth e, Leipzig. 	 miadsin. 
3. E. Kuhn, Munchen. 	 11. Richard Schmidt, Halle at S. 
4. F. H. W e i 13 b a ch, Leipzig. 	12. Joh. II er fel, Dobele. 
5. Jobs. Baensch-Drugulin, 	13. G. K am pffrn ey er, Halle a/S. 
) 	Leipzig. 	 14 	F. Pr a e tor lir s , Halle a/S. 

*6. Hans 	Win di s oh , 	cand. 	theol , 	15. H. Zim m er n, Leipzig. 
Leipzig. 	 16. E. Hultzsch, Halle a/S. 

7. Ernst C. M ar r 6, Leipzig. 	17. E. Windisch, Leipzig. 
S. R. L ii b b e ck e, Leipzig. 	18. Georg S t e in d or ff , Leipzig. 
9. Otto Harr ass owitz, Leipzig. 

' Beilage 13. 
Bericht des Schriftfiihrers fiir 1903-1904. 

Seit dom vorjahrigen Berichte 	(Bd. 57, S. LVII f.) sind der Gesellschaft 
15 Mitglieder beigetreten (Nr. 1347-1361), daven 6 ab 1903 und die librigen 
ab 	1904. 	Dagegen erkliirten ihren Austritt die Herren A 1 b r e c ht, Bang, 
Bergh old, Hubert, Philippi, Voigt und Witsch el. Gestrichen wurden 
die Namen von 6 ordentlichen Mitgliodern. 

1) Ein * bezeichnet die Teilnehmer, die nieht Mitglieder der D. 3I. G. sind. 
a* 
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• Durch den Tod verlor die Gesellschaft die ordentlichen Mitglioder Ilerren 
Himly, Lang, v. Moil endorff, Nix und Volek sowie ihr Ehrenmitglied 
Herrn Geheimrat Dr. Otto v. 	13 6 htli n g k , Exzellenz. 	Der geschliftsfiihrende 
Vorstand legte am Serge des groLien Gelohrten einen Kranz nieder mid Herr 
Geheimrat Win disch widmete dem verstorbenon Freunde und Fachgenosson 
einen warm empfundenen, seine hohen Verdionsto wiirdigenden Nachruf•t) 

Ant 1. Janitar 1904 botrug die Zahl der ordentlichen Mitglieder "und dor 
Institute, welehe die Stolle eines ordentlichen Mitglieds einnehmen, 457 (6 mehr 
als im Vorjahre). 

Die 	Gesellschaft trat 	in 	Schriftenattstausch 	mit 	dem Semi ti s tischen 
Institut dor Universi t U. t Leipzig, welehes die 	„Leipzigor semitistiselion 
Studien" 	liefert and 	dagegen ureter den 	„Abhandlungen 	ftir 	die Kundo des 
Morgenlandes“ diejenigen mit semitistisehom oder verwandtom Inhalt empGngt; 
forner mit dem Archly fiir neligionswissonsch aft in Leipzig, 	der 
K hedivial Library in Cairo and dem Director General of Archaeo- 
logy in Simla. 	 • 

In Atasfiihrung der 13eschliisse fruiterer Allg. Versammlungen unterstlitzto 
die Gesellschaft in 	Laufo 	des Berichtsjahres 	die 	Orientalische Biblio- 
graphic, die Zeitsehrift fiir :tigypt. Sprach° and Altertumskundo 
and die Bibliographic A rabe des Herrn Chauvin mit Mk. 500, 400 and 
120. 	Der weitero Vorstand besehla fernor, dor von Sir Charles Ly all geplanten 
Ausgabe der .114ufa(iclalijiit s. Z. 	eine den vorfiigbaren Mitteln entsprechendo 
Unterstiitzung zu gewahren. 

Im Anschlul3 an den letzten Jahresbericht Old.. 57, S. LXII) orkliirte der 
gesehliftsfiihrende Vorstand, 	die Eintragung 	der Gesellschaft in des Veroins- 
register zit Halle boantragen zu wollen. 	Seitdem hat sich 	horausgestellt, dad 
dies° Eintragung 	einerseits vollig unniitz 	rein, 	and andrerseits nicht nur des 
erste Mal, sondern alljahrlich allerlei Kosten 	vorursachen wiirde, da jedesmal 
die Anmeldung des neugewiihlten oder our wiedergewAhlten Vorstandes and dio 
notarielle Beglattbigung dor Unterschriften aller elf Mitgliedor des weitoren V9r-
standes erforderlich wide. I)er geschaftsftihrende Vorstand hat daher bishor von 
der Eintragung en Halle abgesehen and empilehlt der Allg. Versammlung, skit 
mit der bereits erfolgten Eintragung in Leipzig zu begniigen. 

Am 1. Januar 1904 iibernahm dOr Unterzeiehnete — vorbehaltlich dor 
Genehmigung durch die gegenwartige Alig. Versammlung — des Schriftfiihreramt 
an Stelle des auf seinen Wunsch ausscheidenden Herrn Prof. Praetori Its , der 
zelm Jahr° lang dem geschaftsfiihrenden Verstand als Schrifttilhrer angehort und 
skit durch seine aufopfernde Tatigkeit grode Vordienste 	urn die 	Gesellschaft 
crworben hat. 

	

Vont 57. Bande der Zeitschrift warden 	an -Alitglieder and gelehrte 	Ge- 
sellschaften 544 Exemplare versandt and an 13uelthiindlor 133 Exemplare abgesetzt, 

	

zusammen 677 (10 mehr ale im Vorjahre). 	Erfreulieherweise hat die Preis- 
erhohung keinen Rtickgang des Absatzes an Buchhandler zur Folge gehabt; es 
warden niimlich. im laufenden Jahre 140 Exemplar° des 58. Bandos bezogen 

1) S. Wissenschaftliche Beilage der Leipzigor Zeitung, Er. 46, 16. April 1904. 
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(7 mehr als 1903). 	Der Gesamtabsatz dor Veroffentlichungen der Gesellschaft 
•ergab im verfiossenen Jahre Mk. 3658, wovon Mk. 365.80' Provision. der Firma 
F. A. Brockhaus in Abzug zu bringen sind. 

Des Fleischerstipendium wurde in der Mlle von Mk. 350 am 4. Mars 
1904 an Herrn Professor Dr. Paul Schw ar z in Leipzig verliehen. 

Ein Ereignis von grader Wichtigkeit fur die Gesellschaft war dio liber- 
siodolung 	der Bibliothek in des von Herrn Baurat Km r thin erbaute moue 
Bibliotheksgebikude 	der Leopoldinisch-Karolinischen Akademio. 	Dio gediegene 
Ausstattung dor nenon Bdume vordanken wir zum Toile dem holion K on i gl. 
Preudischen Un terrichtsministerium, welehes (Anon auderordentlichen 
Zuscliud von Mk. 1643.65 geiviihrte, und andrerseits Herrn, Geheinirat Freiherra 
v. Fritsch, welcher als Priisident der Leopoldinisch-Karolinischen Akademie . 
Mk. 1746 zum solben Zwocke beitrug. 	 E. Ilultzsch. 

-- 	__ ...... 

Beilage C. 
Redaktionsbericht fiir 1903-4. 

Heft I von Bd. 38 	der Z el ts c lir i f t konnte aus Griindon , 	die ich in 
dons Hefte selbst, S. 293, namhaft gemacht habe, orst im Mai ds. erscheinen. 
Heft IV von Bd. 57 mid Heft II mid III von Bd. 58 	dagogen sind piinktlich 
am Schlusse der betr. Quartale verschickt worden. 

Von folgenden zwei groderen Aufsiitzen des laufenden Jahrgangs der Zeit 
schrift halm ich Sonderabdrlicke in don Buchhandel gebracht: 

Das siidliehe Paiicatantra. thiersicht fiber den Inhalt dor iftteren sPail- 
catantra,'-Rezensionen bis auf Piirnabliadra. 	Von Johannes Bert et 	68 S.. 
2 Mk. 10 Pf., fiir Mitglieder der D. AI. G. 1 74k. 40 Pf. 

Beitrage zur Beleuchtung des islamitisehen Strafrechts, mit Riiek-
fiat auf Theorie eend Praxis in der ?Turkel. Von Johann K resmarik. 
133 S. 	4 Mk. 20 Pf.,. fiir Mitgliedor der D. M. G. 2 Mk. 80 Pf. 

Der laufende Band der Zeitschrift  hat gegenfiber den friiheren 	einige 
Neuerungen gebracht: 	1. 	Einheitlichkeit in dor .deutsch en Becht. 
schreibung 	und 	in 	der Bezeichnung 	der einfachen Vokalliing,e 
in transkribierten Wortern, 	2. regelmadige Verzeichnisse der bci 
der Redaktion zur Bespreehung eingehenden Druckschriften and 
3. einen wissenschaftlichen Jahresbericht. 

fiber die Grande, die mich zur ersten dieser Neuerungen veraniaat habon, 
habe ich mich auf S. XXII des Bandes geitutert. 	Mit der swollen Neuerung 
vorfolge ich einen mehrfaehen Zwock: die beti. Verzeiehnisse sollen erstensgegen. 
iiber den Verlegern oder Autoren, 	die der Redaktion Werke zur Anzeige zip 
senden , 	als Quittung dienen; zweitens sollen 	sie mir die Aufgabo erleitlitern, 
goeignote Rezensenteu zu linden; und drittens scam sio in Millen, in denen die 
betr. Werke — sei es, well dieselben nicht wichtig genug, sal es, weil keine 
geeigneten Rezensenten auPhutreiben sind — in der ZDMG. nicht zur Besprechung 
golangen konnen, Verlegern and Autoren wenigstons dio Genugtuung gewiihren, 
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dati die Loser ,der ZDMG. nisch anf ihre Veroffentlichungen aufmerksam go-
meek werden.  

Diese breidon Nettortingen schoinen nirgends Bedenken orrogt zu !taboo, 
wenigstens babe ieh bislier von solehen nichts gehort. 	Anders dagegen dio dritto 
Neuerung, der wissenseira fttiche Jabresberich t! 	Dieser vordankt, wio 
untor den Mitgliodern der D. M. G, allgemein bekannt sein sollte und wie ich zum 
tberfluS an der Spitze meines „Nachworts' dazu (S. 292) rioch besondors hervor-
gehoben habe, seine Entstehung, oder, wenn man so will, seine Wiedererwockung, 
nicht der Initiative der Redaktion oder tiberhaupt 	des geschifftsfahrenden Vor- 
stands, sondern der Tatsache, dali er vor 2 Jahreu in Hamburg von einer be-
sonders stark besuchten Allg. Versammlung mit so groBer Alajoritat desideriort 
worden 	ist, 	dalI 	der geschifftsfiihrende Vorstand in seiner Eigenschaft als aus- 
fiihrendes Organ der Allg. Versammlung es fiir seine Pflicht hiolt, diesem Desi- 
derium naehzukommen. 	Der Jahresbericht sollte 	nach 	den Intentionen des 
geschaftsfiihrenden Vorstands 	nicht eine moglichst reichhaltige 	oder gar roll- 
ziildige Anhaufung von Bucher- mid Aufsatztiteln darstellen, sondern, wio ich 
es in meinem 	Naeliwort (S. 293) 	formuliert babe, 	 die wissenschaftliche Be- 
wogung dor einzeinen Jahre nur in grotien Zfigen, gewissermalien aus dor Vogel- 
perspektivo, zeichnen'. 	Er sollte forner,  , 	eutsprechend 	den in Hamburg go- 
liatierten Wiinsehen, die Mitglieder unsrer Gesellschaft weniger fiber die Fort-
sehritte auf ihrein eigenen als auf dembenactsbarten Studiengebieten unterrichten. 
Dai3 der vertiffentlichte erste Versuch diesen Anforderungen volt entsprochen 
Witte, behaupte ieh night; auf elnigo Mtingel, die er enthiilt und die dor Kline 
der Zeit wegen nicht mehr abgestellt werden konuten, die aber in Zukunft nicht 
wiederkehren, worden, babe ieh vielmehr selbst in meinem ,,Nachwort°  hinweisen 
mfissen. 	Allerlei Kritik aber, die an ihm und im Zusammenhang damit au mir 
und dem ganzen, geschaftsaihrenden Vorstande gefibt worden 1st, scheint mir 
auf der Verkennung von Veranlassung und Zweek des Jahresberielits zu boruhen 
und deshalb, zum 	rnindesten teilweise, 	unberechtigt und ungerecht zu solo. 
Immerhin babe ich diese Kritik nicht welter boanstandet, so lenge sic intern, 
d. h. im Scholle der Gesellschaft, blieb. Bedauert habo ich aber, dal ein Mit- 
glied unsrer Gesellschaft den Jahresbericht dffentlich 	angegriffen 	hat (Central- 
blatt ftir Bibliothekswesen, 1904, S. 412ff.), ohne such nur einen Versuch gemacht 
zu haben, seinen Ansiehten und Wfinschen in dieser Frage auf friedlichem Wege 
Geltung zu verschaffen, sei es auf dem Wege oilier Korrespoudenz mit mir oder 
dem geschitftsftihrenden Vorstande, odor sei os vermittelst eines Antrags bei der 
Aug.l 	Versammlung. 

Fin. die A b ban d lungen sind mir im Ietzten Jahre drei Arbeiten, zwoi 
indotogische und nine arabistisebe, angebeten worden. 	Alit Rileksicht auf unser° 
trngfinstige Finanzlage babe /eh leider able drei ablehnen mitssen. Dio von mir 
ho vorkithrigen Redaletionsberiette orwithnte Abhandlung M. S t e in schn ei d er 's 
fiber die europidschen thersetzungen aus dem Arahiselien bis zum Jahro 1550 
hat inzwischen in den Veroffentliehungen der Wiener Akadetnio eine geeignete 
Unterkunft gefunden. 

In usisror Druckerei lager& seit rnetweren Jahren 10t} unvoliendot gebliebeno 
Sonderabdriicke von S o e in's grofenr .  Asifsatke 	„Der 	arabische Dialokt von 
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Mosul und ,Hardin`, der, 128 S. stark, in Md. 36 und 37 	unsrer Zeitschrift 
erschienen ist. 	Diese Sonderabdriicke sind nosh au Lebzeiten und turf Wunsch 
Socin's hergostellt worden; dal sie unvollendet gebliebon sind, hat s. Z, unser 
tinanzieller Tiefstand verschuldet. 	Ich 	babe, da nur nosh tvenige Seiten en 
drucken 	waron, 	den Druck jetzt zu Ende fiihron lessen, so doll der Aufsatz 
demniichst auf dem Biichermarkt erscheinen kann. 

Noch vial filter ist ein swelter Druck, der tenvollendet in unsrer Druckerei 
lagert, nItmlich R. Gosc he 's ,,Wisseusehaftlicher Jahresborleht iiber die snorgen- 
Itindisehen Studien 1874 his 1875', bokanntlich der Ietzte von Gesell° gelieforte 
Jahresboricht, eine Arbeit, die unsre Allg. Versammlung in liingst vergangenon 
Jahren mehrfach beschiiftigt hat. 	Es 	Began 	davon 	die 	ersten 3 Bogen 	in 
500 Esomplaren im Reindruek vor. Auf diesel' 3 Bogen liest man allerlei, des 
nach meinem Dafiirhalten mit sum Beston gehort, was in dieser Art aus Goselas 
Feder goflosson let, so namentlich moisterliche Nekrologe auf Abraham Geiger, 
Ferdinand Ilitzig, Constantin v. Tischendorf, Wilhelm,  Bleak u. a. end vor alien. 
auf Heinrich Ewald; es ist somit zu wlinschen, dab sio nosh der Offentliehkeit 
zugiinglich gemacht warden. Prof. E. Kuhn but sich, boreits unter der Redaktion 
Windisch, in sehr dankonswerter Weise der Aufgabe untorzogen, die zu diesom 
letzten Jahresberichte Gosc he's gehorigen Materialion zu priifon, 	und schhigt 
vor, zur Gewinnung eines leidlichen Abschlussets nosh eine bathe Seite zurn 
Abdruck zu bringen uud das so gewonnene kieine Heft mit einem eriiiuternden 
Vor- und Nachwort end eMem Titelbla.tt zu veroffentlietten. 	Ich halte diesen 
Vorschlag , der uns nur eine minimale Ausgabe auforlogt, fur sehr beherzigens- 
wert end bitte die Aug.i 	Versammlung mich zu seiner Ausfiihrung cu ermtichtigen. 

A. Fischer. 

Beilage D. 
1. Résumé der Ausfiihrungen Prof. Kuhn's. 

., 	Anknilpfend an die in laufenden Bande der Zeitschrift veroffentlichten 
Jahresberichte 	end Professor Fischer's Naebwort. entwickelte Professor Kuhn 
seine Ansichten fiber die Jahresberichte und die geplanten bibliographischen 
thersichten. 	Er betont zuniichst, daB each den Erfabrungen mit den friiheren 
Jahresberiehten, woriiber man das ausfiihrliehe ,,Referat idler die Jahresberiehts- 
Angelegenheit" in ZDMG. 38, XXI—XXXV vergleiehen mug, An das boi der 
Versammlung zu Hamburg wieder vorgebraehte Veriangen mach Jahresberiehten 
hachlichst iiberraseht habe, und berdauert nachtsliglich, seinen Wideispruch da- 
rnels nicht energisch gaming geltend gemacht zu haben. 	Zu den vorliegenden 
Proben ithergehend, zeigt or, daB die Miingel, welche seiner Maiming each 
mit solehen Jahresberiehten nun einmal untrennbar verlunipft und an seinen 
eigenen friiheren Berichten ebenfalls leicht naelkweisbar sind, Envollstindigkeit 
and 	Phrasenhaftigkeit, such jetzt wieder unleugbar zu Tago Areten. 	Dem 
gegentiber 	leiste 	eine 	einigormaaert 	geordnete 	und 	mit Verweisupgen aus- 
gestattete Bibliographie 	darn Einsiehtigeu wait bessere Dienste, zumal wenn 
eine verstiindige 	Organisation 	die 	m5giichst vollstandige Ausbeutung 	des 	in 
Betracht kommenden Materials 	verbiirge. 	Von don Nutzen dor geplanten 
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bibliographischen 	Ubersichten, 	welche 	sich 	natiirlich 	auf eine 	Auswahl 	des 
Wichtigsten zu 	beschriinken 	Mitten, 	kann Redner 	sich 	keine 	rechte Vor- 
stellung machen. 	Sie 	warden, 	da die Zeitschrift 	in 	vier 	Heften 	erscheint, 
gleichfalls 	vierteljiihrlich 	au 	erscheinen haben 	und 	warden, 	ebenso wie die 
Jahresberichte, kaum mehr angesehen.werden , sobald em 	nouer Jahrgang dor 
„Orientalischen Bibliographie" vollendet vorliege. 	Es 	komme hinzu, dad die 
allgemein 	literarisch-kritischen Blatter und 	ebenso 	die 	den Orient niiher be- 
riihrenden Zeitschriften schon jetzt solehe tbersichten bringen, von denen die 
eine oder audere wohl jedem zuganglich sein diirfte, so 	dad fiir eine nur vor- 
Midge Information reichlich gesorgt sei. 	Noch 	masse bemerkt warden, dad 
ohne Namensregister der Wert der Jahresberichte mid Ubersichten noch meter 
illusorisch 	werde, 	wiihrend 	anderseits •solche Register die ohnehin schen nicht 
unerheblichen Kosten 	der -  geplanten 	Neuerungen 	wiederum 	wesentlich ver- 
mehron warden. 	Welter 	milsse 	darauf hingewiesen 	werden , 	dad 	don Be- 
arbeitern der „Orientalischen Bibliographie" durch 	diese binge 	nur eine none 
Arbeitslast erwachse, 	da alles trotz seiner provisorischen und unvollkommenen 
Beschaffenheit wieder eingesehen und mit dem sonst vorliegenden Material ver- 
glichen werden masse. 	Gegeniiber der uberfiille bibliographischen Kleinkrams 
auf anderen Gebieten mOge die Deutsche Morgenliindische Gesellschaft es als 
einen 	beneidenswerten Vorzug der 	orientalischen Studien betrachten, deli sie 
ein 	bibliographisches Zentralorgan 	besitze, 	dessen Leitern 	man nicht durch 
fortgesetztes unniitzes Niirgeln die Arbeitslust verleiden solle. 	Viel bedeutsamer 
wiirde es sein, wenn die Deutsche MorgenbIndische Gesellschaft versuchen wollte, 
durch Einfiihrung stiindiger Berichte fiber neue orientalische Drucke, welehe 
natiirlich nur von im Orient selbst weilenden Gelehrten geliefert werden kiinnen, 
des in erster Linie 	earopiiisehe Material der Orientnlischen Bibliographic) tun- 
lichst zu ergiinzen. 

2. 	Brief Prof. Nolcleke's. 
Stradb. i. E. 	2. 	10. 04. 

.,, 	  
Ich mud ganz entschieden dafiir eintreten, clad der neue Versuch von „Jahres- 
berichten' 	wieder fallen gelassen werde. 	Im Anfang der Gesellschaft waren 
solche an der Zeit. 	Damals konnte man die Litteratur noch libersehen, und 
Fleischer und narnentlieh Roediger waren treffliche Berichterstatter. 	Dad Gesell°, 
der in mancher Hinsicht slob zu einem solchen erst recht eignete (ich habe ihn 
sehr genau gekannt!), 	nicht damit fertig wurde, lag zum griideren Theil aller- 
dings an gewissen personlichen Eigensehaften, aber zum Theil auch an der 
Sadie. 	Ganz unzweckiniag werden'rn. E. die Berichte, sobald sie enter Mehrere, 
Gleichberechtigte getheilt werden. 	Dies bewies 	die Erfahrung, und man lied 
sic daher fallen. Dell Finer sie jetzt nicht mehr medico' kann, steht fast. 	Aber 
ist haute denn wirklich noch ein Bediirfnid vorhanden? 	Die „Bibliographie" 
giebt die Litteratur viol 	vollstiindiger wieder, als 	es 	ein Bericht 	kann. 	Die 
Berichte, und wenn sich 12 Leute darein theilten, werden immer unvollstiindig 
sein, such werden sie bei der Vertheilung nothwendig 	ungleichartig. 	Dazu 
kommt noch ein Wesentlichesi die erste neue Sammlung von Berichten enthalt 
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eine Anzahl Werth urtheile, z. Theil ziemlich scharfe. 	Das 1st des Becht des 
sachverstiindigen Recensenten such 	in 	der Zeitschrift, so lange er in seinem 
eigenen Namen redet; nicht aber erkenne ich ihm des Recht au, wenn er im 
Nam en der Gesellschaft redet, und des thut er nach meiner Auffassung 
in den Berichten. 	Bei Bitchern , 	die jeder Kenner fiir se hr gut oder sehr 
schlecht halten mud , mag des gehn, 	aber wo bled ein subjektives Urtheil ist, 
da ist's bier nicht erlaubt. 	Dad 	ich 	selbst mit diesem, und jenem tadelnden 
Urtheil in den Berichten nicht einverstanden bin, ist Nebensache; mir seheint 
dies 	ganze Art nicht zuliissig. 

Ich bitte Sie also, 	der Generalversammlung , meine Ansicht vorzutragen 
mit den Griinden , die ich Thnen kurz 	dargelegt babe. 	Konnte ich selbst in 
Leipzig zugegen sein , , so wilrde ich noch dies und des sagen , Einzelheiten an- 
t-11111.0n etc.; 	des 	ladt sich schriftlich nicht so machen. 	Auf ells Mille konnen 
Sie darauf rechnen, dad die Berichte in absehbarer Zeit doch wieder eingehen 
werden 	  

Es meg anmaadend ausselin , dad ich scion wieder eine Einwirkung auf 
die Beschliisse der Generalversammlung auszuilben suche , ohne selbst an ihr 
theilzunehmen, aber ich denke, als langjiihriger eifriger Mitarbeiter und als eines 
der iiltesten Mitglieder (MI bin 1856 eingetreten) darf ich mir so 'etwas wohl 
erlaub en. 

Beilage E siehe folgende Seite. 

Beilage F. 
Bibliotheksbericht fur 1903-4904. 

Die Bibliothek hat sich, auder durch Fortsetzungen and Ergiinzungen vor-
hinden gewesener Liicken , um 201 Nummern (Werke, z. T. griidere Serien, 
Kr. 11659-11859) vermehrt. 	Ausgeliehen werden 599 Blinds end 15 Hand- 
schriften an 58 Entleilter. 

Im April d. J. konnte die Bibliothek ihre neuen Riiume beziehen. Diese 
zerfallen , ander einem Nebenraum , in des Magazin, ein Geschiiftszimmer und 
ein Lese- oder Arbeitszimmer. Im Magazin 1st reichlich Plata vorgesehen. Hin- 
sichtlich 	der inneren Einrichtung 	des 	Geselnifts- end Arbeitszimmers 1st die 
Bibliothek der Preudischen Regierung ftir eine namhafte Zuwendung (von 1645 Mk. 
65 P1.), der Leopoldino-Carolina fiir freundliches Entgegenkommen sehr zu Dank 
verpflichtet. 	Nunmehr endlich sled diejenigen Sammlungen unserer Gesellschaft, 
die in den Biichergerttsten des Magazins keine Aufstellung linden konnen (Hand-
scbriften, Miinzen, Geritte, Inschriften, Abklatsche, Tafel- und Kartenwerke end 
dergleichen, ungebundene Lieferungswerke und Zeitschriften u. s. w.) zweckmiiiiig 
untergebracht, und es konnte, was dringend erforderlich schien, gleich von vorn- 
herein Raum flit- Zuwachs ausgespart werden. 	Die Geselniftsfiihrung kann jetzt 
in alien Stiicken ilbersichtlich und zweckentsprechend sein. 	Im Arbeitszimmer 
konnten 12 Arbeitspliitze eingerichtet werden. 	In den alten Riiumen 	war ftir 
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LXIV , Protokoll: Bericht fiber die Allgem. Versammlung zu Leipzig. 

Benutzer der Bihliothek iiberhaapt keine Moglichkeit , in der Bibliothek selbst 
zu arheiten. 	Jeder Arbeitsplatz des neuon Raumes hat eine besondors ver- 
schliedbare Seltirblade and ilber siclr eine eloktrisehe Lampe. An den \Vanden 
ist eine 1Iandbibliothek aufgestellt and sind die neuestou Eingiingo von Zoit- 
sehriften at. s. W. ausgelegt. 	Der Zugang zum Arbeitszimmor ist so eingerichtet, 
dad das Arbeitszimmer unter Abschlud der iibrigen Raume dor I3ibliothok bo- 
treten werden kann. 	Es kiinnen daher, iihnlich wie es bei don Seminaron der 
liniversitaten der Fall iu sein pilegt , Schlassel ausgegobon werden, so dad des 
Arbeitszimmer fiber die wenigen Stunden hinaus, wiihrend deren der Bibliothokar 
auf der Bibliothek anwesend ist , nach Moglichkeit bonutzt worden kann. 	Die 
hierdurch geschaffene Arbeitsmoglichkeit ist bereits im verflossenen halbon Jahr 
gern uud fleidig , sowohl von Studenten wio Dozenten, ausgonutzt wordon; 	os 
waren 5 Platze von Studenten und 3 Pliitzo von Dozenten fest belegt. 	Es ist 
mit Sicherheit zu erwarten , dad, wenn erst die neuon Einrichtungen unserer 
Bibliothek bekannter werden, 	die ausgezeichnete Arbeitsmoglichkeit, 	die die 
Bibliothek der D. M. G, nun gewiihrt , noch viel mehr ausgonutzt worden wird. 
In 	dem Arbeitszimmer ist ferner durch Aufstellung eines Pultes , 	durch An- 
bringung einer Wandtafel u, s. w. die Moglichkeit geschaffen , im Anschlud an 
die Sammiungen der Bibliothek Vorlesungen and tbungen abzuhalten. 	Bei der 
ganzen Einriehtung hatte der Bibliothekar don Grundsatz im Auge, einerscits 
die Saminhingen der Gesellschaft so zweekmadig als moglich untorzubringen, 
andrerseits die Bedingungen fiir eine moglichst grodo Ausnutzung dor Salim-
lungen der Bibliothek zn sehaffen. 

Bei der groden Arbeitsiast, die im vergangenen Jahr auf dem Bibliothekar 
lastete, konnte die Katatogisierung eines Restos dor Sociniana nur wonig gefordert 
werden. 	Far die Katalogisierung der persischen and tarkischon Handschriften 
ist Prof. Horn gewonnen. Wogen der Neuordnung der Miinzen schwobon Vor-
handiungon mit Herrn Dr. N ii 4 zel -Berlin. 

Die Versicherung dor Bibliothek bei der Vaterlandischen Feuerversicherungs- 
Aktion-Gesellschaft in Elberfeld lief am 9. April 1904 ab. 	Es bestand die A,h- 
sicht, zur Provinzial-Stlidte-Feuer-Societiit der Provinz Sachsen iiherzugeben, die 
giinstigere Bedingungen 'Motet und bei 	der such die Loopoldino-Carolina vor- 
sichert ist. 	Aber es 	erwies Bich, 	dad 	der alten Gesellschaft hatte gokiindigt 
werden milssen, was nicht geschelion war. 	So =Lite die alto Versicherung auf 
10 Jahre erneuert warden. 	Die Versichorung lautet auf 40 000 Mk. 	Nachdem 
mit der Stadte-Feuer-Societiit wegen Versicherung von 50 000 Mk. verhandelt 
worden war, wurdeu bei . dieser Societat .10 000 Mk. in Deckung gegebon. 	Die 
Versicherungsperiode betriigt hier 3 Jahre. 

Die neue Bibliotheksordnung, deren Ausarbeitung in der 'vorigen Allg. 
Versammlung beschlossen war, ist ausgearbeitet worden, aber ihre Vorsendung 
mit dem II. Heft der Zeitschrift, das statutenmadig vor dem 1. Juli ausgogeben 
werden tnedte, war niebt ass ermkigliclien. 	Eine worn Bibliothekar beantragte 
besondere Versondung dieser Bibliotheksordnung wenige Zeit nach dem 1. Juli 
hell der geschliftsfiihrende Vorstand nicht far empfehlenswert. — Auf die Aus- 
arbeitung dor Ilibliothelisordnupg babe ich viol' Zpit and Millie vorwandt. 	So 
lenge ich auf der Bibliothek der D. M. G. bin, babe ich mich steels dom Mad 

   
  



Protokoll. Bericht uber die Allgem.Vereammlung zu Leipzig. 	LXV 

meiner Krafte in 	die Bibliothek 	einzuleben 	und ihre besonderen Bediirfnisse 
kennen zu lernen berniiht. Seit mehr ale 2 Jahren babe ich mir aus der Praxis 
unserer Bibliothek herauS Notizen mit Riicksicht auf eine kiinftige Bibliotheks- 
ordnung gemacht. 	Aus diesen meinen Vorarbeiten sowie aus meinen ganzen, 
such fruiterer bibliothekarischen Erfahrungen heraus babe ich, unter sorgfaltiger 
Vergleiebung der Bibliotheksordnungen anderer Bibliotheken, eine Bibliotheks-
ordnung ausgearbeitet, die ich den anderen Herren des ernannten Ausschusses 
vorlegte. 	Die ,inderungsvorschlage der Herren betrafen im Allgerneinen nur 
wenige Punkte und waren der Aug.l 	Versammlung zur Entscheidung vorzulegen 
gewesen. 	In grad erem Umfange hat Herr Prof. Pi e tschmann Bemerkungen 
zu der Bibliotheksordnung geliefert. 	Er hat in sehr dankenswerter Weise die 
gesamte Bibliotheksordnung auf das genaueste durchgearbeitet. 	Verschiedene 
seiner Vorschlage sind wesentliche Verbesserungen; manche andere, die redaktio-
nelle Einzelheiten betreffen, sind auch dankbar als Verbesserungen des Ganzen 
aufzunehmen; in einzelnen Punkten wiirche ich der Versammlung die Annahme 
meiner eigenen Fassung empfehlen, da die von mir ausgearbeiteten Bestimmungen 
mehr den besonderen bei u ns vorhandenen Verhaltnissen angepadt sind als die 
Vorschlirge Prof. Pietschmann'sa  der unseren Verhaltnissen doch nicht ganz so 
nahe steht. 	Eine Einigung ware in den einzelnen besonderen Fragon leicht zu 
erzielen. 	Zu grundsatzlichem Auseinandergehen konnte 	nur 	eine allgemeine 
Frage Anlad geben. Herr Prof. Pietschmann glaubt, dad Instruktionen fiir den 
Bibliothekar, 	die ich in die Bibliotheksordnung aufgenommen babe, ens dieser 
auszusCheiden seien. 	Die Instruktionen an und fiir sich billigt er. 	Nun babe 
ouch ich nichts dagegen, dad meine Ausarbeitung in eine Bibliotheksordnung 
und eine Instruktion fiir den Bibliothekar zerlegt werde. Aber fiir audorordent' 
lick wesentlich halte ich auf Grund der besonderen Bediirfnisse unserer Bibliothek, 
dad auch diese Instruktion nicht etwa nur nach Entwurf des geschaftsctihrenden 
Vorstandes oder nach Billigung durch diesen auf der Bibliothek vorhanden sei, 
sonderu dad sie ebenso wie die Bibliotheksordnung nach Beratung durch Sach- 
verstandige (wie dies ja schon geschehen ist) vor der Aug.i 	Versammlung er- 
ortert, 	von 	ihr 	gebilligt und in der Zeitschrift veroffentlieht werde, 	und dad 
Anderungen auch diesen Weg zu durchlaufon haben. 	Nur so glaubo ich, dad 
bei unsern besonderen Vorhitltnissen die so miihsam erkaufte Ordnung unserer 
Bibliothek mit 	einiger Sicherheit erhalten und weiter gefordert werden kann. 
In diesem Sinne empfehle ich der Versammlung, eine Fortsetzung der von mir 
angefangenen Bemiihungen zur Schaffung einer Bibliotheksordnung und einer 
Instruktion fur den Bibliothekar beschliedert zu wollen. 

G. Kampffmeyer. 
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Personalnachrichten. 

Der D. M. G. sind ale ordentliehe Mitglieder beigetreten 

ab 1904: 

1362 Herr stud. phil. R. L6bbeek e in Leipzig, Grassistr. 28, 

1363 Herr Dr. phil. Wilhelm Jahn in Bremen, Parkallee 53; 

ab 1905: 

1364 Herr Richard Dietterle, in 	Firma Dietterle 	& 	Logan, 	Cairo und 

Alexandrien. 

In die Stellueg eines ordentlichen Mitgliedes ist ab 1905 eingetreten : 

die 	Bibliothek 	der jildischen 	Gemeinde 	in 	Berlin, 	N, 	Oranien- 

burgerstr. 60/63. 

Durch den Tod verlor die Gesellschaft die ordentlichen Mitglieder: 

Herrn Prof. Herman Almkvist in Upsala, t 30. September 1904, 

„ 	Prof. Aug. B er nu s in Lausanne, 

„ 	Prof. Edmund Hardy in Bonn, t 10. Oktober 1904, 

9> 	Regierungsrat Dr. Emil Sehlagintweit in Zweibriieken, t 20. Oktober 

1904, und 

„ 	Arthur Strong in London, $ 18. Januar 1904. 

Ihren Austritt erkliirten die Herren Prof. Alfred C as p ari in 	Erlangen, 

Rabbiner 	Dr. 	Berthold 	Edelstein 	in Budapest, 	Stadtpfarrer 	Dr. 	Theod. 

S t o ell m ay er in Ttibingen und D. Lopes in Lissabon. 	Dagegen beruht die 
im letzten Heft enthaltene Austrittserklirung des Herrn Dr. Traug. Mann -  in 

Zweibriicken auf einem Versehen seines 13uchhandlers. 
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Verzeichnis der vom 0. August bis 30. Nov. 1904 fiir die 
Bibliothek der D. M. G. eingegangenen Sehriften u. s. w. 

I. Fortsetzungen and Erganzungen von Liicken. 

1. Zu Ao 24. 	A lm a nach, Magyar Tud. Akademiai , polgari es csinagaszati 
naptarral MCMIII-ra. MDCCCCIV-re. 	[Budapest] 1903. 1904. 

2. Zu Ae 45 a. 	40. 	A tti della R. Accademia dei Lincei. 	Classe di Science 
Morali , 	Storiche 	a 	Filologiche. 	Serie 	quarts.. 	Volume I-X. 	Roma 
1885-1893. 	Serie quinta. 	Volume I-X. 	Roma 1894-1903. 

3. Zu Ae 45. 	R en di con ti 	della Reale Accademia dei Lincei. 	Classe di 
science mortal, storiche a filologiche. 	Serie quints.. 	Vol. XIII. 	Fasc. 1 - 6. 
Roma 1904. 

4. Zu Ae 30'  7° 	4°. 	Memoires 	de l'Acadernie 	Imperial° 	de St.-Petersbourg. 
VIII e Serie. 	Tome VI. 	No. 5. 6. 	St. Petersbourg 1904. 

5. Zu Ae 96. 	tr t ek ez esek a nyelv- es szeptudomanyok kilreb(31 	 
Szerkeszti Gyaai Pal. 	XVIII. k5tet. 	6-8 scam. 	Budapest 1903. 

6. Zu Ae 130. 	K ozlem en y ek, Nyelvtudomanyi. 	XXXIIL•kotet. 	2. 3- 
4. fitzete. 	XXXIV, kotet. 	1. ftizete. 	Budapest 1903. 1904. 

7. Zu Ae 165. 	4°. 	Sit zungsber i eh te der Kiiniglich Preussischen Aka- 
demie der Wissenschaften zu Berlin. 	XXV-XL. 	5. Mai-28. Juli 1904. 
Berlin 1904. 

8. Zu Ae 196. 	Szily, C., Rapport sur les travaux de 'Academie hongroise 
des 1 sciences en 1903. 	Budapest 1904. 

9. Zu Af 124. 	Pro c e e din gs of the American Philosophical Society held 
at Philadelphia for promoting useful knowledge. 	Vol. XLIII. 	No. 176. 
Philadelphia 1904. 

10. Zu Ah 5. 	A nal ee ta Bollandiana. 	Tomus XXIII. - Fasc. IV. 	Bruxellis 
1904. 	Dabei: Index in tomos J-XX, fol. 13-15 (peg. 113-148). 

11. Zu Ah 5b. 	Chevalier, Ulysse, Ropertorium hymnologicum. Supplementum, 
folium 40 (p. 625-639). 

12. Zu Bb 606. 	B essarion e. 	Pubblicazione periodica di studi orientali. 
Serie II. 	Vol. VI. 	Fasc. 79. 	Anno IX. 	1904-1905. 	Roma. 

13. Zu Bb 608. 	Bij dragon tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Node',  
landsch-IndiO . . . Zevende Volgreeks - Tweede Deel (Deel LVI der 
geheele Reeks). 	Derde en vierde Aflevering. 	's-Gravenhage 1904. 

14. Zu 
no. 

Bb 628. 4°. 	Bu 11 etin de l'Ecole Francaise d'Extreme-Orient. Tome IV, 
1. 2. 	Hanoi 1904. 

15. Zu Bb 635. 	2°. 	Ap eBHOCT Et BOCTOq 111131. 	TpyAbr B0CT0.1110il ROM- 
muccia Ilmneparopcitaro MocRosexaro Apxeoaorugemiaro 05ii(ecTsa 	 
ROA% peAaKikierf A. E. EpumcKazo. TOM1 rropoit. Bbirrycm III. Moma 
1903. 
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16. Zu Bb 725. 	Journal 	of the Asiatic 	Society 	of Bengal. 	Vol. LXXII, 
Part I. 	No., 2. 	1908. 	Calcutta 1904. 	Vol. LXXIII, Part I. 	No. 1. 2. 
1904. 	Calcutta 1904. 	Part III. 	No. 1. 2. 	1904. 	Calcutta 1904. 

17. Zu Bb 725 c. 	Proceedings of the Asiatic Society of Bengal. No. I-V, 
January-May 1904. 	No. XI, Extra No. 	Calcutta 1904. 

18. Zu Bb 790. 	Journal Asi a ti qu e ... Dixierne Serie. 	Tome III. 	No. 3. 
Tome 1V. 	No. 1. 	1904. 	Paris, 

19. Zu Bb 800. 	40. 	Litter a t ur -Z eitun g, Orientalistische. 	Herausgegeben 
von F. E. Pd./6r. . Siebenter Jahrgang. 	Heft 1-11. 	1904. 	Berlin. 	(Von 
Dr. G. Kampffmeyer.) 

20. Zu 	Bb 	818. 	al-Ma ehri q. 	Revue 	catholique 	orientale 	bimensuelle. 
8.eiences-Lettres-Arts. 	BairSt. - VII. 1904. 	No. 15-17. 18. 19. 20. 21. 

21. Zu Bb 825. 	Mitt h e i 1 ung e n des Seminars 	fiir 	Orientalische Sprachen 
an der Koniglichen Friedrich Wilhelms-Universitiit zu Berlin. Jahrgang VII. 
Berlin 1904. 

22. Zu Bb 901. 	T ij d s c h rift voor Indische Taal-, 	Land- 	en Volkenkunde, 
uitgegeven door bet Bataviaasch Genootschap 	van Kunsten 	en Weten- 
schappen . , . Deel XLVII. 	Aflevering 3 en 4. 5. 	Batavia I 's Rage 1904. 

23. Zu Bb 901 d. 	Not u 1 e n van de Algemeene en Directievergaderingen van 
het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. 	Deel XLI. 
1903. 	Aflevering 4. 	Deel XLII. 	1904. 	Aflevering 	1. 2. 	Batavia 
's-Gravenhage 1903, 1904. 	 • 

24. Zu Bb 901n, 40. V erhan del in gen van het Bataviaasch Genotschap van 
Kunsten en Wetenschappen. Heel LIII. LXIV, 30  Stuk. Batavia I's Hage 1904. 

25. Zu Bb 930. 	Ze its° lir if t der Deutschen Morgenliindischen Gesellschaft. 
. 	. Aehtundfiinfzigster Band. 	III. Heft. 	Leipzig 1904. 
26. Zu. Bb 9.15. 	Z ei ts c lir i ft, Wiener, fiir die Kunde des Morgenlandes ... 

	

XVIII. Band. 	2. Heft. 	Wien 1904. 
27. Zu Bb 	1118. 	A r c hi v 	fiir 	das 	Stadium 	den tscher 	Kolonialsprachen. 

Herausgegeben von . . 	. Eduard Sacitatz.' 	Band II. 	Berlin 1904. 
28. Zu Bb 	1119. 	Précis 	de 	Grammaire 	Palle 	accompagne d'un 	choir do 

textes 	gradues. 	Par 	Victor 	_Henry. 	Paris 	1904. 	= Bibliotheque de 
I'Ecole Francais° d'Extreme-Orient, Volume II. 

129. 	Zu Bb 1
50
1-19 

* 	1 orceaux choisis en Grec Savant du XIX° siecle reunis et -, 
publi4s par Emile Legrand. 	Toxtes en prose. Paris 1903. = Bibliotheque 
de dcole des Langues Orientales Vivantes. 	Tome Troisierne. 

30. Zu Bb 1200, p, 26. 	Abu'l-Fadl 'Allana. 	The Akbarnitma of Abu-l-FazI 
translated from the Persian by H. Beveridge. 	Vol. II, Fasc. 1. 	Calcutta 
1904. 	[=-. --- Bibliotheca Indica. 	New Series, No. 1077.] 

81. Zu Bb 1200, p, 52. 	[Gulam 7.1usain Zaidpuri Salim.] 	The Riy5zu-s- 
, 	salaam. 	A History of Bengal . . . Translated 	. . . 	by Maulavi Abdus 

Salim. 	Fasciculus 	IV. 	Calcutta 	1904. 	[= Bibl. Ind. 	New 	Series, 
No. 1071.] 

32. Zu Bb 1200, s, 229. 	Govindanainda Kavikankanacarya, craddha Krya 
KaumudI. Edited by Pandita Kamalakrpna Smrtiblva:sa?la. Fasciculus V. 
Calcutta 1904. 	[Bibtietheca Indica. 	New Series, No. 1069.] 

33. Zu Bb 1200, s, 395. The Tantravartika of Kumarila Bhaya. Translated . - -- into English by GanganaLha Jha. Fasciculus 11. Calcutta 1904. [= Biblio- 
theca lndica. 	New Series, No. 1073.]  

34. Zu Bb 	1200, s, 492. 	Mar kandeya. Pu r a a a, 	The. 	Translated by 
F. E. Pargiter. 	Fasciculus VIII. 	Calcutta 1904. 	[-=.-.- Bibliotheca Indica. ,- 	New Series, No. 1076.] 
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35.  Zu Bb 1200, s, 505. Nage.4abhaga, Mababhiisyapradipoddyota by .2Vagega 
Bhaa. 	Edited by Pandit Bahuvallabha castri. Vol. II, Fasciculus XI. 
Calcutta 1904. 	[= Bibliotheca Indica. 	New Series, No. 1075.] 

36.  Zu Bb 1200, s, 535. 	Narasimha Viijapeji , Nityrickra-Pradipall. 	Edited 
by Pandita Vinoda Vihfiri Bludpedryga. Fasciculus IV. Calcutta 1904. 
[= Bibliotheca Indica. 	New Series, No. 1078.] 

37.  Zu 	Bb 	1200, s, 705 	[war 710]. 	SatasiihasrikN 	prajiiiiparamitil. 
A theological and philosophical Discourse of Buddha with his disciples . .. 
Edited 	by .Pratiipacandra G'hosa. 	Part 	I. 	Fas. , 6. 	' Calcutta 1904. 
[------ Bibl. Ind. 	New Series, No. 10681 

38.  Zu Bb 1200, s, 872. 	Ud dyotakara B haradviija, Nyrtys.-Vrirttikam. 
Edited by Pandit Vindhyavari Prasad Dube. 	Fasciculus VI. 	Calcutta 
1904. 	[= Bibliotheca Indica. 	New Series, No. 1074.] 

39.  Zu Bb 1200, s, 878. 	Tattvarthildhigama. 	By timcisvciti. 	Being in the 
Original Sanskrit with 	the 	Bhasya 	by the Author 	himself. 	Edited- by 
MOdy Keshavial Premehand. 	Vol. I. 	Fasciculus II. 	Calcutta 1904. 
[-. Bibliotheca Indica, New Series No. 1079.] 

40.  Zu Bb 1242. 	Mi tt eilung en der Vorderasiatischen Gesellschaft. 	1904. 
4. 5. 	Jahrgang 9. Berlin. 	(Von der Vorderasiatischen Gesellschaft, Berlin.) 

41.  Zu lib 1247 a. 	Pubblicazioni del R. Istituto,  di 	Studi Superiori pratici e 
di perfezionamento 	in Firenze . . . 	Collezione scolastica. 	Le Curiosith di 
Jocohama . . . 	Parte prima. 	Testo 	riprodotto 	in 	fotolitograiia. 	Firenze, 
1878. - La Via della Pietit Filiale ... Parte prima, seconds. Firenze 1878. 

42.  Zu Bb 1250. 	4°. 	Aln7, Zaid Ahmad b. 'Said al-Balld , Le Livre de 
la Creation 	et 	de 	rilistoire 	. . . 	public et traduit 	. . .. par Cl. Huart, 
Tome III. 	Paris 	1903. 	/Van- TokaO Ye-Che. 	Histoire Particuliere du 
Nan-Tchao. 	Traduction d'une Histoire de rAncien Yun-Nan, accornpagnee 
d'une carte et d'un lexique geographique et historique par Camille Sainson. 
Paris 1904. [= PELOV. lye Serie. - Vol. XVIII. Ve Serie. - Tome IV.] 

43.  Zu Bb 1285. 	8°. 	Tpy Au no BOCT0R041,111i10, i3Aasztemble .7Ia3apes- 
Causes IIIICTFITyT031$ BOCTO‘1111,1X% 1131,11t0131. 	BlillyCIVI, XVII = Typeunia 
napo,unia ntes.u. 	My3butamilue Teuent 	es, nepesoRoari, u' 06saetie- 
IliMIU Bop. .31u.vepa . . . MOCRIM 1903. 	(Von der Kais. Universititts- 

1 Bibliothek in St. Petersburg.) 
44.  Zu Ca 9. 	Sphinx. 	Revue critique embrassant 	le 	domaine 	entier de 

regyptologie 	publiee . 	. . par Karl Piehl. 	Vol. VIII. 	ram I. II. III. 
Upsala. 

45.  Zu Dc 2586. 	The 	sixth 	book 	of the 	select letters of Severus . . . by 
E. W. Brooks. 	Vol. II (Translation). 	Part II. 	Oxford 1904. 

46.  Zu Eb 10. 	2°. 	Assam Library. 	Catalogue of Books and Pamphlets 
for the quarter ending the 30th June 1904. 

47.  Zu Eh 50. 	2°. 	Bengal Library Catalogue of Books for the Fourth 
Quarter 	. . . 	1903. 	First 	Quarter 	. 	. 	. 	Second 	Quarter . . . 	1904. 
(Calcutta) 1903. 	(Von der Koniglichen Bibliothek, Berlin.) 
'Zu lib 225. 	2°. 	Catalogue of Books, 	registered in Burma during the 
quarter ending the 31th December 1903. . .. 31th March 1904., 30th June 
1904. Rangoon 1904. 	(Von der Koniglichen Bibliothek, Berlin.) 

49. Zu Eb 295. 	2°. 	Catalogue of Books registered in the Punjab under 	, 
Act XXV of 1867 during the quarter ending the 31st December 1903 ... 
the 31st March .1904. 	(Lahore 1904.) 	(Von dor Koniglichen Bibliothek, 
Berlin.) 
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Zie. Iii Eb 485. 	2°. 	Memorandum of Books registered in the Hyderabad 
Assigned Districts [votr, 30. Sept. 1903 ab : in Borer) during the quarter 
ending 31th December 1903. 	Nagpur 1904. 

51.  Zu 	Eb 	't 65 a. 	2°. 	Statement 	of Particulars 	regarding 	Books 	and 
Periodicals published in the United Provinces, registered . . . during the 
Fourth Quarter of 1903. . . . during the First Quarter 1904. 	(Allahabad 
1903.) 	(Von dor Koniglichen Bibliothek, Berlin.) 

52.  Zu Eb 2020. 	Bibliotheca Buddhica III. 	Avadanacataka . . . edited by 
J. S. Speyer. 	III. 	St.-Petersbourg 1904. 	(Von der Kaiser!. Akad. d. W. 
in St. Petersburg.) 

53.  Zu Li'b 4068. 	20'. 	Huttzsch, E., Annual Report on Epigraphy for 1903- 
1904. 	Government of Madras. 	G. 0., &c., Nos. 678, 679, 12th August 1904. 

54.  Zu Ed 1237. 	4°. 	Ararat. 	1904. 	5. 6. 7. 8. 9. 	Walagapat 
55.  Zu Ed 1365.-  4°. 	Handds ainsoreay. 	1904, 8-11. 	Wionna. 
56.  Zu Fa /6. 	Szemle, Boleti . . . Revue orientale pour les etudes ouralo- 

• altaiques . . . V. evfolyam. 	1904. 	2. szam, Budapest. 
.57. Zu Pa 2622. 	40. 	Annales medicales et 	Bulletin 	de statistique do 

1115pital 	des 	Enfants 	Eamidie . . . 	Vino Aimee. 	Constantinople 	1904. 
(Vom Herrn Chefarzt Dr. Ibrahim Pascha.) 

58. Zu Fa 3152. 	Gild?, E. J. W., A History of Ottoman Poetry. 	Volume III 
ed4ted by' Edward G. Browne. 	Loudon 1904. 

119. Zt, Fa 4180: 	Prob,e n der Yolkslitteratur der tiirkischen Stiimme herons- 
gegeben 	von. W. 	Ratiteif. 	X. 	TheR. 	Mundarten 	der Bossarabischen 
Gagausen. Gesammelt and ilbersetzt von V. Moschkolf. St. Petersburg 1904. 

60.  Zu Fg 100: 	Transactions 	of the 	Asiatic 	Society 	of Japan. 	Toky5. 
Vol. XXXI. 	March 1904. 

61.  Zu iTa 200. 	Revue de l'histoire des religions. 	Tome XLVIII. 	No. 3. 
XLIX. 	No. 1. 2. 	Paris 1903. 1904. 

62.  Zu Ia 125. 	Revue Biblique Internationale publiee 	par l'lcole 
pratique &etudes bibliques . . . Nouvelle Serie. 	Premiere Annee. 	No. 4. 
Oetebre 1504. 	Paris, Rome. 

63.  Zu Ia 	126. 	Revue 	do l'Orient Chretien. 	Recueil trimestriel. 	1904. 

64.  
No. 3. 	Paris 1904. 	 , 
Zu ht 128. 	Rivist a Cristiana, La. Comitato Direttivo : Emilio Comba 
- tarit.to,  Bosio - Giovanni Luzzi. Nueva Serie. - Anno Sosto. Giugno- 

' Novembre 1904. • Firenze 1904. 
65.  Zu 	Ia 	135. 	8°. 	Tijdschrift, 	Teyler's 	Th eologisch, . . . Jaar- 

gang 2. 	Allevering 4. 	Haarlem 1904. 
66.  Zu In 140. Z ei ts chr i ft des Deutsche', Palaestina-Vereins. Band XXVII, 

Heft 4. 	Leipzig 1904. 
67.  Zu Ia 140a. 	M i t theilungen and Nachrichten des Deutschen Pelee- 

stina-Vereins. 	Leipzig 1903. 	No. 6. 	1904. 	No. 1. 2. 3. 4. 
68.  Zu lc 2290. P roc e e di n gs of the Society of Biblical Archeology. Vol. XXVI. 

Part 6. 	London 1904. 
69.  Zu. Mb 133. 40. 111 o natsb lett der numismatischen Gesellschaft in Wien. 

Nr. 252*-256. :VI. Bd. (Nr. 19-23) Juni 1904. 
70.  Zu Na 125. 	Revue archeelogique. Quatrilone Serie. - Tome IV. Juillet- 

Aoftt; Septerahre-Octobre 1904. 	Paris 1904. 
71.  Zu Na 426. 	4°. 	3 8.11 H C IS 11 B0CTWilla150 OTA'LleHiJI IlmnepaTopexaro 

Pycocaro ApxecaorwrecKaro 06itteema. 	TOM% X. XII. 	Bbnlycm, I; 
Tows, XV. 	J.hzn. II-I G. 	C.-Ilerep6yprs 1899-1904. 
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72. Zu. Na 427. 	4°. 	3 a n if ca. B orAimenia py6caoli B c.iaaBaticROft apxe0- 
aorilt IIStrteparopcBaro PycCBar0 ApX80ionpleCKaro 06mecraa. TomIIII. 
C.-nerep6yprs 1882. 

73. Zu Nf 381. 	2°. 	Report, Annual, of the Archeological Survey, Bengal 
Circle , 	For 	the 	year 	ending 	with 	April 1904. 	Calcutta 	1904. 	(Vom 
Bengal Secretariat Book Depot.) 

74. Zu 	Nf 452. 	2°. 	Archeological Survey of India. 	New Imperial Series, 
Volume XXIX. 	South-Indian Inscriptions. 	Vol. HI . . . Part H . . . by 
E. Hultzsch, Madras 1903. 

75. Zu 	Oa 	151. 	J o u rn a 1, 	The 	Geographical. 	Vol. XXIV. 	No. 3. 4. 5. 
September. October. November 1904. 	London. 

76. Zu Oa 256. 	4°. 	Z e i ts c h ri ft der Gesellschaft fur Erdkunde zu Berlin. 
1904. 	No. 7. 	8. 	Berlin. 	 . 

77. Zu Ob 2845. 	4°. 	En cyclop fe d i e van Nederlandsch-Indi6 . . . semen- 
gesteld 	door 	P. A. van der Lith 	en Joh. F. Sneilman. 	Afl. 36. 37. 
's-Gravenhage-Leiden. 	. 

78. Zu Oc 176. 	8°. Jo urnal, The, of the Anthropological Society of Bombay. 
Vol. VII. 	No. 1. 	Bombay 1904. 

79. Zu Oc 1000. 	Mitteilungen 	der 	Gesellschaft fur jiidische Volkskunde 
. . . herausgegeben von M. Grunwald. 	Heft I. XIV. 	Hamburg 1898. 
1904. 	 • 

II. Andere Werke. 

11860. Neue Brnchst ii ck e des Sanskritkanons der Buddhisten aus Idykugari, - 
Chinesisch-Turkestiin. 	Von IL Fische/. 	SBA 1904, XXXIX. 	(Vom 
Verfasser.) 	 Eb 2448. 	40  = Y 2. 	4°. 

11861. 	Some Literary Remains of Rim-Sin (Arioch), King of Larsa, about 
2285 B. C. by 	Ira Maurice Price. 	Chicago 	1904. 	Printed from 
Volume V, The University Chicago, The Decennial Publications. 	(Vom 
Verfasser.) 	 Db 575. 	40. 

11862. 	Die B egr ii ndung der Kaiser-Wilhelm-Bibliothek in Posen in den 
Jahren 	1898-1902. 	Dareestellt von 	der Verwaltung 	der Kaiser- 
Wilhelm-Bibliothek. Posen 1904. (Von der Verwaltung der Bibliothek.) 

• Aa 12. 	4°. 
11863. 	Chinesische 	Ansiehten fiber Bronzetrommeln. 	Von Friedrich Hirth. 

(SA. aus den „Mittheil. d. Sem. f. Orient. Spraehen zu Berlin", Jahrg. VII, 
Abt. I.) 	Leipzig 1904. 	(Vom Verfasser.) 	 Qb 701. 

11864. Katalog der Bibliothek der Gesellschaft fair Erdkunde zu Berlin. 	Ver- . such 	einer Systematik 	der 	geographischen Literatur . . . 	von Paul 
Dirac 	Berlin 1903. 	 Ab 41. 	4°. 

11865. Annual Progress .R e p or t of the Archeological Survey of Madras and 
Coorg for the year 1903-04. 	Madras 1904. 	Nf 383. 	2°. 

11866. 	A nn all dell' Islam. 	Compilati da Leone Caetani, Principe di Teano. 	...,,, 
Vol. I. 	Introduzione. 	Dalr anno 	1. al 6. H. 	Milano 1905: 	(Vom 
Herausgeber.) 	 Ne 34. 	2°. 

11867. 	Ebert, Adolf, Allgemeine Geschichte der Literatur des Mittelalters im 
Abendlande 	bis 	zum 	Beginne 	des 	XI. Jahrhunderts. 	Erster Band. ....„ 
(Geschichte der ehristlich-lateinischen Literatur von ihren Anfiingen bis 
zum Zeitalter Karls des Grossen.) 	Zweite verbesserte and vermehrte 
Auflage. 	Leipzig 1889. 	 Ad 28. 

11868. Handleiding tot de beoefening der Bataksche Taal door J. H. Meer- 
waldt. 	Leiden 1904. 	 Fb 310. 

f* 
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11869. A Descriptive Catalogue of the Sanskrit Manuscripts of the Government 
Oriental 	Manuscripts Library, 	Madras. 	By 	the late M. Seshagiri 
Sastri ... Vol. I. Vedic Literature. First Part. Madras 1901. 	Eb 755. 

118/0. 'Compendious Syriac Grammar by Theodor .Noldeke with a Table of 
Characters of Julius Euting. 	Translated 	. . . from 	the second and 
improved German edition by James A. Crichton. 	London 1904. (Vom 
Obersetzer.) 	 • 	 Dc 1419. 

118/1. A nale eta 	nova 	ad Historiam renascentium 	in Ilungaria littorarum 
spectantia. 	Jussu Academia° Scientiae Hungaricae ex scriptis ab Eugenio 
Abel 	relictis 	cum 	commentariis 	odidit 	partimque 	auxit 	Stephanus 
Regedi.is. -  Budapestini. 1903. 	 Ad 10. 

11872. Le Jubilee du Musee Guime t. 	Vingt-einquieme anniversaire de as 
fondation, 1879-1904. 	Paris 1904. 	 Bb 11800. 

11873. C at alogus der Mantel' en Amuletten van China, Japan, Corea on 
Annam , behoorende tot de Numismatische Verzameling van hot Bata-
vittaseh Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Batavia, 's Graven- 
hage 1904. 	 Mb 1224. 	4°. 

11814. [A. H. Franche.] Das Ho chz eits- Ritual von Tagmacig. o. 0. 1904. 
(Litke. 	Vom Herausgeber.) 	 Ff 1450. 

11875. Veber Panislaunismus. 	Von K. Vollers. 	(SA. aus don Preussischen 
Jahrbtichern, Band 117, 1. Heft. 	Berlin 1904.) 	(Vom Verfasser.) 

Ne 561 = Y 1. 
11816. .Rosenhainer, Hermann Otto, Verkehrsgeographie der deutschen Schutz- 

gebiete 	in 	Afrika. 	I. 	Deutsch-Ostafrika. 	[Diss.] 	Jena 	1904. 	(Von 
Herrn Prof. Vollers.) 	 Ob 948 = Y 1. 

11871. Das J'estgesetz der Samaritaner naeli Ibrahim ibn ..lagsab. 	Edition 
• and Uebersotzung seines Kommentars au Lev. 23. [Jenonsor Diss. von] 

Siegmund Hanover. 	Berlin 1904. 	(Von Herrn Prof. Vollers.) 
De 7381. 

11878. Baudh iiyana Rautra [so!] Sutra'''. 	Edited by W. Ca/and. 	Fasci- 

(\----- 
culus I. II. 	Calcutta 	1904. 	[= 	Bibliotheca 	Indica, 	Now 	Series, 
No, 1067. 1072.] 	 . 	 Bb 	1200, s, 92. 

11879. (Ana n d ab h at t a ) , Vallitla Caritarp [Edited by] Mahiimahopidhyiiya 
Haraprasiid 	Sh3str7. 	Fascieulus 	I. 	(Text 	only.) 	Calcutta 	1904.. 
[,,-- Bib'iotheca Indica, New Series, No. 1070.] 	Bb 1200, s, 26. 

11880. Etymolgie 	[so!] 	Arabo-Syrienne. 	Mots 	et Locutions Syriuques 	dans 
l'Idieme Vulgaire du Liban et de la Syrie. 	Tome premier par Joseph 
Hobeilca 	. . . 	avec la Collaboration 	de l'Editeur son Frere Pierre 
.Flobeika. 	Basconta o. J. 	(Von Prof. Kautzsch.) 	De 1047/50. 

11881. Orientalisehe Baulegenden. Von Ignaz Goldziher. (SA. aus Bd. LXXXVI, 
No. -6 dos Gfobus, 4. August 1904.) 	(Vom Verfasser.) 

G 86. 	4°. = Y 2. 	4°. 
11882. Le Livre de Zoroastre (Zaratusht Nitma) de Zurtusht-i Bahram ben 

Ilaidi. 	PulreiC et traduit par Preddric Rosenberg. 	St. - Petersbourg, 
1904. 	(Von der Kaiser'. Akad. d. W. zu St. Petersburg.) 	Ec 2470. 

11883. Imperial L Mr a ry. 	Catalogue. 	Part I. 	Author-Catalogue of printed 
books in European languages. 	With a supplementary list of news- 
papers. Vol. I. A-L. 	Vol. II. M-Z. 	Calcutta 1904. 	Ab 250. 	4°. 

118$4. S. F. W. Hoff mann's Bibliographisches Lexicon der gesammten Litte- 
ratur der Grieelten.' Zweite umgearbeitete, 	durchaus vermehrte, ver- 
besserte 	-und 	 fortgesetzte 	Ausgabe. 	Erster Theil. 	A-D. 	Zweite': 
Theft!. 	E-N. 	Dritter Then. 	O-Z. 	Nebst Nachtriigen bis in die 
neueste Zeit. 	Leipzig 1838. 4859. 1845. 	 Eg 910. 
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11885. 	Griechisch- Deutsches Worterbuch fiir den Schul- und Handgebrauch 
von Val. Christ. Friedrich Rost. 	Zwei Bande. 	Vierte , ginzlich um- 
gearbeitete Auflage, zehnter Abdruck . . . Braunschweig 1882. 

11886. 	Geschichte des Jfidisch-Theologischen Seminars (Fraenkel'sche Stiftung) 
in Breslau. 	Festschrift zum fiinfzigjahrigen Jubilaum der Anstalt. 	Von 
M. Bromn. 	o. 0. u. J. 	[Breslau 1904.] 	 Ah 20c. 

11887. 	Beitrage zur Kenntnis arabischer Eigennamen. 	Von Traugott Mann. 
Toil I. 	(Berliner Diss.) 	Leiden 1904. 	(Vom Verfasser.) 	Do 6554. 

11888. 	Luzac's Oriental List. 	London. 	Vol. XV, No. 1-8. 	Ac 264. 
11889. 	Survey, Linguistic, of India. Compiled and edited by G. A. Grierson. 

Vol. III. 	Tibeto-Burman Family. 	Part II. 	Specimens of the Bodo, 
Naga, 	and Kachin Groups. 	Vol. V. 	Indo-Aryan Family. 	Eastern 
Group. 	Part II. 	Specimens of the Bihar' and 	°rig, Languages. 
Calcutta 1903. 	(Vom India Office.) 	 Bb 1841. 	2°. 

11890. E. Fugnan, Les TabakSt Malekites. 	(Estudios de ErudiciOn Oriental. 
Extracto 	del Homenaje a D. Francisco Codera en su Jubilacion del 
Profesorado. Zaragoza 1904.) (Vom Verf.) 	De 12934. 4°. =--- Y 2. 4°: 

11891. 	Cabinet 	de Monnaies 	Joh. W. Stephanik 	. . '. Direction Frederik 
Muller & Cie. 	Amsterdam [1904]. . 	 Mb 30. 	4°. 

11892. Der Baum der Erkenntnis. 	Eine mythologisch-etymologische Studio 
von Bernhard Marr. 	Dux (1904.) 	 Ha 120. 

11893. 	Federico 	Console, 	Un 	pace 	pia 	di 	Luce sulle 	interpretazioni 	della 
parola nbo. 	Firenze 1904. 	' 	 Dh 320. 	4°. 

11894. B. 0. Munopcxiit , 	Han,i0lianium 	cmx.0TBOpeni8 	3501ns-1es( 	as, 
CIllini CU, HOBEDIJ, nanpanaeniewt. Oc1tanCnofi no9siu. 	l`tiocloa 1903. 
(Tpya. Bocr. 'tom. ibutep. Moctt. Apxeoi. Ofintems. II.) 

Fa 2694. 	4°. 
11895. R e van gra d h y a s Smaratattvaprakiiiki. Von Richard Schmidt. (A. aus 

WZKM. XVIII. 	Wien 1904. 	Vom Herausgeber.) 	Eb 3398. 
11896. Clement Huart, Une Nouvelle Source du Qoran. 	Extrait du Journal 

Asiatique. 	Paris 1904. 	(Vom Verfasser.) 	 De 1737. 
11897. 	Zaidan, biriI, giirl [Charles] wa-`Abd sr-Rahman. 	Riwilja ta'rrhija 

garAmija. 	Hija al-balqa at-tamina min silsilat riwijat ta'rib al-isliim 
tatadamman futiib al-'crab if bilad Fransa Ha dila nahr L(u)war [Loire] 
bigiwar Tars [Tours] . . . Kairo 1904. 	 De 11834. 

11898. Liidtke, W., Der Bericht des Harun Ben Jahja [bei Ibn Rustah] fiber 
Rom. 	Aus den Romischen Mitteilungen. 	[o. 0.] 	(Vom Verfasser.) 

De 5413. 	4°. 
11899. Lady Meux Manuscript No. 6. 	The Book of Paradise being the histories 

and 	sayings of the monks and 	ascetics of the Egyptian desert by 
Palladiu s , Hieronymus and others. 	The Syriae texts, according to 
the recension of 'Allan - ishfi` 	of Beth 'Abbe, edited with an English 
translation by E. A. Wallis Budge. 	Vol. I. II. 	London 1904. 	(Von 
Lady Meux.) 	 De 2494. 	4°. 

Behr erwlinscht 1st der Bibliothek .die vollstondige Zuwendung der nen- 
erschein enden 

orientalistischen Dissertationen, Programme u. s. w. 
*. der Universit &en und anderer Lehranstalten. 

   
  



1.XXIY 

Satzungen 
des Vereins 

„Deutsche Morgenlandische Gesellschaft" 
in der am 8. Oktober 1903 von der allgemeinen Versammlung zu 
Halle a/S. angenommenen und am 28. November dess. J. in das Vereins-

register zu Leipzig eingetragenen Gestalt. 

I.  

Z week 	der' am 	3. 	Oktober 1844 	gegrfindeten Deutschen 
Morgenlandischen Gesellschaft ist : die Kenntnis des Morgenlandes 
(im weitesten Sinne) nach alien Beziehungen zu fordern. 	Dem- 
gemass wird sich die Gesellschaft mit den Sprachen und Literaturen 
der morgenliindischen Volker, ebenso aber auch mit der Geschichte 
der betreffenden Lander und der Erforschung ihres Zustandes in 
alter und neuer Zeit beschaftigen. 

Der Verein soil in das Vereinsregister eingetragen werden. 

II.  

Den angegebenen Zweck sucht die Gesellschaft vornehmlich 
zu erreichen: 

1. durch Sammlung morgenlandischer Handschriften und 
Drucke und Unterhaltung einer 	orientalistischen Fach- 
bibliothek, 

2. durch Herausgabe, Ubersetzung und Ausbeutung morgen-
landischer Literaturwerke, 

3. durch Herausgabe einer jahrlich viennal erscheinenden 
Zeitschrift und Veroffentlichung von Abhandlungen in 
zwangloser Folge,  
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4. durch Anregung und, Unterstutzung von Unternehmungen . 
zur Forderung der Kenntnis des Morgenlandes, 

5. durch Unterhaltung 	von Verbindungen mit tihnlichen 
• Gesellschaften und einzelnen Gelehrten des In,  und Aus- 

landes. 
• 

III. 

Die Gesellschaft besteht aus or dentlichen und Eh r en 
Mitglieder n. 	Zu beiden Arten der Mitgliedschaft werden auch 
Auslander zugelassen. 	. 

Die Aufnahme als ordentliches Mitglied erfolgt auf den 
Antra; zweier Mitglieder durch den geschaftsfuhreriden Vorstand. 

	

Zu 	Ehrenmitgliedern 	ernennt 	der gesarnte 	Vorstand - 

	

namens 	der 	Gesellschaft. 	Erforderlich ist 	dabei Stimmeneinheit 
des Vorstandes.  

Die ordentlichen Mitglieder zahlen in die Kasse der 
Gesellschaft einen j a hr lichen 	Beitrag 	von 	15 ✓16. 	Daffir 
wird 	ihnen 	die 	Zeitschrift 	unentgeltlich 	geliefert 	(aber 	nicht 
portofrei, 	vgl. S. III 	der 	einzelnen 	Mind° 	der Zeitschrift 	oder 
S. 4 des Umschlags der einzelnen Hefte). 	Auch steht ihnen die 
Benutzung 	der 	in 	der 	Bibliothek 	der Gesellschaft 	vereinigten 
wissenschaftlichen Sammlungen unter gewissen dafilr festgesetzten 
und regelmassig den Mitgliedern bekannt zu gebenden Bestim- 
mungen zu. 	Die Mitgliedschaft auf Lebenszeit wird dumb. 
elnmalige Zahlung von 240 .16 = 12 ...e = 300 frcs. erworben 
(dazu 	fur 	freie 	Zusendung 	der 	Zeitschrift 	auf Lebenszeit 	in 
Deutschland und Osterreich 	15 .16, im ilbrigen Ausland 30 ✓16). 

Im Hinblick auf den erweiterten Umfang der Zeitschrift und 
die 	Verwaltungs- 	und 	Betriebskosten 	der 	stark 	anwachsenden 
Bibliothek wird vom 	Geschaftsjahr 1904 ab fur die neu ein- 
tretenden Mitglieder der Jahresbeitrag auf 18 .16 festgesetzt. 	Die 
Mitgliedschaft auf Lebenszeit dagegen soil nach wie vor fiir 240 ✓16 
erworben werden. 

Jedes Mitglied ist verptlichtet, seinen Jahresbeitrag irn Laufe 
jeden Jahres 	kostenfrei an 	den Kassierer der Gesellschaft (s. zu 
§ IX) einzusenden. 	Zahlungssaumige Mitglieder kann 
der geschaftsfiihrende Vorstand nach eigenem Ermessen aus den 
Listen der Gesellschaft streichen. 
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Der E in tritt wird auf den 1. Januar des Jahres festgesetzt, 
fair das  die Anmeldung erfolgt. 	Die Mitglieder sind zum A u s - 
t rit t 	aus 	der 	Gesellschaft 	berechtigt, 	dieser ist 	aher nur am 
Schlusse eines Geschaftsjahres zulassig und dem Sehriftfahrer an-
zuzeigen. 

Mitglieder, die, gleichviel oh freiwillig oder unfreiwillig, aus-
scheiden, haben keinen Anspruch an das Verniiigen der Gesellschaft. 

Das Geschaftsjahr des Vereins beginnt mit dem 1. Januar 
und endigt mit dem 31. Dezember. 

Die Ehr enm itglie der erhalten 	ex officio 	ein Exemplar 
der Zeitschrift und haben im ubrigen alle Bechte der ordentlichen 
Mitglieder. 

IV. 

Die Gesellschaft halt jahrlich eine all g e in eine Versa ni in -
lung ab, in der die anwesenden Mitglieder nach Stimmenmehrheit 
Beschliisse 	zu fassen befugt 	sind , 	welche die ganze Gesellschaft 
binden. 	In ihr werden jedesmal auch Ort und Zeit far die Ab- 
haltung der allgemeinen Versammlung des niichsten Jahres bestimmt. 

Die allgemeinen Versammlungen der Gesellschaft sollen, so lange 
es die Umstande nur immer erlauben, 	zusammen mit denen der 
deutschen Philologen und Schubnanner abgehalten werden. 	Im Falle 
nach der Ansicht der allgemeinen Versammlung ein Zusammentagen 
der Gesellschaft mit der Philologenversammlung des nacbsten Jahres 
unmoglich ist, bestimmt die Versammlung einen Ort, an welchen der 
geschiiftsfahrende Vorstand im Einvernehmen mit den dortigen Mit-
gliedern der Gesellschaft die allgemeine Versammlung auf einen Tag 
zwischen dem 1. Sept. und 15. Okt. beruft. 	Sttisst dieser Modus au1f 
Hindernisse, so kann der geschaftsfUhrende Vorstand die allgemeine 
Versammlung zwischen dem 1. Sept. und 15. Okt. an einen andern Ort 
berufen. 	Sind Grande vorhanden, 	auch 	diese Zusammenkunft aus- 
zusetzen, so hat darilber der Gesamtvorstand zu bestirnmen. 

Die erforderliche Bekanntmachung von Ort und Zeit der 
Versammlung geschieht in dem letzten vor dem 1. Juli Ausge-
aebenen Hefte der Zeitschrift. 

Antrage auf Beschlusse, welche Bestimmungen der Satzungen 
andern, miissen ebenfalls in 	dem letzten 	vor 	dem 1. Juli ver- 
sandten Hefte der Zeitschrift bekannt gemacht werden. 

Zu. einem Beschlusse, der eine Anderung der Satzungen enthalt, 
ist eihe Mehrheit von drei Vierteilen der erschienenen Mitglieder 
erforderlich. 	Zur Anderung des Zwecks des Vereins ist die Zu- 
stimmung aller Mitglieder erforderlich; die Zustimmung der nicht 
erschienenen Mitglieder muss schriftlich erfolgen. 
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*Auf Antrag von mindestens zwolf Mitgliedern der Gesellschaft 
ist der geschaftsfiihrende Vorstand verpfiichtet, in kiirzester Zeit 
eine ausserordentliche allgemeine Versammlung nach 
Halle oder Leipzig einzuberufen. 	Einladung und Tagesordnung sind 
an samtliche Mitglieder der Gesellschaft mindestens 14 Tage vor der 
Versammlung abzuschicken. Diese ausserordentliche allgemeine Ver-
sammlung hat dieselben Befugnisse wie die alljahrlich wiederkehrende. 

Uber die in den allgemeinen Versammlungen gefassten Be-
schliisse ist von den jeweiligen Schriftfiihrern ein Protokoll auf- 
zunehmen , 	das 	von 	dem Vorsitzenden und 	den Schriftfithrern 
unterschrieben wird. 

V.  

Zum Mittelpunkte ihrer Geschaftsfiihrung und 
zu ihrem Sit z e bestimmt die Gesellschaft die Universitatsstadte 
Halle und Leipzig. 	Sollte die Eintragung in die Vereinsregister 
beider Stadte 	von 	den 	betr. 	Gerichten 	als 	unzulassig 	zuriick- 
geWiesen werden, so bestimmt sie zu ihrem Sitze nur Leipzig. 

Seit 	dem 	Jahre 1891 	1st gernass Vertrags 	mit 	der 	KOnigl. 
Preussischen Staatsregierung (s. Ztschr. Bd. XLV, S. XXII) Halle 
zum dauernden Sitze der Bibliothek bestimmt 	Redaktion der Zeit- 
schrift und der Abhandlungen, Hasse und buchhAndlerischer Vertrieb 
der Gesellschaft verbleiben in Leipzig. 

VI.  

Die Angelegenheiten 	der Gesellschaft 	werden 	durch einen 
Vo rst an d verwaltet, der aus 11 Mitgliedern besteht. 	BeschIiisse 
dieses Gesamtvorstandes werden aber nur caber alle wichtigen An-
gelegenheiten der Gesellschaft erfordert, namentlich fiber die Ver-
wendung gr8sserer ausserordentlicher Geldmittel. Mit der Erledigung 
aller laufenden und minder wichtigen Geschafte, sowie mit der Aus-
fiihrung der Beschliisse des gesamten Vorstandes und der allgemeinen 
Versammlungen wird dagegen ein Ausschuss von 4 Mitgliedern 
des Vorstandes beauftragt, welche als die geschaftsf II hr en den 
ihren Wohnsitz mOglichst zur Halfte in Halle und zur Halite in 
Leipzig haben. 	Durch sie gelangen auch alle Gegenstande, welche 
einen Beschluss des gesamten Vorstandes erfordern, an die iibrigen 
7 Alitglieder. 	Bei diesen findet eine Beschrankung hinsichtlich des 
\\Tohnortes 	nicht statt; 	doch ist es wiinschenswert, 	dass sich in 
Halle und Leipzig je drei Mitglieder des Gesamtvorstandes befinden. 
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Alles, was die Geschaftsfiihrung im einzelnen betrifft, nament- 
lich such die Verteilung der Arbeiten 	unter 	die einzelnen Mit- 
glieder des geschaftsftihrenden Vorstandes, ist Sache dieses letzteren, 
oder,  , soweit dieser nicht eiuig sein sollte, 	des Gesamtvorstandes. 

VII.  

Der Redakteur erhalt jahrlich 900 ✓16 Vergtitung, der Biblio-
thekar 600 .1 6 , die beiden iibrigen Mitglieder des geschaftsfiihren- 
den Vorstandes je 120 A . 	Die sonstigen Verwaltungs- und die 
Korrespondenzkosten 	werden ebenfalls 	aus der Gesellschaftskasse 
bestritten. 	Die Korrekturgebithren werden (mit 6 ✓16 pro Bogen) 
besonders berechnet. 	Fiir die Monitur der Jahresrechnung (s. unten 
zu § IX) sind 30 ✓16 ausgeworfen. 

Im jahrlichen Budget der Gesellschaft wird der Hochstbetrag 
von 150 ✓16 geftihrt als Entschadigung far die Kosten der Reise 
zweier 	Geschaftsfbhrer 	zur 	allgemeinen 	Versammlung. 	Diese 
beiden Beamten sollen in der Regel sein der Schriftfahrer und der 
Redakteur, welche dann notigenfalls die tibrigen Zweige der Ge- 
schaftsfahrung mit zu vertreten haben. 	Sie konnen aber auch izn 
Behinderungsfalle einen andern der Geschaftsfiihrer mit ihrer Ver-
tretung betrauen. 

Der Kassierer der Gesellschaft (s. unten zu § IX) erhalt aus 
der Kasse ftir die laufenden Arbeiten 	eine jahrliche Vergiitung 
von 150 16. 

VIII.  

Der V ors t an d wird in der allgemeinen Versammlung von 
den anwesenden Mitgliedern der Gesellschaft g e wahl t. 	Von den 
so gewahlten Vorstandsmitgliedern scheiden alljahrlich diejenigen 
vier bezw. drei aus, welche eine dreijahrige Amtsfithrung vollendet 
haben; 	sie konnen aber von der Versammlung wieder gewahlt 
werden. 	Im Falle der Nicht - Annahme der Wahl seitens eines 
von der Versammlung abwesenden Mitgliedes tritt das nach Mass-
gabe der erhaltenen Stimmenzahl zunachst folgende Mitglied ern. 
Bei gleicher Stimmenzahl hat, wo notig, das Los zu entscheiden. 
Wenn ern Mitglied des Vorstandes auf irgend welche Weise ausser 
der regelmassigen Zeit ausscheidet, so wahlt die michste allgemeine 
Versammlung ftir die noch zu erfullende Amtszeit des Ausscheidenden 
einen Ersatz. 
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IX.  

Der Vorstand hat 	dafiir zu sorgen , 	dass der allgemeinen 
Versammlung jahrlich 	fiber 	die 	gesamte Geschaftsfiihrung und 
namentlich fiber die Kassenverwaltung der Gesellschaft ausfiihrlich 
Rechenschaft abgelegt werde. 	Die beziiglichen Berichte sind 
umgehend in Verbin dung 	mit den ifbrigen Verhandlungen der 
allgemeinen Versammlung und eventuell mit den in dieser etwa 
gehaltenen wissenschaftlichen Vortrdgen in der Zeitschrift zu ver-
offentlichen. 

Die Kassenangelegenheiten der Gesellschaft werden, unter Auf-
sicht der GeschaftsfUhrer, von einem durch den geschliftsfiihrenden 
Vorstand bestellten Kassierer in Leipzig verwaltet. AlljUhrlich vor der 
allgemeinen Versammlung wird das Hauptkassenbuch mit den Belegen 
einem von den Geschiiftsfuhrern bestellten Monenten zur Prnfung vor- 
gelegt. 	Die Entlastung der Rechnungsfiihrung erfolgt bei der niichsten 
allgemeinen Versammlung in der Weise, dass eine Kommission ernannt 
wird, welche die Kassenbucher zu priifen und fiber die Ergebnisse der 
Prufung der Versammlung Bericht zu erstatten bat. 

X.  

Dem Redakteur der „Zeitschrift der Deutschen Morgen- 
landischen Gesellschaft", 	die 	z. Z. 	in einer Auflage von 
800 Exemplaren erscheint , bleibt es anheim gegeben , - den Band 
bis zu 	55 Bogen stark zu machen ; zu einer weiteren Aus- 
dehnung soil 	nur nach Beratung 	mit den ubrigen Ivlitgliedern 
des geschaftsfiihrenden Vorstandes geschritten werden. 	Von den 
Artikeln werden 10 S o n d era b z ii g e umsonst geliefert, 20 weitere 
gegen Anrechnung folgender Betrage: 	fur jedes Exemplar pro 
Bogen 0,10 A , 	bei besonderer Seitenzahlung 0,15 . A , 	bei be- 
sonderem Titel den Herstellungskosten entsprechend mehr. Dagegen 
ist der Redakteur befugt, ihm geeignet scheinende Aufsatze nach 
freiem Ermessen zum ausschliesslichen Vorteil der Gesellschaft in 
Sonderabzifgen vertreiben zu lassen. 	An Honor a r zahit die Ge- 
sellschaft fur die Artikel der Zeitschrift pro Bogen 24 ✓%, woliir 
die Verfasser zugleich zur Lesung einer Korrektur verpflichtet sind. 

Ausser ihrer Zeitschrift gibt die Gesellschaft grossere Arbeiten 
in zwanglosen Heften unter dem Titel: 	, A bhan dl un gen f ii r 
die Runde 	des Morgenlandes" 	heraus, deren Hefte be- 
sonders 	paginiert, aber mit fortlaufenden 	Nummern 	bezeichnet 
werden. 	Uber die Druckfahigkeit eingereichter derartiger Arbeiten 
baben eventuell die vom Redakteur zu befragenden sachverstandigen 
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Mitglieder des Gesamtvorstandes zu entscheiden. 	Ho n o r a r wird 
fur diese Abhandlungen nicht gezahlt, 	6 A- 	Korrekturgebilbren 
pro Bogen ausgenommen , 	sofern der Redakteur den Verfassern 
sarntliche 	Korrekturen 	ilberhisst. 	Die 	Auflage 	soil 	300 	bis 
400 Exemplare 	betragen, 	and der Preis 	so 	berechnet werden, 
dass 	ungefahr 200 	verkaufte Exemplare 	die 	Herstellungskosten 
decken. 	Das Format ist dem der Zeitschrift gleich. 

Auch der Preis der von der Gesellschaft sonst ve r o ff en t-
li oh ten Bucher wird in der Regel in der Weise berechnet, dass 
bei dem Verkaufe von ungefahr 200 Exemplaren die Herstellungs-
kosten gedeckt werden. 

Der geschaftsfiihrende Vorstand ist befugt, allgemein gliltige 
Preisherabsetzungen and -Erhohungen vorzunehmen, wo ihm das 
im finanziellen Interesse der Gesellschaft zu liegen scheinf. 

Die Mitglieder der Gesellschaft erhalten bei direktem Bezug 
der Veroffentlichungen durch die Buchhandlung der Gesellschaft 
eine Preisermassigung von in der Regel 331/3  p. Ct. 

Neu eintretenden Mitgliedern werden auf Verlangen friihere 
Jahrgange oder Hefte der Zeitschrift sowie die Jahresberichte zur 
HUHU des Ladenpreises geliefert, sofern 	davon noch geniigende 
Vorrate vorhanden sind. 

Halle a/S., den 8. Oktober 1903. 
F. Praetorius 
E. Windisch 
A. Fischer 	, 
G. Kampffmeyer 
E. Kautzsch 
K. Vollers 
H. Zimmern. 

In das Vereinsregister eingetragen am 28. November 1903., 
L eip zig, den 4. Dezember 1903. 

Der.  Registerfiihrer des Konigl. Amtsgerichts 

(L. S.) 	 i. V. 
Aktuar Viehweger. 
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1 

Das slidliche PaAcatantra. 
tbersicht fiber den Inhalt der iAlteren „Paficatantra"- 

Rezensionen bis auf Piirnabhadra. 
von 

Johannes Hertel. 

Die 	vorliegende 	Arbeit 	bildete 	urspriinglich 	zwei 	Kapitel 
meiner in den AKSGW., ph.-h. Kl. XXII, V erschienenen Abhandlung 
7 ,(Ther 	das 	Tantralchydyika, 	die 	kaamirisehe 	.Rezension 	des 
,Paiicatantra". 	Da ich aus itusseren Griinden gezwungen war, 
den Umfang dieser Abbandlung zu besehranken, so veroifentliche ich 
die beiden Kapitel hier. 

Uber 	das 	stidliche 	P aficat antra, 	d. h. 	den urspriing- 
lichen Sanskrit text des miter diesem Namen bekannten Aus- 
zuges, aus 	dem der Verfasser des Hitopadega geschopft hat, 	sind 
die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen, und fast hat es den 
Anschein, als ob angesichts des sehr unbefriedigenden handschrift- 
lichen Materials ein 	einigermaassen ursprunglicher Text iiberhaupt 
nicht mehr vorhanden ist. 	Trotzdem war es unumganglich not- 
syndig, den Text schon jetzt zu besprechen, weil sonst eine sichere 
Beurteilung 	der 	bis 	jetzt 	vorliegenden 	„Paticatantra“ -Fassungen, 
namentlich auch der Nachweis der grossen Wichtigkeit des Tantra-
khyayika, ganz unnitiglich ware. 

Demselben Zwecke dient die tabellarische tbersicht caber 
die alteren Fassungen des „Palicatantra". 	Bei den starken 
Abweichungen der einzelnen Rezensionen unter sich kann man sich 
ohne 	eine 	solche tlbersicht 	fiber das Verhaltnis derselben zu ein- 
ander schlechterdings keine Vorstellung machen. 	Den Beweis fur 
diese 	Behauptung liefert 	allein 	schon 	der Umstand, 	dass 	dem 
scharfsinnigen Benfey selbst , 	der nur zwei in Sanskrit abgefasste 
Prosa-Rezensionen , namlich den sog. Ornatior oder die Fassung 
Parytabhadras und den sog. Simplicior vor sich hatte, eine genaue 
Scheidung derselben nicht gelungen ist. 	Eine iibersicbtliehe Tabelle 
nach Art der unten gegebenen hate ibm das Wesen des Kose- 
gartenschen textus simplicior 	entbiillen miissen. 	Ebenso hatte er, 
wenn er Somadeva und die Pahlavi-Rezensionen in eine Tabelle 

Bd. LVIII. 	 1 

   
  



2 
	 Hertel, Das sildlicke Pacicatantra, etc. 

eingetragen hatte , den Wert des 	ersteren erkennen naiissen , was 
ihm bekanntlich nicht gelungen ist. 

Diese Tabellen 	sind also von 	grosster Wichtigkeit fiir eine 
Beurteilung der einzelnen 	Rezensionen. 	Aber a 11 e i n betrachtet 
wfirden sie natilrlich 	auch wieder kein richtiges Bild 	gewabren. 
Sie zeigen nur das Ger ipp e. 	Wo es sich urn den Prosa w o r t- 
la u t handelt , 	muss 	man 	natfirlich die Texte 	selbst vergleichen. 
Dies ist in den Anmerkungen zu dem a. a. 0. gegebenen Texte des 
Tantrakhyayika geschehen. 	Ein Studium der vorliegenden Tabellen 
in 	V erbindung 	mit diesen Anmerkungen 	ist 	also 	zur Be- 
urteilung der einzelnen Rezensionen und ihrer Abhangigkeit von 
einander unerlasslich. 

Uber die Bezeichnung der Quellen bitte ich die angeffihrte Ab- 
handlung nachzulesen. 	Das siidliche Paficatantra musste ich natiir- 
lich nach Haberlandts Ausgabe zitieren. 	Aus den den Tabellen 
beigegebenen Anmerkungen, in denen ich alle nicht in Haberlandts 
Text, aber in Handschriften fiberlieferten Strophen gebe, wird man 
den Bestand rektifizieren kfinnen. 	N u r zu diesem Zwecke sind die 
Belegstellen aus dem Hitopadaa (ed. Peterson) beigefiigt, aus dem 
nur diejeiaigen Strophen notiert sind, die sich in irgend einer anderen 
Paacatantra-Fassung finden. 	Unter Syr. sind auch Johann von 
Capua (ed. Derenbourg), die j ii ng ere syrische Ubersetzung 
nach Keith-Falconer, Symeon Seth nach der Athener Ausgabe und 
Wolfs Ubersetzung des ..0 alila und Dimna, Stuttg. 1837 zitiert, 
wo die altere syrische Ubersetzung liickenhaft ist1). 	Parnabhadras 
Fassung 	(den falschlich sog. Ornatior) 	zitiere 	ich nach Schmidts 
Ubersetzung. 	Da aber im ersten Buche , wie jetzt nach Bekannt- 
werden 	des besten 	handschriftlichen Materials 	feststeht, 	alle die 
Strophen, die Schmidt nach der spateren Hs. K und den Marginal-
nachtragen seiner besten Hs. A gegeben hat, dem Texte abzusprechen 
sind, so gebe ich daneben den Bestand der besten Hs. bit, die leider 
im Anfang ver§tiinamelt ist, bis zum Ende des ersten Buches. 	In 
den fibrigen Bilchern existieren keine erheblichen Differenzen. 	[ ] be- 
deutet, dass eine Strophe in der guten Hs. A (= India Office 2643) 
fehlt, [-F], dass sie am Rande dieser Handschrift nachgetragen ist. 

Den sog. Simpticior zitiere ich nach Kielhorn (K) -Baler (B) 
und der Hamburger Hs. H. 

Durch Umrahmung der einzelnen Erzahlungen ist es auf den 
ersten Blick ermfiglicht , die Schalterzahlungen 	von den Rahmen- 
erzahlungen, sowie das Strophenmaterial des Rahmens von dem der 
Erzahlungen zu unterscheiden. 	In den ersten vier Bfichern ist der 
Rahmen des ganzen Buches nicht angedeutet , dagegen ist dies im 

1) 	Die Stellen der Pahlavi-Rezensionen, 	die mit mehr oder weniger 
Wahrseheinlichke it auf m e tr i s eh e Stollen des Sanskrit-Originals zurfick-
gehen und die natiirlich in der „Vbersieht' keinen Platz finden konnten, sind 
am Endo meiner zitierten Abhandlung aufgefiihrt. 
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ffinften 	geschehen , weil in den Jaina-Rezensionen dieser Rahmen 
zerstort ist. 	Die einzelnen Erzahlungen sind unter den Rubriken 
der verschiedenen Fassungen stets d a aufgefillart, wo sie in ilmen 
wirklich 	auftreten; 	Parallelstellen warden 	die Ubersicht nur ge- 
triibt haben. 	Diese findet man auf S. 130 meiner Abhandlung 	- 
„tiber 	die Jaina-Rezensionen des Paficatantra'. 	Leider sind dart 
durch ein Versehen (richtig schon ZDMG. 56, S. 302) die Parallel-
stellen zu Parr). II, 9, namlich SP. II, 4 und Ks. II, 4 ausgefallen. 
Ubrigens ermoglicht der Umstand, dass in den Tabellen die Uber-
schriftsstrophen mit einem * bezeichnet sind, sofort die Auffindung 
einer Erzahlung in anderen Rezensionen. 

Abweichungen einzelner Rezensionen in der Anordnung der 
Strophen sind in den Tabellen durch den Druck hervorgehoben. 

I. 	Das 	siidliche 	Paficatantra 

ist bisher nur einmal ediert und zwar von Dr. M. Haberlandt in 
den Sitzungsherichten der Wiener Akademie der Wissenschaften, 
phil.-hist. Cl. CVII, I, S. 397 ff. 	Diese 	Ausgabe 	fusst 	auf zwei 
Handschriften, die Haberlandt mit G und D bezeichnet. 	G ist ein 
sorgfaltig geschriebenes, im ganzen korrektes Palmblatt-Manuskript 
in Grantha, leider undatiert , D eine moderne Papierhandschrift in 
Devanagari. 	Beide befinden sich gegenwartig in der Bibliothek 
des India-Office; Cr = I. 0. Burnell 211, D = Biihler Mss., April 
24/88 , Nr. 320. 	Da Haberlandts Angaben fiber die beiden Hss. 
S. 398 	ungenfigend sind, 	so lasse ich zunachst eine kurze 	Be- 
schreibung dieser Hss. bier folgen. 

G besteht aus: 
a) 	66 	von 	verschiedenen 	Schreibern 	abwechselnd 	geschriebenen 

'Palmblattern. 	Die 	Schrift 	ist 	durchgangig 	geschwarzt. 	Ge- 
legentliche Liicken , 	die wiederholt 	durch freigelassene Stellen 
angedeutet 	sind , 	beweisen , dass 	das Original der Hs. bereits 
liickenhaft war. 	Im dritten Buche fehlten dem Original zwei 
Palmblatter1). 	Unsere Handschrift hat diesen Umstand in der 
Paginierung nicht beachtet. 

Die 	Korrektheit 	des Textes 	wechselt natiirlich mit den 
Schreibern; 	im ganzen aber ist die Handschrift sehr gut. 	Sie 
hat 	durch 	Insektenfrass 	ziemlich 	gelitten; 	doch 	sind in den 
weitaus 	meisten Fallen 	aus den noch sichtbaren Resten 	der 
Schrift die Liicken mit Sicherheit zu erganzen. 	Am starksten 
sind die beiden ersten Blatter beschadigt. 	Aber dieser Nachteil 
wird dadurch ausgeglichen , dass der Handschrift, was Haber-
landt nicht erwahnt, 

1) Das meint Haberlandt, wenn er S. 398 sagt, es fehlten „circa 4 Seiten 
des Testes". 

1* 
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b) zwei nicht paginierte Palmblatter jiingeren Datums 
beiliegen , di,e genau denselben Text enthalten, 	wie die beiden 
ersten Blatter der Hs., und zwar liickenlos. 

c) Auf einem weiteren, mit 2 paginierten Blatt ist eine Lucke 
der alten Hs. am Ende der Einleitung erganzt; 	aber diese Er- 
ganzung selbst ist liickenbaft; Haberlandt erwahnt sie nicht. 

d) Ferner liegen in der Hs. zwei alte, mit 25 und 26 paginierte 
Palmblatter, die einer Hymnensammlung angehort haben. 	Sie 
sind mit geschwarzter Schrift bedeckt und enthalten 18 Sloken, 
einen in sich abgeschlossenen Hymnus auf Rama, dessen Titel 
die letzten beiden Pada geben: 

evam arilltimacamdrasya namnam agottaram eatam. 
Der Text dieses Hymnus ist korrekt und trotz des Insekten- 
frasses vollstandig herzustellen. 	In den beiden Bombayer Aus- 
gaben des Brhatstotraratnakarah ist er nicht enthalten. 	Er 
ist aber genau na,ch demselben, Schema gearbeitet, wie das in 
beiden Ausgaben enthaltene Srikn9vAstottaraaatanamastotram. 
Haberlandt sagt nichts davon. 

Ausserdem liegen noch vier leere Palmblatter bei, von denen 
zwei zu 	einer Tasche 	zusammengeklebt sind. 	In dieser Tasche 
liegt — was Haberlandt, wie seine Anmerkungen beweisen, ent-
gangen ist — der abgebrochene linke Rand von Blatt 12 und 
von Blatt 16, 	so dass an diesen Stellen also kein Textverlust zu 
beklagen ist. 

Der Schluss jedes Buches enthalt die Norte: Ilarilt om. 	Die 
Einleitung beginnt auf den unter a und b genannten Blattern iiber-
einstimmend mit folgenden, bei Haberlandt im Texte wie in den 
Anmerkungen fehlenden Strophen: 

guldambaradharam VioTum aa.sfivartiam caterbhujam I c 
prasannavadanam dhyayet sarvavighnopasfantaye II 
parasparatapassampatphalayitaparasparau 1 
prapcdicamatapitarau prancau layapati stumqz 11 

Diese Strophen sind 	vielleicht nun Schreiberstrophen; 	aber 	doch 
hatte Haberlandt sie geben sollen. 	Denn 	ausgeschlossen 1st 
es 	nicht, 	dass 	sie vom Verfasser 	selbst 	herriihren. 	Ich 	babe in 
dem ganzen Texte keine Spur gefunden, 	die gegen die Annahme 
sprache, dass der Autor ein Vaiplava war. 	Jedenfalls beweisen 
die 	Strophen I, 36 	und II, 44 ed. Hab. ----,- Hit. Hs. A p. 59 und 
I, 105 ed. Peterson, dass er eM Brahmana war, und da in b eid en 
Vi§uu genannt ist, 	so 1st die Annahme, 	dass das S. P. das Werk 
eines Visiuiten ist, gewiss wahrscheinlich. 	Denn dass beide Strophen 
dem S. P. angehoren, 	dafur spricht 	ausser 	der hs. Gberlieferung 
(sie fehlen inkeinein Ms. des SP.) ihr Vorkommen im HitopadeAa. 
Eine ahnliche Strophe haben EF hinter Hab. I, 36. 	Vgl. den Text 
in der Anmerkung am Fusse der tabellarischen „rbersicht". 	In 
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D steht am Ende des 	ersten Buches eriHaragrivaya namahl), 
und wie in G-, so findet sich in den v. Mankowskischen Hss., von 
denen ich weiterhin berichten werde, dasselbe ,Harih on'. -V gl. 
daze 	den Namen des angeblichen Verfassers des Urtextes VZ.19711L- 
gar man. 

D ist eine moderne , auf blares und weisses Papier geschrie- 
bene Kopie, 	die , wie viele 	charakteristische Schreibfehler zeigen, 
wie 	es 	scheint mittelbar auf eM 	Grantha-Ms. 	zuriickgeht. 	Die 
Tinte hat einen Teil 	der Blatter 	stark zersetzt, sodass 	sie ganz 
brfichig geworden sind und auch durch Ausbrechen einige kleine 
Einbussen 	erlitten haben. 	Die Hs. 	besteht 	aus 	45 	paginierten 
Blattern. 	Sie ist sehr wenig  sorgfaltig und ohne jedes Verstandnis 
geschrieben, enthalt ausserordentlich viele Fehler und kleine, meist 
nicht bezeichnete Liicken. 	Davon abgesehen bietet sie fast durch- 
gangig dieselbe Rezension wie G, 	obwohl natiirlich der Wortlaut 
im einzelnen haufig von dem der andern Hs. abweicht. 	Die beiden 
oben 	gegebenen Einleitungsstrophen von G hat weder D, 	noch 
linden sie sich in den fibrigen Handschriften. 

Auf diesen beiden Hss. fusst Haberlandts Ausgabe. 
Entsprache 	diese 	Ausgabe 	nach 	Text 	und 	Apparat 	n u r 

einig erm a ass en dem handschriftlichen Befunde, so konnte ich 
mir Kier eine Besprechung derselben ersparen. 	Nach Haberlandts 
eigenen 	Angaben nafisste man 	einen zwat eklektischen 	Text er- 
warten; brauchbar miisste dieser Text indessen auf jeden Fall sein, 
da Haberlandt selbst sagt: „Durch genaue Fiihrung kritischer Noten 
ist mein Verfahren iiberall der Controle unterstellt". 	Ehenso mfisste 
man 	einen 	s p r a c hli c h k o r r e k t en Text erwarten, denn der 
Herausgeber sagt (S. 398), 	class er bei der Auswahl der Lesarten 
„Rficksichten 	auf die 	Gleichmassigkeit 	des 	Styls 	der 	Recension 
selbst 2) und auf Correetheit des Sat skrit[so nausdruckes iiberhanpt 
w'alten Bess", und dass er sich „beniiihte, einen moglichst lesbaren 
und von handschriftlichen 	Verunreinigungen befreiten 	Text 	her- 
zustellen". 	Sodann 	sagt er selbst mit vollem Rechte 	von dem 
Palmblatt - Ms., dass es „sehr correct' geschrieben ist. 

Wenn nun aber in Haberlandts Text gleich die Einleitungs- 
strophe 	mit manave (was Dativ von Manu sein soll) beginnt, 
wobei eM Druckfehler ausgeschlossen ist, da die Anmerkung die- 
selbe Schreibung enthalt, oder wenn in Str. 5 	ko 'rtho putretia 
steht, wilhrend b ei de Hss. (oder vielmehr alle drei, denn der An-
fang ist, wie erwahnt, in G doppelt ilberliefert) den richtigen Sandhi 
haben, wenn man auf der niichsten Seite pcAcatantritoi Hest (wonach 
also Viwigarman eine Anzahl Paficatantra fa s sung en geschrieben 

1) Am Ende des fiinften Buches steht in D: griPanAluratygiiya namalt. 
2) Dass 	dies irgendwo geschehen 	ware, 	kann ich trotz eingehendsten 

Studiums des Textes und seiner handschriftlichen Grundlagen nicht bestiitigen. 
Die angefiihrten Worte kann ich 	schlechterdings nur als rhetorische Floskeln 
betrachten. 
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hate!) und einige Zeilen weiter daksizzapade und seirdhavethalr, 
so wird man von Anfang an gegen •den Text sehr misstrauisch. 
In 	der 	That 	ist 	dieses 	Misstrauen 	nur 	allzuberechtigt. 	Die 
99. Strophe des ersten Buches z. B., 	die H. infolge seiner wirTen 
Zahlung mit 106 bezeichnet, lautet bei ihm: 

tyajet k§udhartha mahi,si svaputraiii 
bhukte ksudhartha bhujago svam audam I 
bubhukitaiit kiln na karoti papam I 
ksina nary niskarund bhavanti II 

In G, 	das regelmassig die Konsonantenverdoppelung nach r hat, 
wahrend das Devanagari-Ms. sie nicht zeigt, lautet die Strophe: 

tyajet ksudhartta inahibipi putrarp 
bhankte ksudhartta bhujagi svamandalarp (so!) 1 
bubhuksitah kiln na karoti papaw 
ksina nara niskarunibhavarpti 11 

Die 	einzige varia Zeal' o , 	die 	H. zu der 	Strophe 	giebt: 	„26 0. 
mahi.sy api" bezieht sich auf den ersten Pada u n d ist false h, 
da G eben mahilapi liest. 	H.'s Lesart ksudhartha in a und b 
ist eine Probe dafiir, wie er „einen moglichst lesbaren und von hand-
schriftlichen Verunreinigungen befreiten Text herzustellen" bemiiht 
ist (S.'398); 	denn b e id e 'llss. haben den Fehler nich t. 	Ebenso 
verhalt es sich mit bhukte und bhujago in b. 	Statt der Korruptel 
svamazufalal.n hat D richtig svam atufanl. 	Den Fehler bubhu- 
ksitaw hat H. aus D herubergenommen; in niskaruzo (d) folgt 
er gleichfalls D. 	• 

Haberlandts I, 142 lautet: 
na prajnaya visarinya yo balena dhanena va 
dhurai vahati bhoktasya janani tena putrini 11 

Dazu keine varia lectio. 	Das unsinnige na steht in k e i n e r Hs. 
G liest: prafriaya hi, D: prafnayei Ca; in b D korrupt baktena. 
G in c ganz richtig gotrasya, D bhoktrasya. 	Dazu kommen in 
D noch einige weitere Korruptelen. 

Die folgende Strophe lautet bei H.: 
apadamillasattaaryah ko Itod2 nama na vidyate I 
atyantapratipattya tu saityukto durlabho janah II 

Dazu in den Anmerkungen: 	G. °mdtra° st. °mine. 	7 saih- „6 
yukto fehlt in 0. — Vor janah in G. hi khalu“ . 	Was hier von 
Zeile 7, d. i. dem vierten Pada gesagt wird, entspricht nicht den 
Thatsachen. 	G. liest khalo. 	Ausserde.m liest G in b hi statt des 
sinnlosen ha/it des Devanagari-Ms. und in c 'pratipata 	Es ist 
wohl zu lesen: 

apadamalasarindaryah ko hi llama na vidyate I 
atyantapratipatta tu durlabho hi khalo janah II 
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,,Wer 	zeigt 	sich 	nicht von 	seiner 	guten Seite , weil 	ihm dafiir 
Lohn winkt! 	Einen bosen Menschen aber, der bis ans Ende zu- 
stimmt 	(in Eintracht mit uns 	lebt) , giebt es nicht". 	Der Sinn 
der ganzen Stelle erfordert die Fassung der letzten beiden Pada, 
wie sie G bietet. 

II, 15 lautet nach H : 
suhrd ayam iti durjane 'sti 
kaca bahukrtamayeti guptam etat 
sujana iti purilna ep, cabdo 
dhanalavamatranibandhano hi lokah II 

Die 	einzige 	varies 	lectio: 	19 	[d. i. 	Pada b] 	D. 	 fill- 	guptam: 
guinzazn. 	Nattirlich sind die beiden ersten Pada zu lesen : 

suhrd avam iti durjane 'sti k-aAa 
•bah u 

ayam 
anti mayeti guptam etat 

Dies ist die Lesart von G, was H. verschweigt. 	Das Metrum ist 
Pupitagra. 	Aber es zeigt sich durchgangic,c,  , dass Haberlandt , als 
er seinen Text herausgab, ebenso unwissend beztiglich der Sprache 
wie der Metrik war. 	Hiitte er nur einige Fiihlung mit der Metrik 
genommen , 	so hatte er nicht die Sikharini-Strophen 	Einl. 	7/8, 
I, 38/39, 74/75, 110;111 und II, 42/43 oder die Sardalavikriclita- 
StroPhen I, 8;9, 53/54, 61/62, 79/80, 99/100 und II, 40/41, ferner 
die Harini-Strophe 1, 85/86 und die Vasantatilaka-Strophe I, 112/113 
als je zwei Strophen zahlen Unnen , trotzdem das Devanagari-Ms. 
diese Strophen richtig zahlt und trotzdem Haberlandt auch, wie er 
S. 399 ausdrucklich sagt , „durchgehends die Spruchsammlung von 
0. Boehtlingk verglichen" hat. 

Vier weitere Strophen druckt H. als Prosa. 	Die 	erste steht 
in der Erziihlung C i t r'a fi g a s P. 446, Zeile 16 f.: 
vitavrts.tividhutasya migaytithasya dhavat4 I 
prghato (Hab. Anstato) 'nugam49-Beimi lea& nas tad bhavz;syati 1 

Der Sloka ist eine von den interessanten akhycznal)-Strophen, 
deren das Paficatantra in seinen verschiedenen Fassungen eine ziem- 
liche Anzahl 	enthalt. 	Er 	findet 	sich 	fast wortlich 	wieder 	bei 
Parnabhadra II, 177, und im Tantrakhyayika II, 132. 

S. 451, 	Z. 13 f. , 	im 	Anfang 	des 	dritten Buches , 	liest H.: 

1) 	Ich gebrauche vorlkufig diesen Ausdruck, obgleich ich es nicht tar 
ausgeschlossen halte, dass in den sog. Alchygna-Hymnen etwas ganz and er es 
vorliegt, als in den Akhyana-Strophen der Erzghlungslitteratur. 	Die Akhygna- 
Hymnen scheinen mir dramatisch e Gedichte zu sein, wirklich in verteilten 
Rollen vorgetragen. 	Sie scheinen mir die ersten Anringe des indischen Dramas 
zu 	sein. 	Die 	Akhygna-Strophen 	der 	Erzahlungslitteratur 	dagegen, 
namontlich wie sie in den verschiedenen Fassungen des „Paiicatantre und im 
ataka vorliegen, sind vielleicht mit den Erzahlungsstrophen in unseren Vents- 
mgrchen zu vergleichen. 	Dass Hymnen epis cher Art im ygveda vorkommen, 
soil naturlich damit nicht geleugnet werden. 
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yasytiptas tasya apt() 'nyas tasycipto'nyo 'sti ka ceana I suguptam 
api mantram [so !] bhinatty titmaparaiiipara I 	Setzt man bier 
hinter mantram mit beiden Handschriften das notwendige 
hi, so ergibt sich ein regelrechter Sloka. 	Statt des sinnlosen atma- 
pararitpara hatte H. aptaparenhparii mit D schreiben sollen. 	H. 
freilioh gibt es nicht einmal als Variante. 	Sein Zitat aus D ist falsch. 

S. 454, Z. 21 if. liest H.: asty atra le,s•udrajantantliii nimajd'a-
nasahaliz payah tivrtilitcukair abhinncinalit kariotiih ca Aria- 
bham. 	Als einzige varia lectio fiihrt H. an : D. to st. ea. 	Natur- 
lich liegt ein Sloka vor, 	der nur von H. verderbt ist. 	In c liest 
G: 	tivrazyzkudair abhinnanam , 	was 	einzusetzen 	ist. 	H.'s Lesart, 
die sich offenbar an das korrupte tammram‘s'ukht° des Devanagari- 
Ms. anlehnt , 	ist ganz widersinnig, da, die Elethnten ja gerade von 
der Hitze ermattet sind, wie im Texte ausdrficklich hervorgehoben 
wird. 	Pada 	d 	ist 	in 	beiden 	Hss. 	metrisch 	richtig. 	G 	liest: 
karirom (so!) na ca durllabhah, D: karilz{b,n tu sudurlabham. 
Die Lesart von D ist die richtige. 

Die Strophe ist wieder eine akkona-Strophe. 	In D ist sie 
auch als Strophe gezahlt. 

S. 468, 21 liest H: tava prayojanavacal loke pritih[!] tad 
anuvartate I tvaih, tu vasnaracarolilla ni.prayojan(Iratsal(th, 
dazu als einzige Variante: „21 pritas tam anu°  G". 	Es ist zu lesen: 

prayojanavaial lokalp pritas tam anuvartate I 	. 
team tu vanaraeardula nissprItoI) janavatsalah 11 

So lautet die Strophe in G (nur b: 	anuvarttate, 	c: 	°Wcirddilla, 
d: nisprho). 	Dies ist wieder eine alte.. akhyana-Strophe, von der 
eine Paraphrase in der alten syrischen Ubersetzung vorliegt. 	S. 50, 
Z. 2 if. sagt dort die 	„Schildkrote“ : 	„D enn 	wenn 	du auch 
zufolge 	deiner 	hochherzigen 	Gesinnung 	keine 	Be- 
1 ohnun g er wart e st, so muss ich mich doch vor mir selbst 
schamen. 	Man sagt ja: 	Ein Edeldenkender ist gewohnt, 	-Wohl- 
thaten auch denen 	zu 	erweisen , von weichen er durchaus niclits 
zurfickerhalten kann, indem er keine Belohnung erwartet. 
Aber das Gute, was ihm selbst von anderen erwiesen 
ist, 	vergisst 	er 	niemals, 	sondern 	vergilt 	es 	durch taglich 
neuen Dank und reicht besonders den ins Unglfick Gestfirzten ,  hilf- 
reiche Hand". 	Die gesperrten Norte entsprechen unserem Sloka, 
dessen beide Halften in der Paraphrase , wie das in den Pahlavi- 
Rezensionen haufig vorkommt, umgesteilt sind. Der Sinn der Sanskrit-
strophe ist dabei auch nicht ganz richtig wiedergegeben. 

Im ganzen entspricht der Bestand an Strophen und Prosasatzen 
bei Haberlandt dem unserer Handschriften. 	Abgesehen von einigen 
Prosasatzen, die weder in seinem Texte, noch in den Anmerkungen 

1) G und v. Maid owskis ABC sowie E end F schreiben wie BSA.. Zisch-
lent vor Zischlaut. 
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stehen, fehlt indessen bei ihm, gleichfalls in Text und Anmerkungen, 
eine Strophe hinter III, 78: 

mudam vi,9adasc earadam himayamah 
tamo vivasvan sukitam krtaghnatat 1 
satCop vivekad .sucant apadam nayai 
ariyam samrddham api hanti durnayalt II 

Dieselbe Strophe haben 	alle anderen Hss. des SP, 	ausser D. 	Sie 
findet sich auch in den gedruckten Ausgaben des HitopadeSa , die 
Schlegel benutzt hat, in Wilsons Codex, in den Hss. A und C hinter, 
in 	der Hs.. Ch. vor Schl. III, 116 = Pet. III, 114 , 	mit 	einigen 
anderen Lesarten im 3. rind 4. Pada. 	Sie gelilirt also sicher sowohl 
dem Texte 	des SP, wie dem des HitopadeSa an, trotzdem sie in 
den „kritischen" Ausgaben beider Texte fehlt. 

Als III, 71 hat Haberlandt folgende beide Pada einer krdii-
lavikriqita-Strophe : 
katinani na satarmoty avahitah chidresu Arra .yah I 
tasyaivath, caritasya vacy amanasohaste sthitalt saritpadahr 71 
In G fehlt die Strophe, weil sie in die oben S. 3 erwahnte Lucke 
der Hs. fallt. 	Dagegen bat D sie v olls t an di g. 	Die beiden ersten 
Pada lauten: 

samprapte vyasane na sidati manahsiddhau na samhr,syati 
krodham samharate ksamti'm ca kurute kale na vispandate f 

Die Hs. hat in a: sampravyasamne , in b: visyco?;diti. 	In d ist 
natiirlich tasyaivamcaritasya zu lesen. 

S. 443, Z. 3 fr. lautet Haberlandts Text: 
athavit I 

tam alasath daivaparant, seihasac ca parihitam I 
prantaderavvidhapatin't secaty upaguhittoillaksmilt I 65 

Dazu die Anmerkung: „athava und Vers 65 fehlen in D". 	1)as 
athava 	fehlt 	auch 	in G, 	und die Strophe ist in dieser Hs. ganz 
korrekt und vollkOmmen deutlich so iiberliefert: 
avyava.sayinam alasam daivaparant sahasac ca parihinam I 
prantadeva vveldhapatilit nechaty upagithitum Lak?mi?1. I 1 
H. brauchte nur neechaty zu schreiben. 	Aber er konnte e b en 
Gra n th a nicht le sen, als er die Ausgabe unternahm, und nach 
dieser Probe kann man sich eine Vorstellung von dem Werte der 
Lesarten machen, die er aus dein .Grantha-Ms. in den Anmerkungen 
gibt. 	Diese Anmerkungen sind nicht nur sehr unvollstandig, sondern 
enthalten viele Hu n d e r t e von Fehler n. 	Noch einige Proben 
dafiir, 	wie 	wenig es H. gelungen ist, 	sich das Grantha-Alphabet 
anzueignen. 	S. 450, 25 	liest H.'s Text sinnlos: 	calitsyapratictiM 
kurydt. 	Die Stelle fehlt in D, ist also G entnonamen, und G liest 
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ganz richtig: eathasya pratigatham /curvy-it. 	S. 451 ist von den 
Krahenministern die Rede. 	Z. 5 f. lautet bei H.: evaih ca nru A iii 
jiruanaria matam avadhArya sa rqjd, bakuvrtkintadarcinalh 
c i r ariaj ivinam 	iiha I Die Stelle fehlt wieder in D. 	G, 	dessen 
Lesarten der Text 	also angeblich bietet , 	hat: 	man:, caturua in 
mantrivana matam avadharyya sa raja bahuvrttarptadargi-
nam Cir aj ivinam aha I Zu S. 455, 4 wird in den Anmerkungen 
gesagt: 	„G vor atab: tcgjalmh 1 u . . . k a iii bhavati usw. 	Man 
denkt natiirlich, die Punkte bezeichnen eine Lucke. 	Dein ist aber 
nicht so, denn die Hs. liest ganz deutlich und korrekt: n tcfj jaw!a 
lulit a ryi Mavati". 	Ebenso verhalt es sich in den folgenden Bei- 
spielen. 	Auf derselben Seite zu Z. 11 Haberlandt: „G hat st. yad 
bis 	calitab 	folgendes: 	svanzinti . . . . na 	 yogyah 	I tathd ea 
katham eva mama yuktam I evam uktvci yajjirapayati 
svamr tadartharia calitaP. 	DieHs.hat aber: svanzina bhttya 
(lies bhrtyas 1)) st o turn na yogy4 I tatha ca I katham e v a in 
ucyate (Interpunktion fehlt!) svamin I evam kury ity irj ii a - 
p a n am eva mama yuktarn I evam uktva y a (dann Raum fiir 
einen Aksara) jfiapayati svami I tadartthaip calitah I 	Ich 
bemerke, 	dass 	die Hs. 	hier vollig 	deutlich und unbeschadigt ist. 
Zu 	462, 16 	Haberlandt: 	„G. st. ratrau 	bis stha°: 	la a . . e . . . 
mi ... karia dattva ratrav eva preksitavati". 	Die Hand- 
schrift: 	„sanabaladikarp 	datva ratrav eva prekOtavati'. 
Das sambaladikaqz hat zwar durch Insektenfrass etwas gelitten, 
ist 	aber vollkommen 	sicher. 	S. 474, 22 steht Urn Text: 	kathicid 
litmanani muhur muhur vini ... mana dirghaM nihcvasya 
ratrau supt4 I 	Einzige 	Anmerkung : 	,D. eked& st. kadAcid". 
Statt des Gesperrten hat D: viniindyakya, G: niindyameinah, -roll-
kommen deutlich. 

S. 473 	steht 	gleichfalls im Text Z. 22 ff.: 	brahnzanasya rd.- 
fagrhaclmirat parvaveiddha A ... a k a b gatab I taM drsta 
brahmavas sahajadciridryaparavacylc cintayam 	ilsa I so 'pi 
r aj a . . . k a etc. 	Auch hier sind beide Hss. vollstandig deutlich 
und liickenlos. G liest: brahmazzasya rqjagrhadvarat parvaaraddhe 
ahvana agatab — tam drstvei brahmattas sahajadaridryapii- 
ravaiyac thitayam asa I so pi raj ahvanakab usw. 	D: raja- 
grhadvare; akanalca firr ahvana; sahajadaridratayarivandoa; 
rajahvanalca. 	Aus dieser Stelle 	ergibt sich 	also 	mit Sicherheit, 
dass Haberlandt, der D folgt, noch nicht einmal ordent- 
lich Devanagari lesen konnte, als 	er den Text heraus- 
gab. 	Die Ligatur X, 	die 	das Devanagari-Ms. 	an 	der 	zweiten 
Stelle vollig deutlich hat, bot ihm uniiberwindliche Schwierigkeiten. 
Im Grantha konnte er sie erst recht nicht lesen, und so gruff er denn 
zu dem Mittel, im Texte Punkte zu setzen, die kein Mensch anders 
auffassen kann, denn als Zeichen fiir Liicken beider Handschriften. 

1) Vgl. Anm. S. 8. 
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Und dass Haberlandt auch sonst dem Devanagari-Alphabet ratios 
gegenfiberstand, zeigt sich an vielen anderen Stelien. 	So soil z. B. 
nach seinem Kommentar S. 460 	die Hs. D statt der Strophe 47 
lesen : 	„yathanyllyarn svair svair maitsair iti crutile. 	Die Hs. 
liest aber: ,,yanayatyayam svaisvair masair iti Arati 11 	Auf alien 
Seiten liessen sich noch Beispiele far diese Behauptung beibringen. 
Aber ich 	denke , die Ausgabe ist mit den beigebrachten Belegen 
hinreicbend charakterisiert. 	Sie bilden nur einen versehwindenden 
Bruchteil aus der Gesamtmasse der Fehler, und wenn ich nicht 
die positive Gewissheit hatte , 	dass ich wirklich die Haber- 
landschen Handschriften 	vor mir habe, 	so wfirde ich dies einfach 
nicht glauben. 	Denn Text und Anmerkungen enthalten in Haber- 
landts Ausgabe Tausen de von Fehlern, die der Unwissenheit 
und Leichtfertigkeit des Herausgebers ihr Dasein verdanken. 

Den Vorwurf der Leichtfertigkeit kann man einem Herausgeber 
nicht 	ersparen , 	der sich , 	wie 	die angefiihrten Beispiele ergeben, 
dessen bewusst sein 	musste, 	dass er seinen eigenen Text nicht 
verstand, der sich ferner dessen bewusst sein musste, dass er von 
beiden Alphabeten das eine nur mangelhaft , das andere gar nicht 
beherrschte , 	der sich endlich 	dessen bewusst sein 	in usste, 	dass 
er an einigen Stellen, an denen er Punkte setzte , 	Text 	a nter- 
schlug and durch die gesetzten Punkte die Benutzer seiner Aus-
gabe irre ffihrte, da diese die Punkte nur als Lfickenzeichen deuten 
konnten. 

Den beiden Handschriften gegentiber,  , auf denen Haberlandt 
seinen Text aufgebaut hat, bilden zwei nicht sehr` alte Pahnblatt-
handschriften AB und eine von dem seiner Hilfsbereitschaft wegen 
riihmlich bekannten Pandit T. S. Kuppusvami kstri. in Tanjore ge-
fertigte Papierhandschrift C, die leider nur ein Fragment darstellt, 
sowie eine in meinem Besitze befindliche, in Madras gefertigte Ab-
sch'rift der Hs. G. 0. M. L. 7-1-5 (= E), ebendort kollationiert 
mit der Hs. G. 0. M. L. 3-2-20 (= F), eine zweite, urspriinglichere 
Rezension, und zwar stehen innerhalb dieser Rezension wieder dent- 
lich die Gruppen ABC 	and EF einander gegenuber. 	Die drei 
ersten Hss., die Herr Dr. phi]. et jur. L. v. M a ii kowski mir zu 
leihen 	die Giite 	hatte , 	sind 	nicht 	gerade gut ; 	A ist sogar sehr 
fehlerhaft; dagegen sind E und F sehr korrek t. 	Dies wird mir 
beziiglich der Originale aus Madras berichtet, and die Abschriften 
selhst sind gleichfalls mit grosser Sorgfait gefertigt. 	Diese Hand- 
schriften and ihre Originale sind aber samt und sonders nicht sehr 
alt; 	keine 	ist 	angeblich 	filter, 	als 200 Jahre. 	Ihre Texte gehen 
teilweise noch sehr auseinander, and es ist mir vorlaufig noch nicht 
moglich , 	einen einigermaassen sicheren Wortlaut zu bieten. 	Ich 
habe also durchgan„,aig in der tabellarischen Ubersicht and in den 
Anmerkungen zum Tantrakhyayika , in denen ich natiirlich fort- 
wahrend 	zitierend auf Haberlandts Ausgabe verweisen musste , in 
jedem Falle ausserdem 	alle sieben Handschriften zu Rate gezogen. 
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Dass GD wirklich eine erwe it e r t e Rezension enthalten, er- 
gibt 	eine Vergleichung aller Hss. and 	der 	anderen Rezensionen 
mit Gewissheit. 	Wir haben aber im Texte dieser beiden Hss. selbst 
ein 	unmittelbares Zeugnis 	dafiir ;  niimlich zu Anfang der 14. Er- 
zahlung des ersten Bushes. 	Dieser Anfang lautet nach GD: 

asti kasmimacit pattane (so!) priyasuhrdau dvau vaniloputrau va-
satah I tav arthadanaya Dustabuddhi-Dharmabuddlti-namanatt 
dedantaram gatau I tatra .Dharmabuddhina kintc it k al ad ev a 
dinarapariparnabhandam praptam I kutah pr ap tam iti cat 

5 	' 	tatra nagare kacid ganika baltudravyabhasanavati tiythati 
Du.stabuddhis tasya grhadvare sayanikale sthitavan I tadyanika-
janani . bahir nirgatyantunz vaiiyasu,tarn aprcchat I ko bhavan 
kvagata 	iti I altatiz 	Mahilarapyanamanagare 	vai.s'yatanayalt 
.Dustabuddhir iti madigabhidhanam I sa ca tatha tadvacanarn 

10 drutva tasya saundaryapatatopam drstva tarn grham praveda-
yam asa I pravigas so 'pi kigantarn kalant tatsutaya saha 
kriian sthitah I Dharmabuddhis tu tasminn eva nagare nadi- 
pravahapasaritanz mrttikay am 	dinarapariparitabhandam apa- 
dgat I padyann eva gavel- 	qjane dighranz grhitavan I grhitva 

15 tiintam Ogatya sauhardatidayad Dharmabuddhina Du..s.tabuddhir 
abhillitalt ,vayasya ,mayadya sahasradinarah prapteth i tan eva gy-
lzitvCi samatn, nagararg yacchavatt 1 tenoktanz hustabuddhina maga 
bhadra dinara na praptah 	aha?n dedantaram gatva dhanant aria- 
yikagarnis yami (so!) I tvavz dinaran grhitva gaccha I nzarge cora- 

20 dki,s.thite savadhano dhanant guptam kury iti I Dharmabuddhis 
tadvacanarn irutva jatabhitis san tvam api maya sahaivagaccha 
dhanardharn tvadiyam ity uktavan I ubhav api svalayanagaram 
pracalitau I 

nagarasamipe .1)u,stabuddhinabhihitam I 

1. D  kasmirtalcid rite prigasuhrdapubha vanikaputrau li G tisthatah 
st. vasatak II 	2. D dustabuddhisubuddhi° II 	:3. D suvudclhina II D di- 
narasahasrapari° II D 'bhargde II 	5. D bahubhasanavati II 	0. 1) tadga- 
nikayah jananill 	S. D mahilaropyanagare II 	9. D 9nanzabhidhanam I 
D tathaiva tadvacanarg II 	10. D saucktryakhayi° II 	11. D tatra tatha 
saha st. tatsutaya saha II 	12. D subuddhis tu II 	13. G mrttilca- 
rnaganz II D dinaraparita° II 	14. D kighranz tad grhitavan; G grhitavan II 
15. G agata II D subuddhind II 	19. G magiidtasahasra° II 	17. D om. 
samara II D Dustabuddhinoletanz I bhadra maya na praptah dinarah 1 
19. G gaccha gaccha II 	20. D savadhane dhanaguptarg; G om. &ea- 
na2p, II D subuddhis 0 D tadvacanananaaram II 	21. D elhanarthain, 
24. G °dbhihitak II 

Die Worte kutetiz praptam iti set Z. 4 enthalten eine An- 
weisung ftir den Brzahler: 	„Solite jemimd fragen: 	„Wie kam 
er denn zu dem Gelde?" 	so erzahle man:" 	Der Verfasser dieser 
Rezension hat also willkiirlich erganzt• und die im Folgenden noch 
zu gebenden Stellen verglichen mit den entsprechenden der anderen 
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Rezensionen 	beweisen , 	dass 	er 	noch mehrere, von seinem Stand- 
punkte aus gar nicht iible.  Erweiterungen eingeflochten hat. 

Die zweite Rezension des SP. hat von der ganzen Stelle ebenso- 
wenig 	etwas , wie 	die 	anderen 	Itassungen des Paricatantra.. Der 
Text lautet in ihr: 

asti 	icasrargic-it pattane (so!) priyasuhrdau vanikputrau va- 
satalt I tav arthazianciya Dugabuddhi-Dharmabuddhi-ntimanau 
dthintaranz gatau I tatra Dharnzabuddhinci 
dinarapurnabheivcianz praptam 

itareva na kinzeit praptam I atha Dharmabuddhinatisau-
hard -ad Dus;tabuddher abhihitanz I vayasya I dinaraniinz sahasranz 
praptai.n maya I etad grhitvei nagaranz gacchavalz I iti nisccitya 
calitau' 

nagarasamipe Dugabuddhinabhihitam 

1. ABEF om. asti Il C pattane; BE? kasmbpgcin nagare H E om. pri-
yasultrdau, F hat es hinter vavikputrau II BCE? nach priyasuhrdau: 
dustabuddhidharma(B °9-mma)buddlt4C 'cidlii)neinianau II F prativasatalt; 
C om. vasatak; A satah; E stall II 	2. A tilvad artthaajjaniiya; BC tau cilia- 
neirjanarthant, (B °rttharg) II I3CEF om. Dusta . . . ntiantinau; A *subuddliP it 
3. A om. daantarwg II A subuddhineiraparptang II Hinter DIummatrucldhina 
Eh' kathaqicit, dann E ktitena, F tatkeilad eva II C hinter Dharmabuddhinet: 
aslcasnzad eva II B diniiraprintvazn; E dinarasahasraparnavz; F dinara- 
saltas-raparta II 	4. B 'ekagx vor preiptam II F labdhaig II 	5. C netarena 
lcit.ncit II 	AEF om. itarena 	bis praptam II A 	yeicitavan 	I 	tena 	ceitisau- 
harddat; EF tena catisaultardeid; C dharmabuddhinei ceitisauhardad I' 
6. C durbuddher II EF dustabuddhir abhihitalt II A om. sahasrarg; B dinil- 
rabhan4arg II EF dinara maya prapta IF 	7. A tat grhitva Il Statt etad 
grhitva Eh` sobravit; dann F tan eva, was in E fehlt;. dann EF grhitva 
E grhanz II ACE? om. nia'citya; A prativicalitau; E etau,• F tau, beide 
calitau II 	9. C atha nagarasamipe; 13 nagarasya sanape II EF dharma- 
buddhir abhihitall II 

a 
Es fehlt in ABCEF das ganze Stuck ed. Haberlandt S. 444, 26 

bis S. 445, 24. 	Diese Stelle hat L. v. Marikowski S. XVIII. seines 
Buches „Der Auszug aus dem Paricatantra in Kshemendras Brhat- 
kathrimarijari", 	allerdings zweifelnd, 	zur Feststellung des terminus 
a quo des SP. verwenden wollen. 	Nach Bekanntwerden des alteren 
Textes ist dies nicht mehr angangig. 	Da das interpolierte Stuck 
in 	den Hss. zu fehlerhaft iiberliefert ist, muss lob auf einen Ab- 
druck desselben bier verzichten. 

Ich gebe nun noch einige . Paralleltexte, auf die lob im Kom-
mentar zur Ausgabe des Tantrakhyriyika verweisen mussth, and die 
das Verhriltnis der Hss. des SP. zu einander beleuchten. 	Die krirzeren, 
rechts stehenden Texte sind die urspriinglicheren. 
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24 	Hertel, Das siidliche Reicatantra, etc. 

II. 	tbersicht 	fiber 	die 	alteren 	1' assungen 	des 
„Pail eatantra". 
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c 	— 
- 

— 	— 	— 	3 	4 	6 	2- 
-- 	— 	— 	— 	7 	____ 

— — 	— 	— 	— 	— 	9 	_ 
— — 	— 	—. 	4 	5 	10 	3 
11 10 	9 	12 	— 	— 	— 	- 
- — 	-- 	— 	5 	7 	11 	4 

I. Buch. 
Prirp. 	Simpi. 

Stir. ! 	Som. 	1 1i4em. ! Syr. 	I 	SP 	I 	Hit. 	I 	 Seinn. 1 	bli 	I 	K 	I 	H 
— 	— — 	11) 	1I, 1 	1 	 1 	I,. ,t,  g: <> N-- 
— 	—' ___ — 	— 	--- 	y, 19 	2 	2 V.18 

— 	IT, 33 	I. 95 	— 	 3 	3 
P — 	— — 	— 	— 	— 	 4 	4 

— 	__ — 	— 	— 	__ 	 5 	5 111,57 — 	— — 	— 	— 	— 	 6 	6 __ -- 	— 	— 	 7 	7 
— 	_ — 	— 	— 	-. 	8 	8 
— 	__ — 	— 	— 	.: 	9 	9 
— 	— — 	— 	II, 106 	`4. 	10 	— P tr,  z: e, 
-- 	— 
— 	— 

.-g 	— 	— 	— 	11 	— 
— 	— 	 12 	10 '— 

71" — 	— - X' 	-- 	V, 24 	13 	11 V, 23 ---  
— — 	y, 22 	14 	12 V, 21 
— 	— — 	V, 23 	15 	13 V, 22 — 	— — 	— 	— 	 16 	14 
— 	— — 	— 	T, 21 	17 	15 V, 20 
— 	— — — 	V, 26 	18 	__ 

1) In EF lautet die tiberseiniftastrophe: nu nlcajanasaylparkiin naro hhadriini paiyati I vrsasiinhalerta pritir janybukena vindWitii II 
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I. .Buck. 	• 
Irurn. 	Sirnpl. 

Sur. 	I 	Som. 	1 Ksem. I 	Syr. 	I 	SP 	I 	Hit. 	1 Sehm. I 	bh 	1 	K 	I 	II 
____ 	— 	 — 	— 	__.... 	• 	19 	16 	• 

20. 323 	17.306  

	

t-. 	— 	— 	tt7 N-• 	— 	— 	— 

	

: 	 Y, 44 

	

., 	 2') 	Cf. IT, 8 	— — — 	 — sT• P 	— 	 1,1 	33) 	I,118 	2 . 	•t•ti 	11, 150 11, 130 
(.'-• 	— 	— — 	 — 	— 	— 	3 	= 

— 	— 	— 	— 	4 	9 	 — 
1 	— 	— 	— 	— 	— 	5 	 — 	— 
— 	-- 	— 	— 	4 ; III, 6 II, 16 	6  
— 	— 	-- 	— 	— 	— 	1 	 — 	— 
*2 *LX, 32a b — 	*3, 21 ' 	*5 	*TT, 26 	*8 	 *21 	*18 

Der Affe und der Keil. 	I 	— 	Der AtIe and .der Kell. 	I 
3 	LX, 33 e d — 	3,39 	6 	TT, 31 	9 	 22 	19 
— LX, 34 ab — 	— 	73) 	II, 32 	10 	 23 	20 
— 	— 	— 	— 	— 	— 	11 	 — 
4 	LX, 36 	-- 	3, 41 	I, 8.94) 	II, 36 	12 	 — 	— 
5 	— 	— 	4,4 	10 	I1,37 	14 	 — 
6 	— 	— 	— 	11 	— 	— 	 --:-.- 	— 
7 	-- — 	4,7.62,28 	12 	II, 38 	[-{-13] 	24 	21 

25 	22 8 	— 	— 	4, 11 f.3) 	13 	— 	15 If, 138 II, 122 
- - 	— 	— 	— 	— 	— 	[ + 16] 	t., 	26 	23 
— 	— 	— 	— 	— 	-- [ -I- 171 	g: 	27 	25 
— 	— 	— 	-- 	-- 	— 	[ 4- 18 	r 	28 	24 
— 	— 	___ 	 — 	[+ 19 	29. 	26 
-- 	 — 	 — 	-- 	— 	 30 	27 
— 	— 	— 	— 	— 	— 	[-I- 20] 	31 	28 
9 	— 	— 	— 	14 	II, 39 	21 	 — 	- 
- 	 — 	 [15]3) 	— 	22 	 — 	- 
- 	 — 	— 	— 	[-F 23] 	32 	29 
— 	— 	— 	— 	— 	—• [-F 24] 71 	33 	30 
— 	— 	— 	 — 	— 	25 	 34 	31 

— a 
1) Fehlt in E. 
2) B. hat vor Bab. 4 vier Stroplien, und hinter Ilab. 4 eine Strophe, die 

in den anderen IIss. fehlen. B 4. pibanti nadya(s) svayam eva nambhalt klu7-
danti na svaduplzalitni vvlestIll 1 payodharo na kvacid atti sasyara paro- 
paktiraya satam vibhiSetilt II 	B 5. eatviiro vittaddyddella clharnzagninrpata- 
skariilt I tesdm jyesWvamditena trayalt kupyanti sodardlt II 	B 6 = Simpl. 
II, 151 II 	B 7. paropakiirdlt prabhavanti vrlesdh paropalettralt prabhavanti 
itadyaTt I paropalearalt prabhavanti gavalf paropaledrartham idanz gariram t, 
B 9. arthaledryam asatledryam vyava.sityarg vasani ca I vcaccvnam edva-
manavt ca madman na praktUayet II 

EF haben vor Hab. 4 die Strophe: tyligabhogavildnena dhanena dhanino 
yadi 1 bhavdmalt kim na tenaiva dhanena dhanino vayam II Hinter Halt. 4 
haben EF die Siirdillavikridita-Strophe: silmopliyanayaprapa;icapatavalt pra-
vagaye [E prt7ni°, F praztaP) blaravalt, gurriztara to pararamo bhuvi 
parain satpsiddhaye learaaam I visplo7rjadvilditatavigajaghatapidaikasam-
etTraana-vgdpteiv elearasasya santi vijaye sivthctsya kim mantrinalt II 

3) In C sind 6 und 7 umgestellt. 
4) Ein e Strophe, aber von If. als zwei geziihlt. 
5) Dem Original vi el nither kommt die jiingere syr. Ubers. S. 5, 24 ff. 
6) Fehlt in D A C E. 

   
  



26 
	Hertel, Das siidliche Paiiculantra, etc. 

I. Buell. 
Puri}. 	Simpl. 

Sir. 	I Som. 	I Ksem. I 	Syr. 	j 	SP 	I 	Hit. 	I Schm. I WI 	I 	K 	I 	II 
15 	- 	XVI, 280 4, 44 	19 	II, 51 	43 	20 	35 	32 
10 	- 	- 	4, 19 	16 	II, 40 	26 	- 	- 	- 
11 	- - - - - - 
12 	- 	- 	4, 22 8* 403' IT 41 	27 	- 	- 	- Z. 16f. 	' 
16 	- 	- 	5, 7 ? 	21 	- 	: -I- 28144 	21 	36 	33 
- 	- 	- 	- 	r-i-  29' 	37 	34 
- 	- 	____ 	 - 	[ + 30] 	38 	35 

• - 	- 	.- 	- 	- 	[-I- 31] • 	39 	36 
- 	- 	 F - 	- 	`- 32! 

	
_: 	40 	37 

- 	- 	- 	- 	-- 	- 	[-fr 33' 	`'-- 	41 	38  
-- 	- 	- 	,- 	- -f- 34; 	9 	42 	39 

13 	- 	4, 34 	17 	11, 43 	35 	43 	40 
44 	41 

14 	LXI, 121 	- 	4, 40 	18 	II, 12 	37 	14 	Ii, 51 	II, 106 II, 121 
19 	- 	- 	- 	25 	II, 56 	38 	15 	63 
- - - - 39 16 - - 
- 	- 	-- 	- 	-- 	40 	17 	- 
- 	- 	- 	- 	- 	41 	18 	-- 	- - 	- 	- 	--- 	42 	19 	- 
15 	-- 	XVI, 280 4, 44 	19 	It, 51 	43 	20 	35 	32 
- 	- 	- 	5, 10 	[20]') 	- 	- 	- 	- 	- 
16 	- 	- 	5, 7 	21 	- • 44[-{-281 	21 	36 	33 
- 	- 	- 	-- 	45 	22 	43 	42 
- 	- • 	- 	-- 	•- 	46 	23 	- 	_ 
- 	- 	- 	- 	- 	- 	46 	43 
- 	- 	 - 	47 	24 	47. 350 44.3c32 

- 	- 	48 	25 	48 	45 
- 	-- 	- 	- 	-- 49 	46 
- 	- 	 -- 	49 	26 	50 	47 
- 	- 	- 	- 	- 	50 	27 	52 	49 
- 	- 	- 	- 	- 	- 	51 	28 	59 	50, 
-- 	- 	- 	_ 	- 	52 	29 	53 	51 
- 	- 	- 	- 	53 	30 	54 	52 
- 	- 	- 	_ 	- 	54 	31 	- 	53 
- 	- 	- 	- 	- 	- 	55 	32 	55 	54 
- 	- 	- 	__ 	_ 	- 	56 	33 	56 	55 
. - 	- 	- 	- 	57 	34 	57 	57 
- 	- 	- 	- 	58 	35 	- 	58 
- 	- 	- 	- 	-- 	- 	59 	36 	- 	59 	, 
- 	- 	- 	- 	- 	- 	60 	37 	58 	56 
- 	- 	- 	-- 	[22]') 	- 	-- 	- 	- 	- - 	- 	- 	- 	- 	- 	51 	28 	59 	50 
17 	- 	- 	- 	23e) 	..-- 	61 	38 	60 	60 
18 	- 	- 	244) 	II, 55 	62 	39 	61 	61 - 	__ 	___ 	__ 	---- 	62 	62 . 
19 	-- 	- 	25 	II, 56- 	38 	15 	63 	- 

1) Fehlt in ABCE F. 
2) Dahinter haben E F die Strophe: satym.rt brit' yat priyaqi brgyan na  

bray& satyant apriyaqt I prz;riayz ca niinrtaqz britydd esa elliarmas santitanalt II 
3) Str. 24-27 inel. haben E F hinter der S. 27 unter 2) gegebenen Strophe. 
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I. Ruch. 	• 
Pi1m. 	Simpl. 

Sur. 	1 	Som. 	I Ksern. I 	Syr. 	I 	SP 	I 	Hit. 	I 	Sclim. I 	bh 	1 	Ii 	i 	H 
20 	— 	— 	— 	26 	— 	-- 	— 	— 	— 
'21 	— 	— 	— 	27 	II, 58 	63 	40 	— 	— 
22 	— 	— 	— 	— 	— 	— 	-- 	— 	— 
71 	LX,44 ? 	— 	— 	71 	II, 127 	64 	41 	— 	- 
- 	— 	— 	— 	— 	— 	-- 	— 	64 	63 
23 	— 	— 	— 	— 	— 	65 	42 	65 	64 
24 	— 	— 	5, 30 	— 	— 	— 	— 	— 	- 
- 	LX, 38 	— 	5, 35 	Prosa 	— 	66 	43 	— 	— 
— 	— 	— 	— 	— 	— 	— 	— 	— 	6511 
— 	— 	— 	— 	— 	— 	67 	44 Cf. IV 49 Cf.IV,47 
— 	— 	— 	— 	— 	— 	— 	— 	66 	66 
— 	— 	— 	— 	— 	— 	— 	— 	67 	67 
25 	LX, 39 	— 	5, 17? 	[28]2) 	II, 47 	68 	45 	68 	68 

— 	— 	— 	— 	— 	— 	69 	46 	70 	70 
— 	— 	— 	— 	— 	— 	70 	47 	— 	- 
- 	— 	— 	— 	— 	— 	71 [24] 	48 	33 	30 
— 	— 	— 	— 	— 	— 	72 	49 	— 	- 
- 	— 	— 	— 	— 	— 	— 	— 	69 	69 
— 	— 	— 	— 	— 	— 	73 	50 	— 	— 
27 	— 	— 	6,9 	29 	II, 59 	74 	51 	71 	71 
— 	— 	— 	— 	— 	— 	[75] 	— 	— 	— 
28 	— 	— 	6, 17 	30 	II, 61 	— 	— 	— 	— 
29 	— 	— 	7, 37 	— 	— 	1 K63°8* 	— 	— 	— 
30 	— 	— 	6,26 	31 	— 	— 	— 	— 	— 
31 	— 	— 	6, 30 	32 	II, 64 	76 	52 	72 	72 
— 	— 	— 	— 	— 	— 	77 	53 	73 	73 
34 	— 	— 	— 	— 	— 	78 	54 	74 	74 
32 	— 	— 	6.38 	3 3 3) 	II, 65 	79 	55 	75 	75 
33 	— 	— 	— 	34 	11, 66 	80 	56 	— 	— 
34 	— 	— 	— 	— 	— 	78 	54 	74 	74 
35 	— 	— 	6, 40 	— 	— 	81 	57 	76 	76 
336 	— 	— 	6, 42 	— 	II, 35 	— 	— 	— 	— 
:37 	— 	— 	7,5 	— 	— 	— 	— 	— 	- 
- 	— 	— 	— 	— 	— 	82 	— 	77 	77 
— 	— 	— 	— 	— 	II, 62 	83 	58 	78 	78 
— 	— 	-- 	— 	— 	84 	59 	— 	- 
- 	— 	— 	— 	— 	— 	85 	60 	79 	79 
— 	— 	— 	— 	— [ + A] — 	80 	80 
— 	— 	— 	— 	— 	[ f A] 	— 	81 	81 
-- 	— 	— 	— 	— 	— 	[-[- A] 	— 	96 	- 
- 	— 	— 	— 	— 	— 	— 	— 	82 	82 
— 	— 	— 	— 	363 	336 	83.352 83.334 
— 	— 	— 	— 	— 	— 	— 	— 	84-87 84-87 

— CIXV1,273 — 	— 	— 	— 	— 	88 	— 
— 	— 

1) Die Strophe lautet: svalpant apy upa[!]lcurvanti ye 'bliietrt hi malii-
pateh I to vahniiv iva dahyante pataiigtilt piipacetasalt II 

2) Fehlt in AC. 	Dahinter haben EF die Strophe: 	lubdham arthena 
grItniyat stabdham anyalikarmanii I miirkhayt chandrinuvrttyc7 ca yayil 
[1. yathii] tathgena panditam II 

3) EF dahinter die Strophe: abdla ratnam adho dhatte dhatte vu 
a'iras(i trnayt I abdher eva hi dooyam ratnam ratnam trnam trnanzil 

   
  



28 	_Hertel, Das sildliche Paicatantra, etc. 

I. Bich. 
Piirn. 	Simpl. 

Sur. 	I 	Som. 	I Ksem. I 	Syr. 	I 	SP 	I 	Hit. 	I Schm. 	I 	hh 	I 	K 	I 	H 
_ _ 	_ 

__ 	— — 	— 	— 	— 	— 	90 	— 
— 	— Cf.XV1,273 — 	— 	-- 	— 	91 	_ 

_ 	— — 	— 	— 	— 	— 	92 	89 
— 	— 	• — 	— 	— 	— 	— 	— 	93 	_ 2N 

38 	— _ 	7, 7 	— 	— 	[87] 	— 	— 	— 
39 	— — 	6, 42 	35 3) 	H, 67 	86. 102 	61.76 	110 	- 
- 	— — 	— 	— 	— 	88 	62 	94 	90 

40 	— — 	— 	36 a) 
A 
II,

hi 
 59 
nte r 	

— 	— 	— 	— 

41 	— — 	7,21 	— 	— 	— 	— 	— 	— 
42 LX•14342c d  k — 	7, 27 	. — 	— 	89 	63 	95 	91 

— _ 	___ 	_ 	[-1-Anach 	:16 	92 — Simpl.I,81] 
— — 	— 	37 	11, 68 	90 	64 	97 	93 
— — 	— 	— 	91 	65 	— 	— 

o: ,  — — 	— 	 — 	— 	:18 	94 
— — 	— 	— 	— 	— 	99 	95 
— — 	— 	___ 	— 	— 	965  
— — 	92 	66 	100 	97 
— — 	— 	38E6) 	II, 69 	— 	— 	— 	— 

H,140 — 67 — 	— 	n, so 	— 	n,
93  
isi a 02 	341. 	98 

— — 	— 	227 	201 	101 	— 
43 LX, 54 Keith-Falc. 	A hinter — 	13, 39 	40 	Ii, 78 	94 	(18 	102 	99 

— 	— 	— 	1, 75 	95 	69 	— 	- 
- 	— — 	— 	— 	96 	70 	103 	100 
— 	— — 	— 	— 	97 	71 	104 	101 
— 	— — 	— 	— 	98 	72 	II, 170 II, 152 
— 	— — 	 — 	— 	— 	105 	102 
— 	— — 	— 	— 	99 	73 	106 	103, 
— 	— — 	— 	— 	— 	— 	107 	104 
*44 	— — 

cf.Keith-F. *41 	— 	*100 	*74 	*108 	*105 14,37) 

I 	Schakal and Pauke. 	— 	Schakal
75 

 and Pauke. 
I — 	101 	— 	— 

— 	— — 	— 	— 	 1 	109 	106 

lautet: na garvam kurute mane napamanena tapyate 1) Die Strophe 
sviikaram raksayed yas tu sa bhrtyo 'rho [II hi statt rho] mah7bhujt-int 

2) I hat die Strophe. 
3) Dahinter EF die Strophe: ksami data guyagrala sviimi puoyena 

labhyate 1 anukii1(4 Ateir dakso riljan bhrtyTi durlabhalt II 
4) Dahinter EF:. jagaqyatis sopi ca narastryhah piijyo Barbs sopi rarri- 

harlipalt 1 nicair onicair atinitimadbhili kenc-ipy upligena phalam hi sadhgant II 
5) Die Strophe lautet: catulikarpo 'pi bhidyate dvikaruo naiva bhi- 

dyate 1 dvikarnasya tu mantrasya Brahmapy antam na gacchati II 
6) E i n e Strophe, von Hab. als zwei geziihlt. 
7) In Syr. fehlt die ErzAhlung infolge einer zuffilligen Lucke; 	in 	den 

anderen Pahlavi-Rezensionen 1st sie erhalten. 

   
  



Hertel, Das sildliche Palleatantra, etc. 	 29 

I. Bitch. 
Parrs. 	Siropl. 

Stir. 	I 	Som. I Kpm. I 	Syr. I 	SP I 	Hit. I Sehm. I 	bh 	I 	K 	I 	11 
39 -- 	-- 6,42 35 11,67 102.86 	76.61 	110 	107 
-- -- 	-- -- - -- 103 	77 	111 	108 
-- -- 	-- -- -- -- 104 	78 	112 	109 
-- -- 	-- -- -- -- 105 	79 	113 	110 

-- -- 	-- -- -- -- 106 	80 	114 	111 

	

11,40 	11,41 
115 	112 

-- -- -- -- -- -- 	-- 	11,37 	I1, 38 

-- -- 	-- -- -- -- 11,32 	11,32 	11,35 	/11
,
1 

-- -- 	-- -- -- -- 11,33 	11,33 	11,36 	'1
:
17  

-- -- -- -- -- -- 	-- 	116 	115 
-- -- 	-- -- -- -- 107 	81 	117 	116 
-- -- 	-- -- -- -- 108 	82 	118 	117 
-- -- 	-- -- -- -- 109 	83 	119 	118 
-- -- 	-- -- -- -- 110 	84 	120 	119 
-- -- 	-- -- -- -- 111 	85 	121 	120 
45 -- 	-- 8,15 42 11,78 112 	86 	122 	• 	121 
-- -- 	-- -- -- -- 113 	87 	-- 	-- 
46 -- 	-- -- -- -- -- 	-- 	123 	122.370 
__ __ 	__ __ __ __ -- 	-- 	124 	123 
__ — 	__ __ __ . 	__ -- 	-- 	125 	124 

111,22 -- 	-- -- -- -- 114 	88 	126 	125 
133 -- 	-- -- 132 11,117 115 	89 	127.381127.358 
-- -- 	-- -- -- -- 116 	90 	128 	127 
-- -- 	-- -- -- -- 117 	91 	129 	128 
-- -- 	-- -- -- -- *118 	*92 	*130 	*129 

-- 	-- -- -- -- -- Dantila and Gorambha 
-- 	-- -- -- -- -- 119 	93 	131 	130 
-- 	-- -- -- -- -- 120 	94 	132 	131 
-- 	-- -- -- -- -- 121 	95 	133 	132 
-- 	-- -- -- -- -- 122 	96 	134.239 	133 
'— 	-- -- -- -- -- 123 	97 	135 	134 
— — 	— — — — — 	— 	136 	— 
_- 	-- -- -- -- 11,103 124 	98 	137 	135 
-- 	-- -- -- -- 1,88 125 	99 	138 	136 
-- 	-- -- -- -- — 126 	100 	139 	137 
__ 	__ __ -- -- -- -- 	-- 	140 	138 
__ 	__ __ __ -- -- -- 	-- 	141-143 	-- 
__ 	__ __ __ __ -- -- 	-- 	144 	139 
__ 	__ __ __ __ -- -- 	-- 	145 	140 
82 IA 139 	-- 18 30 790 11,140 127 	101 	146 	141 
__ 	' __ I- -- -- 128 	102 	147 	142 
__ 	__ __ __ _- -- 129 	103 	148 	143 
__ 	__ __ __ -- -- 130 	104 	149 	144 
— 	— — — — — — 	— 	— 	145 
__ 	__ __ __ -- -- 131 	105 	150 	146 

— 	— — — — — — 	— 	151 	— 
__ 	__ __ -- -- -- 132 	106 	152 	147 
— 	_- -- -- -- -- 133 	107 	153 	148 

1) Nur e in e Strophe. 

   
  



30 	 Hertel, Das siidliche Paicatantra, etc. 

I. Bitch. 
PfirT;i. Simpl. 

Sur. 	I Sorn.IKem.I Syr. 	I 	SP 	I 	Hit. I 	Sam. I 	bh I 	K 	I 	H 
— — — 	— 	— 	— 	— 108 154 149 
— — — 	— 	— 	— 	134-136 109 111 155-157 150-152 
— — — 	— 	— 	— 	344 318 158 

Y, 46 
153  - 

- — — 	— 	— 	— 	— 159 154 
— — — 	— 	— 	— 	137 112 160 155 
— — — 	— 	-- 	— 	138 113 161 156 

*47 *48 — 	— *9,8.*11,8 *43 — *139.41.72 *114.*147 *162 *157 
Drei 

selbst- 
Vier 

selbst- 
Drei 

selbst- 
ver- schuld. — _ ver- 

schuld. 
ver- 

schuld.  
— Drei selbstversehuldete Unfalle. 

I Unfalle. Unfalle. 

— — — — -- — 140 115 163 
1I,118 

158  II, 103 
— — — — — — 141 

II, 37  116  it 37  164 159 
— — — — — — 142-147 117-122 165-170 160-165 
__ — — — — I,45 148 123 171 166 
— — — — — — 149-151 124-126 172-174 1(37-169 
— — — — — — 175 170 

— — — — — 152-157 127-132 176-181 171-176 
— — — 10, 32 — II,100 158.412 133.386 152.405 177.383 
— — — — — — — — 183 — 
— — — — — — — — 184 — 
— — — — — — 159 134 185 178 
— — — — — — 160 135 195 — 
— — — — — — — — 186 — 
— — — — — — 161 136 187 179 
— — — — — — 162 cd 137 cd 188 180 
— — — — — — 162 a b 1:37 a b 189 181 
— — — — — — 163 138 191 - 
- — — — — — 164 1:39 190 182 
— — — — — — 165 140 192 183, 
— — — — — — 166 141 — — 
— — — — — — — — 193 — 
— — — — — — — — 194 — 
— — — — — — 160 135 195 
— — — — — 167 142 16 

I 9̀87  184 
153 — — — 144 — 168 143 197 185 
— — — — — 169 144 198 186 
— — — — — — 170 145 199 
— — — — — — — — — 187') 
— — — — — — 171 146 200 188 

f 4448 
) 4447 — — 

f*11, 8 
1 *9,8 — — 

f*172 
t*139 

,f*147 
144114 — ___ 

— — — — 	— — 173 148 201 189 
— — ._ 	III, 74 	— — — 206 190 
— — — 	— 	— 	— *214. *235 *188. *209 .202 *191 

1) kallzpalt svedas tathliveksall[1.°galejsvarabharizgadayas tatlia 1 cau- 
Kis to eva vljiieyds eihnair ebhir vicalccanaill II 

   
  



Hertel, Das adliche Pai7catantra, etc. 	 31 

I. Buell. 
Puri. 	Simpl. 

'1711'. 	1 Som. 11{§em. 1 	Syr 	I 	SP 	JUL 1 Sam. 	1 	bh 	1 	K. 	H 

-- 	 -- 	-- 	___ — 	-- 	--__  

-- 	-- 	-- 	-- 	-- 	-- 	-- 	-- 

__ 	__ 	__ 	__ 	__ 	__ 

-- 	-- 	-- 	-- 	__ 	-- 	-- 	
-- 

Der Weber als 
Vi§uu. 

203 	192 
204 	193 

111,87 	111,77 
205.420 	194 
11,104 	11,96 

	

-- 	-- 	-- 	77,24 111,74 	-- 	-- 	-- 	. 	206 	190 

	

49 	-- 	-- 	11,23 	45 	-- 	-- 	__ 	 __ 
Keith-Falc 

	

50 	-- 	• 	-- 	-- 	174 	Zufainge 
S. 21, 30 f. 	 Lucke 	— 	-- 

	

-- 	-- 	-- 	-- 	[44P 	-- 	-- 	-- 	-- 	-- 

	

51 	-- 	-- 	11,43 	__ 	-- 	175 	149 	__ 	__ 

	

*52 	-- 	-- 	*12, 13 	*46 *11, 106 *176 	*150 	*207 	*195 
Kruhe 
Mi.  

__ 

__ 
__ 
__ 
- 
__ 

*53 

-- 

__ 
__ 
__ 
__ 
-- 
__ 
-- 

Krahe und &Mange. 
cc 

-- 	11,58 
__ 	__ 

__ 	__ 	__ 
__ 	__ 	__ 
-- 	-- 	-- 
__ 	__ 	__ 
-- 	*12,27 	*47 

-- 
CC 

1,131 
__ 

-- 
'6117-0.5 

Krahe und Schlange. 

	

177 	151 	 __ 

	

178 	152 	-- 	__ 

	

179 	153 	208 

	

180 	154 	 - 

	

181 	155 	-- 

	

-- 	-- 	209 	196 

	

*182 	*156 	*210 	*197 

779 
R. Reiher und Krebs. -- Reiher und Krebs. 

__ 	__ 	___ 	__ 	__ 	-- 
110 	-- 	-- 	-- 	116 	-- 

__ 	__ 	__ 	IV,17 
-- 	 __ 	____ 	__ 

183-185 157-159 	-- 
186 	160 	306 	289 
187 	161 	-- 	-- 
-- 	-- 	211-213198-200 

260 __ 	__ 	__ 	__ 	__ 	 -- 	IV,9 
201.246 
IIT,9 

	

188 	162 	235 __ 	__ 	_ 	__ 	__ 	-- 	 -- 

54 	-- 	-- 	-- 	48 	1171,18 	-- 	 -- 	__ 

	

IAT,19 	 __ -- 	-- 	-- 	13,18 49.2)121111,155 	— 	7- 	__ 

	

*55 .w091 __ 	*14, 1 	*50 *11,108 *189 	*163 	*214 	*202 

7771 
Lowe und Haslein. 
-- 	-- 	-- 	-- 
__ 	__ 	__ 	__ 

-- 
-- 
__ 

Lowe und Hitslein. 
190-192 164-166 	-- 	-- 

193 	167 	215 	203 

--_--_ 
__ 

-- 
__ 

-- 	-- 
__ 	__ 
__ 	__ 
__ 	__ 

-- 
-- 
__ 
__ 

-- 	 - 	216-218 204-206 
194 	168 	219 	207 
195 	169 	220.347 208.329 
196 	170 	222 	210 
197 	171 	221 	209 

1) Fehlt in A B C E F. 
2) In A B C auch als III, 7. 

   
  



32 Hertel, Das sildlicke Palicatantra, etc. 

I. Buch. 
Prirp. 	Siinpl. 

Sax. Som. 	I K§em. I 	Syr. 	I 	SP 	I Hit. I 	Schm. 	I 	bh 	I 	K 	I 	11 
— — 	— 	— — 198 	172 	223.348 211.330 
— — 	— 	— — 199 	173 	224.349 212.331 

— — — — 200 	174 	225 213 
Cf. LX — 	— — 201 	175 	— — — 96 c d ' 

226 214 — — — 	— 	— 111, 64 202 	176 	111, 16 HI, 13 
— 	— 	— 	— — 203 	177 	227 215 — 228 216 — — 	— 	— 	— — 204 	178 	11, 13 11,14 

229 217 — — 	— 	— 	— — 205 	179 	II, 14 II, 15 
— — 	— 	— 	— — 206 	180 	230 218 
— — 	— 	— 	— — 207 	181 	231 219 

1, 232 ( I, 220 
— 	— — — II p 

II, 70 	II, 70 	II : si 
J 1I

' 
 13 

1 II, 77 
II III, 49 WI, 42  

— — 	— 	— 	— — 208 	182 	233.364  III, 3 221.344 
— — 	— 	— 	— — — 	— 	234 - 
- — 	— — 	— 	235 - 
- — 	— 	— 	— — 209 	183 	236 222 

— 	— 	— 	— — 210.346 184.320 237.325 223.308 — — — 	— 	— 	— — 211 	185 	238 224 
— — 	— 	— 	— — IV, 2 	IV, 2 	IV, 2 225.11'71' 
— — 	— 	— 	— — 	212 	186 	— — 
— 
— 

— 	— 	— 
— 	— 	— 	— 

— 
— 

*213 	*187 
*214*235 *188*209 

— 
*202 *191 

— — 	— 	— 	— _ Der Weber als — 
Vi*mi. 

— — 	— 	— — 215-2291) 189-203 — —1  

— 
— 	— 	— 	— 
— 	— 	— 	— 

— 
— 

230-234 204-208 
*235  *214 *209*188 

— 
*202 

„77, *191 
56 LX,111ab — 	15, 11 	51 — 236 	210 — — 
— — • 	— • 	15, 4 	— — 	237 	211 	I

ii I
T II, 141 

Cf. „ 
— XVI,303 -‘", u  — — — — 
57  Lx1117ed —  118 15, 27 	52 II, 113 	238 	212 	— - 
- — 	— 	— 	— — 	122 	' 96 	239.134 133  *Keith - Fate. 

*117 — 	— 30,341f. Vgi. *125 *IV, 5 	*343 	*317 	*318 *301 Syr.15,32tf. 
Der dummo 

___. — 	____ (1 u. 	. beiden 
klugen — — • —  
Fische. 

58 — 	— 17, 31 .56 11, 115 	239 	213 	— — 
1) 	227 	-,-, , -- Simpl. I, 101, fehlt in IL 

   
  



Hertel, Das sildliche Paiicatantra, etc. 	 33 

I. Buch. 
Piirn. 	Simpl. 

Aar. 	I 	Som. 	I Ksem. I 	Syr. 	I 	SP 	I 	Hit. I Schm. I 	bh 	I 	K 	I 	H 
59 	— 	— 	— 	53. 541) 11,114 	240 	214 	240 	226 2) 
— 	— 	— 	— 	55 	— 	— 	— 	— 	— 
60 	— 	— 	— 	573) 	— 	241 	215 	— 	— 
91 	— 	— 	— 	SS 	II, 147 	242 	216 	285 	— 
61 	— 	— 	— 	583) 	II, 118 	243 	217 	241 	227 

— 	— 
63 	— 	— 	— 	59 	II, 119 	244 	218 	242 	228 
— 	— 	— 	— 	— 	II. 120 	245 	219 	— 	*- 
64 	— 	— 	— 	60 	II, 121 	246 	220 	243 	229 
— 	— 	— 	— [61. 62]4) 	— 	247 	221 	— 	— 
65 	— 	— 	— 	— 	— 	248 	222 	— 	— 
66 	LX, 121 	— 	16, 25 	635) 	— 	249 	223 	— 	- 
- LX, 119 — 	16, 28 	— 	— 	— 	— 	— 	- 
- 	— 	— 	— 	— 	— 	250 	224 	— 	- 
- 	— 	— 	— 	— 	— 	251 	225 	— 	— 
67 	LX, 120 	— 	— 	64 	II, 122 	252 	226 	— 	- 
- 	— 	— 	— 	— 	— 	253 	227 	— 	— 
68 	— 	— 	— 	65 	II, 123 	254 	228 	— 	— 
70, 	— 	— 	16, 15 	665) 	II, 124 	257 	231 	— 	- 
- 	— 	— 	— 	[67]1) 	— 	— 	— 	— 	- 
- 	— 	— 	— 	[68]s) 	— 	— 	— 	— 	— 
— 	— 	— 	— 	[69]5) 	— 	— 	— 	— 	— 
— 	— 	— 	— 	[70315) — 	— 	— 	— 	— 
69 	— 	— 	— 	— 	— 	255 	229 	244.422 230.396 
— 	— 	— ' 	— 	[72] ") — 	256 	230 	— 	— 
70 	— 	— 	16, 15 	66 	II, 124 	257 	231 	— 	— 
71 	LX,44? 	— 	— 	71 	II, 127 	64 	41 	— 	- 
- 	— 	— 	— 	90 	— 	258 	232 	— 	- 
- 	— • 	— 	— 	91 	— 	259 	233 	— 	— 
— 	— 	— 	— 	92 	II, 148 	260 	234 	— 	- 
- 	— 	— 	— 	93 	— 	261 	235 	— 	- 
- 	— 	— 	-- 	94 	— 	262 	236 	— 	- 
- 	-- 	— 	— 	— 	— 	263 	237 	— 	— 

*264 	*238 — 	— 
Die dankbaren 

— — 	— 	— 	 — 	— Tiere und der 
undankbare 

bench. 

— 	— 

265 	239 111,157 111,141 
— — — IV,10 IV,10 IV,10 	IV,10 

1) E In e Strophe, bei H. als zwei gezithlt. 
2) Fehlt Burch zufallige Liicke in H., aber in I vorbanden. 
3) In E F umgestellt. 
4) Eine Strophe , bei H. als zwei geziihit. 	Fehlt in A B C,. aber nicht 

in E F. 
5) Mit verschiedenen Lesarten. 	B hat die Strophe in drei Faisungen 

hintereinander, E F davon in der ersten und dritten. 
6) Dahinter haben A B C die Strophe Hab. 70. 
7) Fehlt in ABCE F. 
8) Fehlt in ABCE F. 	 9) Fehlt in E F. 

10) In A B CEF hinter Hab. 66. 
11) Fehlt in A BCE. 

Bd, LVIII. 	 3 

   
  



	

34 	Hertel; Das siidliche Pcalcatantra, 

I. Buck. 

	

ar. 	I 	Som. 	I Kern.s 	I 	Syr. 	I 	SP 	I 	Hit. 	I 

	

72 	— 	— 	— 	— 	— 

	

73 	— 	— 	Cf. 16, 25 	— 	— 

	

74 	— 	— 	16, 32 	[73]1) 	II, 128 

	

75 	— 	16,37 	— 	— 

	

76 	— 	— 	16, 40 	.(704:) 	II, 129 

	

77 	— 	— 	— 	— 	— 

	

— 	— 	— 	— 	— 	— 

	

— 	— 	— 	— 	76. III, 7 II, 132 

	

- 	— 	— 	153 	— 

	

— 	— 	— 	— 	— 	— 

	

— 	— 	 — 	— 

	

— 	— 	— 	— 	— 	— 
II, 133 	— 	— 	— 	— 	— 

	

— 	— 	— 	— 	— 	— 

	

— 	— 	— 	 — 

	

*78 	— 	— 	*17, 8 	*77 	— 

etc. 

Part). 	Simpl. ,—,....—.—., 	 ....."_-..., 

	

Sehm. 	I 	bh 	I 	K 
,..—_____ I„ 	

1 

	

266 	240 	— 	— 

	

267 	241 	— 	_ 

	

268 	242 	— 	— 

	

269 	243 	— 	— 

	

270 	244 	— 	— 

	

271 	245 	— 	_ 

	

272 	246 	— 	_ 

	

— 	— 	— 	- 

	

— 	— 	245 	231 
— 	246 	232 

IV, (i1 	IV, 61 	247 	233 
IV, 10S 	IV, 90 

	

— 	— 	248 	234 

	

— 	— 	249 	2,35 

	

— 	— 	250 	236 

	

— 	— 	251 	237 

	

*273 	*247 	*252 	*',38 

1... 	Lams and Floh. 	 — 
274 	

Laus and Floh. 

	

248 	— 	- 
275 	249 	— 	- 
276 	250 	— 	— 

J 	vor 248 

	

am Rande 	253 	039  

	

II' 48  1 gentareahgen 	II, 60 	11,58 
II, 48 

— 	— 	254-257 240-243 
• 258 	244 — 	— 	V.99 	- 

I, 47 
- 	— 	— 	— 	— 	— 
- 	— 	— 	— 	— 	— 

— 	— —— 	— 	— 

— 	— 	— 	— 	— 	— 
— 	_ 	— 	— 	— 	— 

- 	____ 	— 	_ *Cf. III, 55 
*79 	— 	— 	— 	— 

*[ +A]3) 	— 	— 	— 
*277 	*251 	*259 	*245 

per bleu° 	Der blauel 
Schakal. 	— 	I Schakal. 	—'— Der blaue Schakal. 

1  v
, 
 9 	/it, 9 	

1v,9 
	20

1
1.16
v
. 
,
2
, 

 

278 	Q52 	261 	247 
— 	— 	— 	 — 	— 

— 	— 	— 	— 	— 	— 
— 	— 	— 	— 	— 	— 
80 	— 	— 	18, 24 	784) 	II, 139 
81 	— 	— 	18,35 	— 	— 
82 	LX, 139 	— 	18, 30 	{87095) 	11,140 
— 	— 	____ 	— 	— 	II, 17 	. 
— 	— 	— 	— 	— 	— 
— 	— 	— 	— 	— 	-- 

	

— 	— 	262 	248 

	

279 	253 	263 	249 

	

— 	— 	— . 	— 

	

127 	101 	146 	141 

	

— 	— 	. 264 	250 

	

280 	254 	265 	251 

	

281 	255 	266 	252 

In EF hinter 76. 
ye rettiim (so!) 

Kakurddhamahil 
jivitahetor vimurwati prd- 

sevakiid anyah 11 	Da diese 
des SP gehtiren. 

. 	• 	• 

1) Fehit in E. 	• 
2) Ein e Strophe, von H als zwei gezithlt. 
3) titmavarggam parityajya paravarggeeu 

to nary nidhanam- yamti yathei raja 
4) Dabinter EF: prahamaty unnatihetor 

villa I duhkhayati hi sukhahetoh leo mfidhas 
Strophe Hit. 	23 steht, so diirfte sie zum Texte 

5) Ei ne Strophe, von H als zwei geztihlt. 

   
  



Hertel, Das sildliche Pct%catantra, etc. 	 35 

I. Buch. 
}Tun. Simpl. 

Sur. I 	Som. 	I Kem. I 	Syr. 1 	SP I 	Hit. I 	Schm. I 	bh I 	K 	I 	H 
— — 	— — — — 282 256 — 	_ 
— — 	— — — — — 267 253 
— — 	— — — — 283 257 268 254 
— — 	— , — — — 284 258 269 255 
— — 	— — — 285 259 — - 
- — 	— — 286 260 — - 
- — 	— — — — 270 256 
— • — — — 287 261 271 257 
83 — 	— — 81. III, 72 . — 288 262 — - 
- — 	— — — — — — 272 - 
- — 	— — — . — — — 273 - 
- — — — — — — 274-277 258-261 
84 — 	— Cf. 19, 16 82 II, 143 289 263 278 262 
85 — 	— 19, 25 83 II, 145 290 264 - 
- — 	— — — — — — 279 263 
— — — — — — — 280 264 
— — — ill' 54  — 

305 
III, 200 

279 
— 

281 
II, 27 

265 
II, 2S 

— — 	— — — . ___ —  — 282 266 
86 — 	— 19, 25 84 II, 146 291 265 283 267 
— — 	— — — — 292 266 — — 
87 — 19,16—  851\ 

{.86  ' IV, 106 293 267 — — 
88 -- 	— ____ -- 
89 — 	— cf Keith-Fale. ,Q7,„ 

' 40.31-37 	L''''J ) — 
Cf. 

III, 62 
Cf. 

III, 61 
Cf. 

III, 70 
Cf. 

III, 63 
90 — 	— J19,32 

19, 40 — — — — 284 268 
91 — 	— 19, 42? 88 II, 147 242 216 285 269 
92 — 	— — 89 Schl Intr " 47 — — — — 
93 — 	— — 90 — 253 232 — — 
94 — 	— 913) — 259 233 — — 
95 	' — 	— — 92 II, 148 260 234 — — 
96 — 	— 93 — 261 235 — — 
97 — 	— — 94 — 262 236 — 
98 — 	— — 96 II, 149 294 268 — 
99 — 	— — 97 — — — 
— — 	— — — — 295 269 — - 
- — 	— — — — 296 270 — - 
- — 	— — [95]}) — 41297 41271 — — 
____ _ ____ _ — }balsa mid Eule. 
— — 	— — — — 298-300 272-274 — - 
- — 	— — — — 301 275 

100 — 	— Cf. 20, 24 98 II, 150 302 276 — — 

1) E i n e Strophe, von H. als zwei gezghlt. 
2) Fehlt in E. 
3) Dahinter B C die Strophe: 

guvini gunajiio ramate nliguvagilasna gunini paritosalt I 
alir eti vanat kamalam na darduras tv ekavaso 'pi II 

Die Strophe findet sich auch Hitop. ed. Schlegel I, 	182. 
4) Fehlt in A B C. 

3* 

   
  



36 Hertel, Das sfidlielle PaA•eatantra, etc. 

I. Brach. 
Puri). Simpl. 

Stir. 	1 	Som. 	I K§em: I 	Syr. 	1 	SP 	I 	Hit. 	I Schm. 	i bh ̂  I 	K 	I 	H 
__ _ 	f 991) 

— 	1100 	II, 151 	— — 	— — 
101 	— — 	— 	— 	— 	303 277 	— — 
— 	— — 	— 	— 	— 	304 278 	— — 

III 76 	— , — 	— 	III 	 305 	279 	281 , 54 	— 	m,  200 m,  191 	II, 27 265 II ,  98 
102 	— — 	20, 31 	101 	— 	306 	, 280 	— -- 
103 	— — 	20,37 	102 	— 	307 281 	— — 
104 	— — 	20, 37 	103 	— 	308 282 	— — 
105 — — 	20,1 	— 	— 	309 

- 

283 	— - 
— 	— 	— 	— 	310 

- 
284 	— - 

— 	19,44 	— 	— 	31] 285 	— — 
r+ — 	20, 11 	— 	 312 286 	— — 0` — 	— 	— 	— 	313 287 	— — 
o — 	— 	— 	— 	— — 	286 270 

— — 	— 	— 	— 	— — 	287 271 
*LX,144? — 	— 	*104 — *314 *288 	*288 *272 

-.-1  Hamel, Lowe,Panther, Krithe Kamel, Lowe, Panther, Krahe 
und Schakal. — und Schakal. 

— 	— — 	— 	— — — — 	289 273 
106 	— — 	22, 12 	[107]1) IV, 60 315 289 	290 274 
107 	LX, 152 	— 	22, 18 [105] ] I,115 — 355 

— 	III, 84 
.i.„ 
"', 76 

— 	— — 106 IV, 5S 14.
*I VS 

 
*I V 

13. 	 '7 	*IV, 15 	'HIV, 30 
108 	— — — — — 	— - 
- 	— — [108]1) IV, 61 — — 	— - 
- 	— — [109] $) — — — 	— - 
- 	_ _ 	— — — 316-325 290-299 291-300 275-284 
_ 	— — 	— 	— 	— *326 *300 — — 
— 	— — 	_ 	_ 	— — ___ Stellmacher 

mid LOwe. 
Prosa 
Z. 691 	LX' 

— 	— 
162 	.- 	23, 26 	1101 4) 

111 f 	— 
. — 	— 	— 	— 

Prose. Sehm. 
S. 90, 16 

— 
, f 301 

e" 1302 
303 

285 
286 
287 

— 	— — 	— 	— 	— 	— — 	304 288 
— 	— _ 	_ — 	— 	— 	— 	— 

111215)  _ 
— 	305 _ 	_ — 

— — WU 	_ 
— 	— — 	— 	114. 127 	— 	— — 	— - 
- 
	— — 	— 	115 	II, 153 	— — 	— — 

110 	— — 	— 	116 	— 	156 160 	. 306 289 
— 	— — 	— 	— 	— 	— — 	307 290 

— — 	— 	j11716) 	— 	III, 22 	III, 21 111,27.135 111.121 
109 	— — 	23,30 — • 	— 	327 	301 	— — 

1) Fehlt in E. 	2) In A B C E F hinter 108; in D dort der erste Pada. 
3) Fehlt in A B C E F. 	4) E i n e Strophe, bei H. als zwei gezahlt. 
5)  E in e Strophe, bei H. als zwei geziiidt. 	Fehlt in A B C E. 
6)  Fehlt in DABCEF_ 

   
  



Hertel, Das sadliche Palicatantra, etc. 	 37 

I. Buch. 
Pam 	Simpl. 

	

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

	

S'ar. 	I 	Som. 	I li.§em. I 	Syr. 	I 	SP 	I 	Hit. 	I 	Schm. 	I 	bh 	I 	IC 	I 

	

111 	 — 	23,38 	118 	— 	328 	302 	308 	291 

	

113 	— 	— 	23,40 	120 	11,154 	329 	303 	309 	292  

	

— 	 — 	13,18 121.49') TiLt,  19 155 	— 	— 	— 	— 

	

— 	— 	— 	— 	— 	— 	— 	310 	293 
— 	— 	— 	— 	III, 37 III, 36 	311 	294. III, 

	

— 	— 	— 	-- 	
111,44.127 37. 114 

— 	— 	330 	304 
	

— 	— 

	

— 	— 	— 	Cf. 23, 42 	— 	 331 	305 	III13 III, 11 

	

— 	III, 11 	III, 10 	,  
*114 	— 	*23,45 	*122 	— 	*332 	*306 	*312 	n95 
Str. u. 

M. 
— 
— 
— 

115 

*116 

Str. u. 
M. 
— 
— 
— 
— 

LX, 
167c d 

Str. u. 
M. 
— 
— 

— 
— 
— 

Str. u. 
M. 
— 

— 
24,20 

— 
*24,24 

Str. u. 
M. 
— . 

— 
123 
— 

*124 

— 

— 
— 

11,138 
— 

*IV, 4 

Strandlaufer und 
Meer. 

333-339 307-313 

	

— 	— 

	

346 	320 ed. 	ab 
IV, 57 	IV, 56 

	

340 	314 

	

341 	315 

	

*342 	*316 

Strandliiufer und 
Meer. 

	

— 	— 

	

313 	296 

	

314 	297 

	

— 	— 

	

— 	— 

	

*315 	*298 

D. H. u. 
d. Sch. 

D. H. u. d. Sch. 
D. H. u. 
d. Sch. 

D. H. u. 
d. Sch. 

D. H.,. 
d. Sch. 

Die Hamsae and 
die Schildkrote. 

Die Harms und die Schildkrote. 

— 
— 

— 
— 

— 
— — — 

— — 	— 
---— 

316 	299 
317 	300 

*117 — — *Keith-F. 
34, 34. 

Syr. 15,32 
*125 *I``,5 *343 	*317 *318 	*301 

D. d. u. 
d. b. kl. 

F. 

D. d. n. 
d. b. kl. 

I 	

F. 

D. d. u. 
d. b. kl. 

F. 
_ 

D. d. u. 
d. b. kl. 

F. 
_ 

Der dumme und 
die beiden 

klugen Fieche. 

Der dumme and 
die beiden 

klugen Fische. 

— 	— 	— 1 *126 *I1,102 — — 	— 
C` z: 
X 
m 

—" ___ 	— 

Die 
Hirtem 
frau u. 
ihre 
Lieb-

haber. 

— _ — 	— 

— 	— 	— — — 344 	318 158 	153 V, 46 
— 	— 	— 	— 	II, 35 

_ 	_  — 	 . — 	— 
— 	 — 	— 	— 	— 

— 	— 	— —— 
— 	— 	— 	— 
— 	 — 	 — 
— 	— 	— 	— 	— 

— 	— 322 

345 	319 
346 	320 ed 	a b 

IV, 57 	IV, 56 
— 	— 

— 
— 	— 
— 	— 
— 	— 

— 	— 
314 	297 

IV, 99 	IV, 85 
319 	302 
320 	303 
321 	304 

305 
323.420 306.17 Y344 4 

1) In ABC auch als HI, 7. 

   
  



38 Hertel, Das siicllkhe Pailcatantra, etc. 

I. Buch. 
Part]. 	 Simpl. 

SKr. 	I Som. ili*m.! Syr. j 	SP 	I Hit. 	I Selim. 	I 	bh 	I K 1 	H 
..... 	— — — 	— 324 307 
— 	— — — 347. 210 	321. 184 325.237 308. 223 
-- — — — 	-- 326 309 

— 	— - — — 	-- III, 
327 

29 III, 22 
— — — 348 	322 328 310 
— — 349 	223 329 311 

350 	324 830 
-V, 34 312 

— 	— — — 351 ' 	325 331 313 
— — *352 	*326 *332 *314 

— — Sperling und Elefant. Sperling und Elefant. 
.--- 	— — — 353-355 	327-329 333-335 315-317 
— 	_ — 

356 	330 336 318 
IV, 15 	IV, 14 IV, 16 IV, 16 

— 	— — — 357 	331 
— 

— - 
- — — 358 	332 — — 

µ.- 	— — 	— 337 319 
— 	— — — — 	-- 338 320 

— — 359 	333 339 321 
-... 	— — — *360 	*334 — — 

• 5 -.- 	- - - Der kluge Haresa. — — 
r4-"' p -,-, 	— — — 340 322 — 	— 

-- 	— — II, 80 — /19181 	/16Isi  341 323 
— — — 	— 342 324 

-- — — — 	— 343 325 
— — — — — 	— 344 326 

...-- — — — 	— 345 327 
— 	— — — — 	— 346 328 
— 	— — — *361 	*335 — - 
- 	— — — I Widder und Lowe. — - 

- — — — I, 195 	I , 169  347 
j,  220 

329 
1, 26 . 

— 	— — — I, 198 	1, 172 1348  g3  30 
1,  341  

— ___ — 1' 199 	1'1"  I
349  
!4 1342 

--. 	— — — I, 47 	I, 24 350. I, 47 332. 1,41 
— 	— — — 362 	336 351 333 
_ — — • 363 	337 352. I, 83 334. 1, 83 
— 	— — — 364 	338 353 335 
— — — — 365 	339 — — 

_ — — — — 	-- 354 336 
— 	— — 127.114 — — 	— 	— - 
- 	— 26,19 — — 	366 	340 	— — _ 	— — ____ 367 	341 	-_ _ 118 — 	— — — — 	368 	342 	— — 

107 — 	— 22,18 I, 105 I,115 	— 	_ 	355 
III, 84 III, 76 

   
  



Hertel, Das siidliche' Paicatantra„ etc. 	 39 

T. Buch. 
Parrs. 	 Shnpl. 

SKr. 	1 	Som. 	1 Ksem. 1 	,Syr. 1 	SP 	1 	Hit. 1 	 Seinn. 	1 	 bh 	1 	K. 	-I 	II 

-- 	-- 	-- 	-- 356 1,31 	-- 	 -- 
-- 	-- 	111,86 

__ 	__ 	__ 	__ __ 	__ 	-- 	357-360 337-340 
__ 	__ 	__ 	__ — 	Intr. 12 	— 	 361 	341 

11,130 	11,115 
__ 	__ 	__ __ 	__ 	__ 	362 	342 
__ 	__ 	__ 	__ — 	__ 	__ 	-- 	363.382 343.359 

-- 	-- 	-- 	-- -- 	-- 	208 	182 	364'233  344.221 
111,3 

-- 	-- 	-- 	-- __ 	— 	__ 	..._ 	365 	345 
-- 	-- 	-- 	-- __. 	__ 	-- 	-- 	366 	346 
119 	-- 	.-- 	-- -- 	369 	343 	367 	347 

*120 	-- 	-- 	-- -- 	-- *370 	*344 	*368 	*348 ... 
1). schl. 	1). schl 
Sch. 	— 	Sch. 	— 

.___ 	--,le, 

127.')114 	-- 
Der sehlaue Schakal. 

-- 	-- 	__ -- 	-- 	-- 	-- 
-- 	-- 	-- 	-- 128 	-- -- 	-- 	-- 
__ 	__ 	__ 	-- 129, 	IV,102 -- 	-- 	-- 
-- 	-- 	-- 	-- 130 -- 	-- 	-- 
-- 	-- 	-- 	-- -- 	-- 371 	345 	369 	349 
121 	-- 	-- 	-- -- 	-- -- 	-- 	-- 	-- 
-- 	-- 	-- 	-- -- 	— 	372 	346 	-- 	-- 
-- 	-- 	-- 	-- -- 	-- 	-- 	-- 	370 	350 
-- 	-- 	-- 	-- -- 	-- 	-- 	-- 	371 	351 
-- 	-- 	-- -- 	-- 	-- 	372 	-- 
-- 	-- 	-- 	-- -- 	-- 	-- 	-- 	373 	352 
-- 	-- 	-- 	-- -- 	-- 	-- 	374 	-- 
122 	-- 	-- 	26,26 -- 	-- 	373 	347 	375 	353 
123 	-- 	-- 	26,44 -- 	-- 	374 	348 	376 	354 
124 	-- 	-- 	-- -- 	-- 	375 	349 	379 	356 
125 	-- 	' -- 	-- -- 	-- 	377 	351 	380 	357 

126 	-- 	-- 	-- 131 	-- 	376 	350 	/11,
7129  111,116 

__ -- 	-- 	378 	352 	CC 378 	Cf. 355 
127 	-- 	-- 	-- -- 	-- 	379 	353 	-- 	. 	-- 
128 	-- 	-- 	-- -- 	-- 	-- 	-- 	-- 	-- 
129 	-- 	-- 	-- -- 	-- 	-- 	-- 	-- 	-- 
-- 	-- 	-- 	-- - 27,5 	-- 	380 	354 	-- 	-- 
130 	-- 	-- 27,13 	-- 	381 	355 	-- 	-- 
131 	-- 	-- 	-- -- 	-- 	-- 	-- 	-- 	-- 
132 	-- 	-- 	27,31 -- 	-- 	382 	356 	-- 	-- 
133 	-- 	-- 	27,35 132 	11,117 	115 	89 	127.381 126.358 
-- 	-- 	-- 	-- -- 	-- 	383 	357 	-- 	-- 

134 	-- 	-- 	27,40 -- 	— 	{3842) 	358 

	

3852) 	359 	-- 	-- 

124 	-- 	-- 	-- -- 	-- 	175 	349 	379 	356 
125 	-- 	-- 	-- _ _ 	-- 	377 	351 	380 	357 
133 	-- 	-- 	27,35 132 	11,117 	115. 	89 	381.127 358.126 
-- 	-- 	-- 	-- -- 	-- 	-- 	-- 	382.363 359.343 
135 	-- 	-- 	-- 133 	-- 	386 	360 	383 	360 

1) Dahinter in A B C der lIalbSloka : tatrutvayt yiinti 9rtitritivi mitratvdm 
yiinti gairavalt. 

2) S Nr. 134 enthAlt Elemente beider Strophen Piirnabhadras. 

   
  



40 	 Hertel, Das siidliche PaAeatantra, etc. 

I. Bitch. 
Purn. 	Simpl 

Sar. 	1 	Som. 	I 	Esem. 	I 	Syr. 	1 	SP 	I 	Hit. 1 	Schur. I 	bh 	I K r  I H 
136 	— 	— 	28, 1 	134 	— 	387 361 	384 361 
137 	—• 	-- 	28, 7 	p. 427, 2f. 	— 	388 362 	— — 
138 	— 	— 	— 	p. 427, 4 f.1) — 	389 363 	— — 
139 	— 	— 	— 	— 	— 	— — 	— — 140 	LX, 203 XVI,361 28, 10 	[137n 	— 	390 364 	— 
141 	-- 	— 	— 	— 	— 	391 365 	— — 
142 	— 	— 	— 	138 	— 	392 366 	— — 
143 	— 	— 	27, 43 	— 	— 	393 367 	— — 
144 	— 	— 	— 	— 	— 	394 368 	385 362 
— 	— 	— 	— 	139 	— 	— — 	— — 	i 
7- 	— 	— 	— 	-- 	— *395 *369 — — 

— 	 — — 	— 	 — 	_ Der verbrannte ___  — Bettelmonch. 
1 

Verbrennung der 
Schlangenhaut. — 	— 	— 	 — — — — 

. _ 	— 	— 	— 	— 	— 396 	370 — — 
— — — — — *397 *371 — — 
— 	— 	— 	— 	— 	— iDes Todes Macht — — 

145 	— 	— 	— 	140 	— 398 372 — — 
146 	— 	— 	28, 14 	— 	— 	399 373 	408 386 

*147 	— 	— 	*28, 17 	*141 	— 	*400 *374 	*386 *363 

I
tibel angebrachter Rat, 	I 	— 	1 tibel angebrachter Rat. 

— 	— 	_ 	_ 	— 	— 
— 	— 	_ 	— . 	— 	

- 
	_ 

— I 	387 
338 

364 
865 

— 	— 	— 	— 	— 	— 	— — 389 366 
— 	— 	— 	 — 	Cf. III, 5 *1V, 55 *1Y, 55 *IY,97.l0l 

*390 
ny,
*367 

 S3 

— 	— 	_ 	 — — 	— 	— ___ Affe u. Sperlings- 
weibrhen. 

— 	— 	— 	— 	— 	Cf. III,6 IV, 56 IV, 56 868 ,,, 391  98 	iv,  8 ,,,v 	. Iv  

— 	— 	— 	— 	— 	
— 	IV, 58  IV' 59 

392 
IV, 100 

369 
IV, 86 

' 70 46 	— 	— 	— 	— 	— 	-- — I, 123 /310 
— 	— 	— 	— 	_ 	_  — 393 371 

148 	— 	— 	— 	— 	— 	401 375 394 372 
149 	— 	— 	— 	— 	— 	402 376 	— — 
150 	— 	— 	— 	— 	— 	403 377 	— — 
151 	— 	— 	— 	142 	— 	404 378 	— — 
152 	— 	— 	— 	143 	— 	405 379 	— - 
--- 	— 	— 	— 	— 	— 	— — 	395 373 

153 	— 	— 	— 	144 	— 	168 144 	197 185 
*151 	— 	— 	*28,40 	*145 	— *406 *380 	*396 *374 

1) In den Mss. herrscht hier Verwirrung. Bei Ifaberlandt ist 	die Stelle 
ausserdem volt schwerer Korruptelen, die ihm zur Last fallen. 	Eine tibersicht 
caber die hs, tiberlieferung zu geben, mangelt aber bier der Raum. 

2) Fehlt in E. 

   
  



.Tlertel, .73 as eildliche Pah'catantra, etc. 	 41 

I. Buch. 
Pure. 	Simpl. 

liar. I 	Som. 	I lisem. I 	Syr. 	i 	SP I 	Hit. 	I 	Schm. 	I 	bh 	I 	K 	I 	H 
Gut- 

gesinnt 
u. Biis- 
gesinnt. 

Gut-
gesinnt 
u. Boa- 
gesinnt. 

Gutgesinnt und Ms- 
gesinnt. — .  

Gut gesinnt und Bosgesinnt. 

— 
— 
— 
— 
_. 

III, 49 
— 
— 
.— 

*155 

— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
Cf. Lx ,237  

— 	— 	— 
— 	— 	— 
— 	— 	— 
— 	— 	— 

—— 

— 	66, 29 	III, 39 
— 	— 	— 
— 	— 	— 
— 	10, 32 	— 
— 	30, 1 	*146 

— 
— 
— 
— 

— 
0,132 

— 
— 

II, 100 
*IY,10 

	

— 	— 	397 	375 

	

— 	398 	376 

	

— 	— 	399 	377 

	

— 	— 	400 	378 

	

— 
	 401 	379 

	

— 	II, 116 	IL 101 

	

407 	381 	402 	380 

	

408 	382 	403 	381 

	

409 	383 	404 	382 
412. 158 386.133 405.182 383. 177 

	

*410 	*384 	*406 	*384 

Reiher 
u. Ich- 
neu- 
mon. 

Reiher 
u. Ich- 
neu- 
mon. 

Reiher und Ichneumon. — Reiher und Ichneumon. 

— 	— 	_ 	— 	— 411 	385 	407 	385 

	

— 	— 	— 	— 	— 	II, 100 412. 158 386. 133 405. 182 383. 177 

	

146 	— 	— 	28, 14 	— 	— 	399 	373 	408 	386 

	

156 	— 	— 	30,38 	147 	— 	413 	387 	— 	— 

	

157 	— 	— 	30, 41 	— 	— 	414 	388 	— 	— 

	

158 	— 	— 	30,45 	148 	— 	415 	389 	— 	- 

	

- 	— 	— 	— 	— 	— 	416 	390 	— 	— 

	

159 	-- 	— 	— 	— 	— 	417 	391 	— 	— 

	

160 	— 	— 	— 	— 	 418 	392 	— 
_ 	- — 	

— 

	

— 	— 	— — 	419 	393 	— 	— 

	

161 	— 	— 	31, 3 	148a 	— 	420 	394 	— 	— 

	

*162 	IA, 1471) 	— 	*31, 12. 40 *149 	— 	*421.426 *395.400 *409.414 *387.392 
Div von den Mitusen gefressene 

eiserne Wage. 

	

— 	— 	— 	— 	— 

	

— 	— 	— 	— 	— 

	

— 	— 	— 	— 	— 

	

— 	— 	— 	— 	— 

	

*162 	LX, 247 	— 	31, 40. *12 *149 

— 

— 
— 
— 
— 
— 

Die Aron den Manson gefressene 
eiserne Wage. 

422 	396 	410 	388 
423 	397 	411 	389 
424 	398 	412 	390 
425 	399 	413 	391 

426.*421 400.*395 414..409 392.*387 
163 	— 	— 	32, 2 	— 	— 	— 	— 	 - 
- 	— 	— 	32, 3 	— 	— 	— 	— 	— 	• 

164 	— 	— 	32, 13 	— 	— 	427 	401 	415 	393 
— 	— 	— 	— 	— 	428 	402 	416 	394 
— 	— 	— 	-- 	— 	— 	429 	403 	— 	- 
- 	— 	— 	— 	— 	— 	430 	404 	— 	- 
- 	— 	— 	— 	— 	— 	431 	405 	— 	-- 
- LX, 249 ? — 	— 	150 	— 	— 	— 	— 	— 

165 	— 	— 	32, 8 	1512) 	— 	432 	406 	— 	— 
166 	— 	— 	— 	— 	— 	— 	— 	— 	- 
- 	— 	— 	— 	— 	*433 	*407 	— 	— 

1) Bei Somadeva n i c h t liberschriftsstrophe! 
2) Dahinter F die Strophe Parn. II, 31. 

   
  



42 Hertel, Das siidliehe Pa7catantra, etc. 

I. Mich. 
Purr). 	 Simpl. 

Sr.a 1 	Soul, 	1 K*em. I 	Syr. 	I 	SP 	I Hit. 	1 Schm. 	I 	bh 	I 	li 	I 	H 
— — — — 	— — *434 	*408 — 	— 

- — — — 	— — Einfluss des Urn-
gangs I). — 	— 

— — — — 	— — *435.438 *409 412 417 — 
Der edelmiltige D. e. it.; 

— — — 	— — Rituber; der fiber- 
eifrige Affe. 

d. ii. 
A. 

— 

— — — 436 	410 — - 
- — — — 	— — 437 	411 — - 
- — — 	— — — 	— 418 - 
- — — — 	— — — 	— 419 — 

_ 	__ __ 420. 205 194 
— — — 	— II, 104 II, 96 
— — — — 	— — 

- 
438 *435 412 *409 *417 - 

— — 	— — 439 	413 	— - 
- — — 	— — 	440 	414 	— 	- 
- — — — 	— — 	441 	415 	— 	— 167 — — , — 	— — 	442 	416 	— 	— 

443 	417 	— 
— — — — 	152 — 	— 	— 	— 	— 
— • — 	[153]2) — 	— 	— 	245 	231 

168 — — 	154 II, 160 	444 	418 	— 	395 
— — — 	— — 	— 	— 	421 	— 

255 	229 	422. 244 	396.230 
109 — — — 	155 II, 161 	445 	419 	423 	397 
170 — — — 	156 II, 165 	446 	420 	424 	398 
— — 32, 30 — 447 	421 	— 	- 

- — — 	157 — 	448 	422 	— 	— 171 — — — 	158 II, 166 	449 	423 	425 	399 
— — — — 	— — 	450 	424 	— 	— — — 	— — 	451 	425 	— 	- 
- — — — 	— — 	452 	426 	— 	, 	— 
— — — — 	453 	427 	— 	— 
— — — — — 454 	428 	— 	- 

- — — 	— — 	455 	429 	— 	- 
--- — — — 	— — 	456 	430 	— 	— 
____ 457 	431 _ 

— 	— — 	III, 108 	III, 103 	- -- — — 32, 32 	— — 	— 	— 	— 	— 

1) Hinter 
hhavanti. 

2) reblt in 

dieser Erzahlung 

D. 

steht der Pada : 	sa7gsargaja dogagup5 

   
  



Hertel, Das sudliehe Pa3icatantra, etc. 	 43 

II. Buch. 
• Simpl. 

Sir. 	I 	Som. 	I Kem. I 	Syr. 	1 	SP 	I 	Hit. 	I 	Puri?. 	Sehm. I 	B 	1 	H 
1 	— 	— 	33, 2 	1 	1 	1 	 1 	1 

— 	— 	— 	— 	— 	— 	2 	 2 	2 
— 	— 	— 	— 	— 	— 	— 	• 	3 	3 
— 	— 	— 	— 	— 	— 	3 	 4 	4 

129 	— 	— 	— 	— 	— 	4 	5.172 	5.154 
111, 169 III, 151 

— 	— 	— 	— 	— 	— 	5 	 6 	6 
— 	— 	— 	— 	— 	— *6 	*V,101.102 •V,73 

— — — — — Die Vogel mit 
mei Fliilsen. — 	— 

— 	— 	— 	— 	— 	— — 7 	7 
— 	— 	— 	— 	— 	— 	— 	 — 	82) 
2 	— 	— 	Pahl.') 	2 	1, 28 	7 	Cf. 8 	Cf. 9 
3 	— 	— 	— 	— 	— 	— 	 — 	- 
- 	— 	— 	— 	— 	— 	8.135 	9.124 	10.109 
— 	— 	— 	— 	— 	— 	9 • 	10 	11 
— 	— 	— 	— 	— 	— 	— 	 11 	12 

12. 84 	13 77 
— 	— 	— 	— 	— 	— 	70 	I, 232 	I, 220 

{III, 49 	III, 42 
— 	— 	— 	— 	— 	— 	I, 204 	13.1,228 14. 1,216 
— 	— 	— 	— 	— 	— 	I, 205 	14.1,229 15.1,217 
4 	LXI, 69 	— 	34, 17 	— 	— 	10 	 — 	- 
- 	— 	— 	— 	— 	— 	11 	 15 	16 
— 	— 	— 	— 	— 	— 	— 	• 16 	17 
5 	— 	— 	34, 25 	3 	Sehl 1, 34 	12 	 17 	18 

— 	— 	— 6.119 	— 	— 	— 	 — 	— 
— 	— 	— 	— 	— 	— 	13 	 — 	— 
7 	— 	— 	34, 27 	4 	I, 37 	14 	 18 	19 
8 	— 	— 	34, 30 	5 	I, 38 	15 	 19 	20 
9 	— 	— 	34, 31 	6 	I, 39 	16 	 20 	21 

10 	— 	— 	— 	— 	— 	— 	 — 	— 
11 	1.— 	— 	— 	— 	— 	— 	 — 	— 
12 	— 	— 	— 	— 	— 	— 	 — 	— 
13 	— 	— 	— 	— 	— 	— 	 — 	— 
14 	— 	— 	— 	— 	— 	— 	 — 	— 
15 	— 	— 	— 	— 	— 	— 	 — 	- 
- 	— 	— 	— 	• 	— 	— 	17 	 21 	22 
— 	— 	— 	— 	— 	— 	18 	 22 	23 
— 	— 	— 	— 	— 	— 	19 	 23 	24 
16 	— 	— 	Pahl.?3) 	— 	— 	20 	 24 	25 
17 	— 	— 	34, 45 	— 	— 	— 	 — 
18 	— 	— 	— 	12 	— 	— 	 — 	— 
19 	— 	— 	— 	— 	— 	— 	 — 	- 
- 	— 	— 	— 	— 	— 	21 	 25 	26 
— 	— 	— 	— 	— 	— 22 	 26 	27 

1) S. Anmerkung zu der Parallelstelle in Sr.I 
2) Die Strophe lautet: aklegid iva cintitam upat4thati siddham eva 

putiyavatara I tuyiycipuftyaratillp, gaechanti kapotala71.1 pas'ya li 	Eine 
akh y an a - Strophe! 

3) S. Anmerkung zu Aar. 11, 16. 
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II. Buch. 

gar. 	I Som. I li*m. 1 
Simpl, 

Syr. 	1 	SP 	I 	Int. 	1 	Prim 	Schm. 	I 	B 	I 	Ii 
III, 76 	— 	— — 	— 	111,45 	1,305 	111,200 27.1,281 28.1,20 

— 	— 	— — 	7 	— 	— 	 — 	- - 	— — 	— 	— 	23 	 28 	29 
20 	— 	— 35, 25 	14 	I, 66 	— 	 — 	— 
21 	LXI, 74 	— 	35, 24. 28 	8 	I, 40 	— 	 — 	— 
22 	LXI, 75 — 35, 33 	9 	I, 61 	— 	 — 	— 

• Ptosa 	 — 	— — 	10 	I, 62 	— 	 — Z.1176 
23 	— 	— 35, 37 	11 	I, 63 	— 	 — 	— 
24 	— 	— — 	— 	— 	— 	 — 	— 
18 	— 	— — 	12 	— 	— 	 — 	— 
25 	— 	— 36, 11 	13') 	I, 65 	'24 	29.111,24 30.11119 
20 	— 	— 35, 25 	14 	I, 66 	— 	 — 	— 
26 	-- 	__ -- 	15 ' 	— 	— 	 — 	— 
27 	— 	— 36, 15 	16 	— 	_. 	 — 	- 
- 	— 	— — 	— 	— 	25 	 30 	31 
— 	— 	— — 	— 	— 	' 	'26 	 31 	32 
28 	— 	— 

	

B.N 	.. 36, 17 	17 	I, 67 
1,85 Schl

. 	35 	 42 	43 	1 . 
29 	— 	— — 	18 	II, 135 	27. IV,13 	32.1V,14 33.IT,14 I 
— 	— 	— — 	— 	— 	28 	 33 	34 	il 
— 	— 	— — 	— 	— 	29 	 34 	35 
30 	— 	— — 	19 	I, 56 	— 	 • — 	— 31 	— 	— 	Pahl ? 2) 	20 	1, 68 	— 	 — 	— 

—. 32 	— , 67 30 36, 23 	21 	iv—  103 	 — 	- , 
- 	— 	— — 	F I,148 	— 	31 	 — 	- 
-- 	— 	— — 	— 	— 	32 	 35 	36 
— 	— 	— — 	— 	— 	33 	 36 	37.1,114 
— 	-- 	— 
— 	— 	— 

— 	— 	— 	— 	 37. 1,115 38.1,112  
— 	— 	— 	34 	 38 	39 — — — 	— 	IV, 19 	39. IV,13 40.1V,,1  

— 	— 	— — 	— 	— 	I,106 	40.1,114 41.1,1; — — — — 	— 	— 	 41 	, 	4211  
28 	— 	— 	36,17 I 67 B N 

35 	 42 	43  17 	I'  85 SChl: 
— 	— 	— — 	— 	— 	36 	 43 	44'1 
— 	— 	— — 	— 	— 	37. L 141 	I,164 	I, 159 
37 	— 	— 	37, 17 	— 	— 	38 	 — 	- - 	— 	— — 	— 	— 	— 	 44 	45 — 	— 	— Cf. 50, 13 	27 	— 	39. IV, 11 	45. IV,12 46.IV,E 
— 	— 	— — 	— 	— 	40 	 46 	47 
— 	— 	— -- 	— 	— 	41 	 47 	48 33 	— 	— — 	— 	— 	— 	 — 	— 34 	— 	— — 	_ 	— 	 — 	— 

1) Dahinter EF : sronaveldas salcopasya tasya pratyuta d7pirF pall:F-4i! prataptasyeva sahasa sarpisas toyabindavah II 
2) S. Anm. zu Sr.ii 	II, 31. 
3) Die Strophe lautet in H-I: 

satiim priiptapadarn mitram ity aur vibudhil jana4 1 
baliit tvarn mitrattim prapto mama tvam s'2-22u tatra vale II 

Wieder eine alckyana-Strophe. 
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II. Bitch. 

	

Sur. I 	Som. 	I Ksem. I 	Syr. I 	SP 

	

— 	— 	— 	— 	[22-24] 

	

35 	— 	— 	37, 15 	25 

	

- 	— 	— 	— 	— 

	

— 	— 	— — 

	

36.43 	— 	— 	— 	29 

	

37 	— 	— 	37, 17 	— 

	

38 	— 	— 	37,22 	26 

	

— 	— 	—  

	

39-42 	— 	— 	— 	-- 

I 	Hit. 
') 	— 

— 
— 

— 
— 
— 
_ 
— 
— 

II, 12 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
_ 
— 
— 
— 

Simpl. 

— 49 

I 	Film 	Schm. 	I 	B 	I 	11 
— 	 — 	— 
— 	 — 	- 
— 	 48 	49 

50 
— 	 — 	— 
38 	 — 	— 
42 	 50 	51 

	

43. V, 58 	Y,78 	1r,56 
— 	 — 	— 
— 	— 	— 

I, 37 	bh 1,18 	51.121 	11,106 
— 	 52 	- 
— 	 53 	52 
44 	 54 	- 
45 	 55 	53 

IV, 17 	56. IV,19 54.IV,19 
— 	 57 	55 
46 	 58 	56 
47 	 59 	57 

	

39. IY,11 	45. IV,12 46 IV,12 
— 	— 	— 
— 	 — 	_ 

Lucke 
1, 11 

t4 

. 

— 	— 	— 	— 

	

LXI,118 — 	4, 40 	I, 18 
— 	— 	— 	— 
- 	— 	— 	— 
— 	— 	— 	— 
- 

— 	— 	— 	— 
— 	— 	— 	— 
— 	-- 	— 	— 
— 	— 	— 	[27],) 
— 	— 	— 	28 
— 	— 	— 	29 43. 36 

Hiranyakas Erlebnisse. 
44 	— 	— 	— 	— 
— 	— 	— 	— 	— 
— 	— 	— 	— 	— 
— 	— 	— 	— 	— 
- 	— 	— 	— 	— 
— 	— 	— 	— 	— 

*45.50 	—*XVI,410 *39.10 *30 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

Hiranyakas Erlebnisse. 

	

— 	 — 	_ 

	

48 	60.1,253 58.1,239 

	

49 	 61 	59 

	

50 	 62 	- 

	

51 	 63 	60 

	

52 	 64 	61 

	

*53 	*56. 78 	*62 
Enthtilsten Sesam fiir unenthillsten. — ) _ 	— 	— 	— 
- 	— 	— 	— 	— 
— 	— 	— 	— 	— 
— 	— 	— 	—. 	— 
- 	— 	— 	— 	— 

_ 
— 	— 	— 	— 	— 
— 	— 	— 	— 	— 

*46 	LX1, 	 V, *39 26 	*31  
*100.105 *412 	, 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 

*I, 12 

Enthfilsten Sesam fiir unenthfilsten. 

	

54 	 — 	- 

	

55 	 66 	63 

	

56 	 67 	64 

	

— 	 68 	- 

	

— 	 69 	65 

	

57 	 71 	67 

	

58 	 72 	68 

	

*59 	*73. 77 	*698) 

Der allzugierige Schakal. 
47 	— 	— 	— 	— 
48 	— 	-- 	39, 45 	— 
— 	— 	— 	— 	— 

— 
— 
— 
— 

iilteren Fassungen 

Der allzugierige Schakal. 
60 	 — 	— 
— 	 — 	_ 
61 	 74 	— 

von denen der jiingeren 

1) Fehlen in ABCEF. 
2) Fehlt in ABCEF. 
3) Die Lesarten weichen in den 

stark ab. 
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IL Buell. 
Simpi. 

Sdr. 	1 	Som. I Ksem. I 	Syr. 	I 	SP I 	lift. 	( Parn. 	Schm. 	I 	B 	I 	11 
— 	— 	— 	— 	— — 62 	,.. 

I 	70 
— 	— 	— — — 63 	76 	71 

— 	— 	— 	— 	32') C  .  1, 158Seh
1 — 	— 	— 

*46 	LXI, 	XVI 	.. 	*31  
105. *100 	419 / 	*39' 26*I, 123 *59 	77. *73 	*fig 

.— 	— 	— 	— 	— Intr. 17 64 	— 	— 
49 	— • 	— 	— 	— — — 	— 	— 

50. *45 	— 	— 	— 	*30 — *53 	78. *65 	*62 
— 	— 	— — 65 	79 	72 
— 	— 	— 	— — 66 	80 	73 

III, 181 	III, 17 
— 	— 	— 	— — 67 	81 	74 
— 	— 	— — 68 	82 	75 
— 	— 	40.41 Z.1

3  
u .
2

2 2)  I, 93 69 	83 	76 
( 84.12 	77. 13 

— 	— 	— 	— — 70 	 1, I, 232 	1, 220 
11I, 49 	III, 42 _ 	— 	41,17 	33 I,95 — 	I,3 	I,3 rt — 	— 	41, 20 32, Z.3f.2 I, 94 71 	85 	78 

K-' — 	— 	— 	— — 72 	86 	79 0 — 	— 	— 	— — 73 	87 	80 
— 	— 	— — 74 	88 	81 

— 	— 	— 	— — — 	89 	82 
— 	— 	— 	— — — 	90 	83 
— 	— 	— 	— — 75 	91 	84 — 	— 	— 	— — 76 	92 	85 
— 	— 	— 	— — 77 	93 	86 Cf. — 	— 41, 28-44 	— — 78 	— 	— 
— 	— 	— 	— — 79 	— 	- -- 	— 	41, 24 	Cf. 34 Cf. I, 96 80 	— ' 	— 

51 LXI,116? 	— 	Cf. 41, 28 H. 	35 97 81 	V, 26 	— 
Liieke LXI,I18? — 	— 	— — — 	— 	— 

52 — 	— 	— 	36 — 82 	— 	— 
— 	— 	— 	— 83 — — 	— — 	— 	— 	— — [84]3) 	— 	— Wolff _ 53 	 — 	— 1,167,5 usw. - 85 	— 
54 	— 	— 	— 	37 — — 	— 	— 
55 	' — 	— 	Cf. 41,28 ff. 	— — 86 	. 	— 	— 
— 	— 	— 	— 	38 ___ 	___ 	___ 	___ • 	 [39]4) I, 102 

— 
89 	— 	— _ 	— 	_ 

1) in E F ist 	das 	Metrum 	zerstort: vyadhas caikadinwg dye dine 
mrgasiikarau lqutIcsiima-rthanz idaniin tam dhanurjya9n bhaksayisyiirrati II 

2) Bab. hier nochmals 32; es ist falsch gezahit, and ausserdem siud zwei 
Strophen als eine gerechnet! 

3) Fehlt in bh. 
4) Fehlt in A B C E F. 

   
  



Hertel, Das sibiliche.  Paiicatantra, etc. 	 47 

11. Bueh. 

Sir. 	1 	Som. 

57 
58 
- 
59 
— 
60 
61 
- 
— 
— 
— 

— 

62 
63 
64 
65 
- 
- 
- 

66 
67 
79 
68 
— 	) 
69 
705) 
71 
— 
— 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
72 
73 

- 
— 

I Ksem. I 	Syr. 
Cf. ,- 	— 	41,28-42 

— 	— 	41, 44 
— 	— 	— 
— 	— 	— 
— 	— 	42, 6 
— 	— 	— 
— 	— 	— 
— 	— 	42, 3 
— 	-- 	— , 
— 	— 	— 
— 	— 	— 
— 	— 	— 

— 	— 	— 

— 	— 	— 
— 	— 	-- 
— 	— 	— 
— 	— 	— 
— 	— 	— 
— 	— 	— 
— 	— 	— 

— 
— 

— 	— 	— 
Joh. v. C. 

— 	— 152, 13 
— 	— 	— 

Joh. v. C. — 	— 152, 10 
— 	— 	— 
— 	— 	42, 32 
— 	— 	— 
— 	— 	— 
— 	— 	— 
— 	— 	— 
— 	— 	— 
— 	— 	— 
— 	— 	— 
— 	-- 	— 
— 	— 	— 
— 	— 	—. 
— 	— 	42, 37 
— 	— 	— 

I 	SP. 
40 f. 40 f.')  

— 
3S 
— 

42 e.1) 
44 
— 

[45]2) 
— 
— 
— 
— 

— 

— _ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 

— 
[46]3) 
47 
[48]4) 
49 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
50 
— 

,  

I 	Hit. 
I, 103 

— 
1, 102 

— 
I, 104 
I, 105 

— 
I, 107 

— 
— 
— 
— 
— 

— 

— 
— 
— 

Simpl. 
I 	Prim. 	Schm. 	I 

87 
88 
89 
90 
91 
— 
— 
92 
— 	94-98 
— 
— 	100-102 
93 	 103 

I 104 
— 	I, 

I, 
— 
— 
— 
— 

*94 	*105.106.109 

B 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

205 
420 
— 
— 
— 
— 

99 

I 	II 
— 

- 
— 
— 
— 
— 
- 

87-91 

92-94 
95 

96.1,19 

— 
— 
— 
- 
- 
- 
- 
— 
— 

— 

— 
— 

133 
— 
--- 

139 
Y, 59 
-
-
-
-
-
-
—
— 
-- 

— 
— 
— 
— 

— 

— 
1,129 
I 109 
I, 110 
I, 113 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

I, 114 
— 

Strophe 

161. 

Was der Mensch haben 

	

95 	107 

	

96 	108 

	

*94 	109.4,105 
106 

soli. 

— 
97 
— 	 117 
98 

162 	152 
99 
— 
— 	159 

100. Y, 61 	Y, 
101 
102 
103 
104 
105 
106 , 	 I,10 
107 
, — 

— 

— 
— 

— 

— 
— 

81 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 

C, 	die die 

Kos. 11, 

iibereinstimmend mit ktr. and 
Parry. 

1) Eine Strophe! 
2) Fehlt in A B C. 
3) Fehlt hier in A B 
hinter SP 55 geben. 
4) Fehlt in A B. 
5) --,-- Pane. Simpl. ed 
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II. Buch. . 	 Simpl. 
ga-r. 	I 	Som. 	I Esent. I 	Syr. 	I 	SP 	I 	Hit. 	I 	Pan?. 	Schm. 	I 	B 	I 	11 
- 	--- 	43,11 	- 	- 	- 	- 	- 
74 	- 	- 	- 	51 	- 	108 	- 	- 
75 	- 	- 	43, 14 	- • 	- 	109 	- 	- 
76 	- 	- 	- 	52 	- 	110 	- 	- 
- 	- 	- 	- 	53 	- 	- 	- 	_ 
- 	- 	- 	- 	54 	I, 52 	- 	- 	- 
77 	- 	- 	43, 24 	55 	I, 128 	111 	- 	- 
78') 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 
79 	- 	- 	- 	462) 	I, 129 	117 	- 	- 
80 	- 	- 	- 	56 	- 	Cf. 118 	- 	- 
813) 	- 	- 	- 	57 	I, 130 	119 	- 	- 
- 	- 	- 	- 	[58]4) 	I, 131 	- 	- 	- 
82 	- 	- 	43,34 	59 	1,132 	112 	120 	105 
83 	- 	- 	- 	- 	- 	146 	140 	124 
84 	- 	- 	43, 38 	60 	I, 133 	113 	- 	- 
- 	- 	- 	- 	60a 6) II, 5 	- 	- 	- 
- 	- 	- 	- 	61 6) ab =Flit. 	- 	- 	- 

1,134 ed 
- - 	626) - 	- 	- 	- 

A wl  \ ab-.-=.Hit. 	 - - 	'- - 	k."-17/ 1,134 a b 	-- 	- 
85 	- 	- 	 aree Re anbsion 	64 	I,135 	114 	- 	- 
- 	- 	- 	- 	- 	- 	115 	 - 
86 	_ 	....,. Job. v. Capua r65,, 

15.4,5 	L 	
j ) 	11, 4 	116 	-- 	- 

79 	— 	—» 	— 	46 	I, 129 	117 	— 	— 
Cf. SO 	- 	-4̀  	- 	Cf. 56 	- 	118 	-- 	- 

81 	•-• 	- 	- 	57 	I, 130 	119 	- 	- 
- 	-- 	- 	- 	- 	120 	- 	- 
87 	- 	- 	- 	- 	- 	121 	- 	- 
88 	- 	- 	43, 28 	66 	I, 136 	122 	- 	- 
89 	- 	- 	 - 	67 	- 	123 	- 	- 
90 	- 	- 	-. 	68 	-- 	124 	- • 	- 
91 	- 	--. 	- 	- 	- 	- 	- 	- 
9̀2 	- 	- 	- 	- 	- 	 - 	- 
93.- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 
94 	- 	-- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 95 	- 	-, 	- 	- 	-- 	136 	. 	125 	110 
06 	- 	- 	43, 40 p.443,18 f. 	- 	125 	- 	- 
97 	- 	- 	43;  43 	69 	I,138 	126 	114 	- 
98 	- 	- 	- 	- 	- 	127 	- 	- 

1) Ind. Spr.2  4369. 
2) Die Strophe tehit in A B C an der ersten Stolle, ist aber an hiesiger 

Stolle in 	denselben kiss. vorhanden. 	A B C stirnmen bier also 	zu gar. and 
Purnabhadra. 	E F wie G D. 

• 3) Sechs Piida! 
4) Fehlt in B. 
5) Dahinter C den Halbiloka: sanjpatkUmo na seveta paclaviln khala-

sevitiinz II 
6) In ABC umgesteIlt. 	E F haben als e inen Sloka 61 ed ± 62 a b, 

withrend 61 a b 62 ed fallen. 
1) Fehlt in A B C. 	8) Fehlt in D. 
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II. Bitch. 
Simpl. 

'ar. 	I 	Som. 	I Kpm. I 	Syr. I 	SP 	( 	Hit. I 	Parn. 	Sehm. 	I 	B 	I 	H 
99 	— 	— 	— 	— 	— 	128 	 — 	— 

.100 	— 	— 	— 	— 	— 	129 	 — 	— 
116 	— 	— 	— 	— 	— 	130 	 — 	- 
- 	— 	— 	— 	— 	— 	131 	 — 	.- 
- 	— 	— 	— 	73 	— 	132 	 158 	138 
— 	— 	— 	— 	— 	— 	133 	 — 	140 
— 	— 	— 	— 	— 	— 	— 	 110 	97 
— 	-- 	— 	— 	— 	— 	— 	 111 	- 
- 	— 	— 	— 	— 	-- 	— 	 112 	98 
— 	— 	— 	— 	— 	— 	— 	 1/3 	99 
97 	— 	— 	43,43 	69 	I,138 	126 	 114 	- 
- 	 — 	— 	— 	— 	— 	 115 	100 

	

— 	 116 	101 

	

—— 	— 	— 	_ 	____ 	___ I, 401 	I, 379 
— 	— 	— 	— 	— 	— 	— 	 117 	102 

118 	103 — 	— 	— 	— 	— 	— 	I, 140 . I,163 	I,158 
— 	— 	— 	— 	— 	— 	— 	 119 	104 
82 	— 	— 	43,34 	59 	1,132 	112 	 120 	105 

I. 14 LXI, 121 	— 	4, 40 	I, 18 	II, 12 	I,37 	bh I 18 	121.51 	106 
*101 	— 	— 	— 	— 	— 	*134 	*122.148l071) 

Der 
Weber — 	— 	— 	— 	— Der Weber Somilaka. Somalika 
-- __ 	-- 	__ 	— 	-- -- 	123 	108 
— — 	— 	— 	— 	— 135.8 	124.9 	109.10 
95 — 	— 	__ 	— 	— 136 	 125 	110 
— — 	-- 	— 	— 	— — 	 126 	111 
— — 	-- 	— 	— 	— 137 	 127 	112 
— __ 	— 	— 	__ 	— 138 	 128 	113 
— — 	— 	— 	— 	— 139 	 129 	114 
— — ' 	— 	— 	— 	Intr. 12 

	

I, 130 
	115 — 

	

361 	I, 341 
— 	— 140 	 131 	116 

123 — 	— 	— 	— — 	 132 	- 
- — 	— 	— 	— 	— 141 	 133 	117 

— — — 134 
— 	 118 Y,37 

— — 	— 	— 	— 	— 142 	 135 	119 
— — — — *113.150 	 - • 1 147.3P46 	''19 '0  
— — — — Der Schakal and die Stiertestikeln. 
— — — — 144 	 137 	121 

138 	122 /, 8 — 	— 	— 	I,13 	— 1> 15 	I, 25 	I, 22 
1 	— — 	— 	— 	— 145 	 139 	123 

— 	— 	— 	— 	— 146 	 140 	124 
— — — — — — 	 141 	125 
— — 	-- 	— 	— 	— 147 	 142 	126 
— — 	___ 	— 	-- 148 	 143 	— 

1) Die beiden ersten Pada lauten in.11: 
vaiicito dentine, labolhadhano 'pi vihitodyarnalt I 

Bd. LVIII. 	 4 
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H. Buell. 
• Simpl. 

Sir. I 	Som. 	I Ksem. I . Syr. 	I 	SP 	I 	Hit. Piirp. 	Schm. I 	B 	I 	Ii 
— 
- 

— 
-- 

— 	— 	— 	— 
- 	- 	- - 	- 

149 
1511) 

*143 

144 
145. *136 	*12  207  

146 

- -,- - 	- 	- 	- 77 
Z. 111) 147 	128  

- - 	-- 	— 	— 152 - 	- 
- ' 	-- _ - 	- 	- 153 - 	_ 
- - 	- 	- 	- 154 -- 	- 

121 - - 	- 	- 	- 155 - 	- 
- - - 	- 	- 	- 	156. fehlt in A - 	- 

- - 	— 	- 	- 157 - 	- - - -- - 	- 	- 	- 158 - 
102 - Intr 19 ' 	- 	- 	70. 86a 	• 1`,19 - - 	- 
- - - 	- 	71 	I, 140 159 - 	- 

103 - - 	. - 	- 	- - - 	- 
104. - - 	- 	- 	-- - - 	- 
105 -- - 	-- 	-- 	.- . - - - 	- 
106• - t--- 	- 	- , . 	- - 	' - 	- 
107 - -- 	- 	- 	- __ - 	- 
108 - - '---- 	- 	7 	._ - - 	- 
109 t- 	- 	- 	- - - 	_ 
110 - - 	- 	- 	1, 125 - - 	- 
111 - - 	- 	- 	,-- - - 	- Lucite 	.--‘-- - 	- 	- 	- - - 	— 
112 	-• - 	- 	- 	- - - 	- 
113 	- - 	- 	- 	- - - 	- 
114 	- - 	43, 45 	- 	- - - 	_ 
- 	- - 	- 	- 	- 160 - 	_ 
115, 	- - 	44, 4 	- 	- 161 • - 	- 
- 	- - 	- 	- 	- *134 148. *122 *107 
- 	- -- 	- 	- - 	- - 149 	129 - 	.- - 	1,1 	I, 3 	I,118 I, 2 150 	( 	130 
- 	- • - 	• -- 	B I,6 	- - 151 	131 
- 	-- - 	- 	- 	- - - 	132 2) - 	_. _ 	- 	48 	I,110 162 152 	133 - 	- - 	- 	- 	- - 153 	- ._ 	- - 	- 	- 	- - 154 	134 - 	- 
_- - 

- 	- 	- 	- . 

	

. 	-- 	- 
- 
- 

155 	135 
156 	136 

- .. 	- _ 	, _ 	- 	1, 142 -- 157 137 _ 	- - 	_ 	72 	- - _ 	- •• 	116 	- - 	- 	-- 	- 130 - 	- . 	117 	- - - • - - _ 
118 	- - 	- 	- 	- -  - 	, _ 

119. 6 	- - 	- 	- 	- - - 	; 	- 

	

120• 	- 

	

: 121 	- 
- 	- 	- 	-- 
- 	- • 	- 	- 

- 
155 	, -- 	__ 

- 	- 

1). So bei Schmidt versehentlich geziihit. 	Statt 151 miisste es 150 heissen, 
and die nichste ungeziihite Strophe wire mit 16,1 zu bezeichnen. 

2) Die Strophe lautet: 	dhanactilcesu vidyante ye 'tra miirlelialt suicliii- 
irayilli I toptii [beide Hss. taptal gri:sinepa sevante laityarthant to huti.i.s'anant  II 

, 
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II. Buck. 
Simpi. 

.-..--,----, 
I
,- 
	B 	I. 	H;. Sr.a 	I Som. I 	Ksem. 	I 	Syr: 	I 	SP 	I 	Hitt 	I 	Piirn. Sehm. 

122 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	 - 	- 
123 	- 	- 	- 	73 	- 	132 	 158 	138 
124 	- 	- 	- 	- 	 - 	 - 	- 
125 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	 - 	- 
126 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	 - 	- 
1.27 	- 	- 	-- 	. - 	- 	- 	 - 	- 
71 	- 	- 	- 	- 	- 	_ 	 159 	139 
- 	- 	- 	- 	- 	- 	133 	 - 	140 . 

- 	- 	- 	 - 	- 	I, 2 	 16037 	 141 III, 6 
- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	 161-163 142444 
- 	- 	- 	- • 	- 	- 	163 	 - 	- 
- 	- 	- 	43, 7 	- 	- 	164 	 - 	- 
- 	- 	 - 	- 	- 	165 	 - 	- 
- 	- 	- 	44, 18 	74 	1, 150 	bh 	 - 	-- 
- , 	- 	- 	- 	75 	- 	- 	 - 	- 
- 	-- 	- 	44,14.21 	76 	T, 151 	166 	 - 
- 	- 	- 	- 	77 	- 	- 	 - 	- 
- 	- 	- 	- 	- 	- 	167 	 _ 

____ - 	- 	- 	- 	- 	- 	168 	 - 
- 	- 	- 	- 	 - *169 

' Die Muse 
- 	- 	- 	- 	- 	- befreien die - 	- 

Elefanten. 
- 	- 	-- 	-.- 	III, 31 	III, 14 170 	Cf. 111, 81 III, 83 	III, 75 
- 	- 	- 	_. 	-- 	Intr. 32 171 - 	- 

___ - 	- 	- 	- 	- 	172 	 164 	145 
- 	- 	- 	 - 	- 	- 	 165 	146 
- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	 - 	1471) 
- 	- 	- 	 - 	- 	173 	 166 	148 
- 	 - 	- 	- 	- 	- 	 167 	149 
- 	- 	- 	- 	- 	- 	174 	 168 	150 
- . • - 	- 	- 	- 	- 	175 	 169 	151 
128 	- 	- 	45, 26 	- 	- 	176 	 - 	- 
1'29 1 	Cf. 	- 	- 	- 	- 	4 	 5.172 	5.154 

III, 169 111, 152 
130 XV1,430 ____ - - - - - 	- , 

Citran. 
Erziibl. - 

iin Citr. 
Erziihl. -- 

itn Citr. 
Erztihl. - 

Citrtingas 
Erzahlung. - 

131 - - - - - - - 

132 - 	- 	- 13' 446) z. 16 f. - 177. 178 - 

133 - 	- 	- - - - I, 249 	I, 235 
134 - 	- 	- 	- 	Intr. 27 	- 	 - 	- 
135 - 	- 	- 	- 	Intr. 31 	- 	 - 	- 

-136 - 	- 	- 	- 	- 	- 	 - 
137 - 	- 	- 	 - 	- 	 - 	- 
- - 	- 	- 	- 	- 	I, 98 	bh. I, 72 	170 	152 

1) Die Strophe lautet: subhasitamagain dravyaRnisaingrahanz na karoti 
yah I sa hi prastavagajliou kaqx pradc-isgafrniti dalosin II 

4* 
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II. Bitch. Simpl. 
Sir. 	1 	Som. 	I liem. I 	Syr. 	I 	SP 	I 	Hit. 	I 	Piirn. Schm. I 	B 	I 	H 

— 	— 	— 	— 	— 	— 	— 171 	153 
172.5 	154.5 129 	— 	— 	— 	— 	— 	4 III, 169 III, 152 

— 	— 	— 	• — 	— 	— 	— 173 	155 
— 	— 	— 	— 	[78]1) 	— 	• — — 	— 

138 	— 	45, 35 	— 	— 	• 179 174 	156 
139 	— 	— 	— 	— 	— 	180 — 	— 
140 	— 	-- 	— 	SO 	— 	181. I, 93 I, 341 	I, 95 
141 	— 	— 	45, 39 	79 	— 	182 — 	- - 	— 	— 	45, 38? 	— 	II, 112 a 	183 — 	- - 	— 	— 	— 	— 	— 	184 	. — 	— 
142 	— 	— 	46,3 	81 	I,164 	185 175 	157 
— 	— 	— 	— 	82 	I, 165 	— — 	- - 	— 	— 	— 	— 	— 	— 176 	158 

146 	— 	— 	— 	84 c d 	— 	194 177 	— 
151 	— 	85 	— 	186 178 	159 

IV, SS Keith-F. 143 	-- - 	- 	- 	187 126, 24 — 
144 	— 	— 	46,6 	— 	— 	— — 	— 145 	— 	— 	— 	— 	— 	— — 	- - 	— 	— 	— 	— 	188 — 	- - 	— 	— 	— 	— 	— 	189 — 	- - 	_. 	_ 	83 	I, 166 	190 — 	- - 	— 	— 	— 	— 	— 	191 — 	- - 	— 	— 	— 	— 	— 	192 — 	- 
- 	— 	— 	— 	P. 447, 

25 f. 	I, 167 	193 
146 	— 	— 	— 	84 	— 	194 

— 	— 
177 	— 147 	— 	— 	— 	— 	___ 	— — 	— 148 	— 	— 	— 	— 	— 	— — 	— 149 	--, 	— 	46, 13 	— 	— 	— — 	— 150 	— 	— 	— 	— 	— 	— — 	— 

151 	— 	Cf.46,18 	85 	— 	156 178 	' 	159 
IV, SS 

152 	— 	— 	— 	IV 
86 

2 	I,169 	195 179 	160 
Lticke 	— 	— 	[8612) Intr. 19 	- 

bis 	 70 	IV, 19 
zum 	— 	— 	— 	[87 2) 	— 	— 

— 	_ 
— 	— 

Schluss — 	 196 
197 

— 
.— des 	— 	— 	_ 

Buches. 	— 	— 	 198 
— 	— 	47 4 	 199 

— 	—  
— 	— 

— 	— 	 — 180-185 	161-166 

1) Veldt in A B C E F. 	Die Strophe stoht in einem sicher interpolierten Prosastiick. 	Siehe oben S. 13. 
2) Fehlt in A B C E F. 
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III. Bitch. 
Simpl. 

Sat. 	I Som. 	I Ksem. I 	Syr. 	I SP 	I 	Hit. 	I 	Piirtt• 	Schm. I 	B 	I 11 
— — *60,6 *1 	— 	*1 *1 *1 
— — — 2 	— 	2; fehlt in bill) — — 
— — — — 	— 	3 	. 2 2 
— ____ — 	I, 208 3 

1,233.364 
I, 221 
344 

— — — — 	— 	4 4 4 
— — — — 	— 	5 5 3 
— — — — 	— 	I, 237 6.111,160 III, 141 
— — — — 	— 	— 7 5 
— — — — 	— 	6 . 8 6 
— — — — 	IV, 25 	7 9 7• 

— 	Cf. TV, 28 	8 10 8 
gr m- — — — — 	IV, 32 	9 

— 	IV, 23 	10 
11 
12 

9, 
10 

— —  — — 	11 
— 	I, 331 13 11 

— — — — 	— 	12 14 12 
— — — — 	— 15 — 

• — — — — 	III, 64 	13 
I, 202 

13  16 
I, 226 I, 214 

— — — — 	— 	14 17 14 
— — — — 	— 	15 18 - 
- — -- — 	— 	16 19 15 
— — — — 	17 20 16 
— — — — 	— 	18 21 17 
— — — — 	— 	— 22 - 
- — — — 	IV, 30 	19 23 18 

II, 25 — — 36,11 II, 13 	I, 65 	II, 24 24.11,29 19.11,30 
— — — — 	— 	20 25 - 
- — — — 	— 	21 26 20 
— — — I,117 	— 	22 27.135 121 
— — — — 	— 	23 28 21 
— — — — 	— 	— 29. I, 327 22 
— -- — — 	— 	24-34 30-40 23-33 
— — — -- 	— 41 34 
— — — — 	35 42 35 
— — — — 	— 	36 43 36 
_ ___ — ____ 	__ 	37 44.127 

I, 311 
37.114 
I, 294 

to — — — — 	— 	38-41 45-48 38-41 
(1- 49 42 0 — — — — 	II, 70 j 	I, 232 1,220 

111,12.84 11,13.77 
— — — 	— 	42-45 50-53 43-46 
— — — — 	— 	46 54. 60 47 
— — — -- 	— 	47 59 48 
— — — — 	— 	48 55 49 
— — — — 	— 	49 50 50 
— — — — 	— 	50 57 51 
— — — — 	-- 	51 58 52 
— — — — 	— 	52 61 53 
— — — — 	— 	53 62 54 

1) In A fehlt ein Blatt, Str. 1-15, erstes Wort incl. 
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III. Buch. 
Simpl. 

, 	Siir. 1 	Som. 	I Ii§em. I 	Syr. 	I 	SP 	I 	Hit. 	1 	Piiru. ,  Schm. 	j 	B 	I 	H 
. — — 	— 	— 	— 	54 	 63.145 	55.130 

— — 	— 	— 	— 	55 	 64 	56 
-- — 	 — 	— 	56 	 65 	57 
-- __ 	— 	— 	57 	 66 	58 
— — 	— 	— 	— 	58 	 — 	59 
— — 	— 	— 	— 	59 	 67 	60 
— — 	— 	— 	 60 	 68 	61 
— — 	— 	— 	— • 	61 	 69 	62 

t4  1.-•-: r. 
— 
— 

— 	— 	— 	— 	62 	 70 	63 
— 	 — 	— 	— 	 71 	— 

P — 	— 	3  
— — 	— 	4 	— 	— 	 — 	- 
- — 	— 	[5] 1) 	_ 	___ 	— 	- 
- — 	— 	[6] ') I, 4 	II, 16 	I, 6 	 — 	- 
- — 	-- 	7. I, 76 	II, 132 	— 	 — 	- 
- — 	— p.451,130".2) 	— 	— 	 — 	— 
— — 	— 	8 	— 	— 	— 	— 

1 — — 	61, 25 ii. 	— 	— 	— 	 — 	— 
2 — -- 	Pah1.3) 	— 	_ 	— 	 — 	— 
3 — — 	— 	— 	— 	— 	 — 	— 

4.143 — — 	61,39  e., A 	9. 33 	Cf. III, 8 	84 	 — 	— tly-k 
5 — 	Pah1.8) 	— 	-- 	-- 	 — 	— 
9 — -- 	61, 42 	10 	— 	— 	 — 	— 
6 4— — 	-- 	11 	— 	— 	 — 	— 
7 — — 	— 	— 	— 	— 	 — 	— 
8 — — 	12 	— 	— 	 — 	— 
9 — — 	61,42 	10 	_ 	— 	• 	___ 	_ 

— — — 	— 	13 	— 	— 	 __ 	— 
10 —• — 	61, 43 ? 	14 	— 	— 	 — 	— 
11 — — 	-- 	— 	 — 	 — 	— 
12 — — 	61, 45 	— 	— • 	— 	 — 	— 
13 — — 	.— 	— 	___ 	— 	 — 	— 
14 — — 	— 	15 	 — 	 — 
15 — — 	— 	16 	— 	— 	 — 	— 
16 — — 	Pahl.?8) 	— 	— 	— 	 — 
17 — — 	Pahl. `13) 	— 	 — 	 — 	- 
- — — 	— 	17 	— 	— 	 — 	- 
- — — 	— 	18 	_ 	— 	 — 	— 
28 -- -- 	— 	19 4) 	IV, 52 	— 	— 	— 
24 — — 	— 	20 	— 	— 	 -- 
18 — 21 	— 	— 	 — 	— 19 — — 	— 	— 	— 	 -- 	— 
20 — — 	— 	— 	 — 	— 21 ._ 	— 	— 	— 	 — 	— 22 — — 	— 	— 	— 	I, 119 	 126 	125 
23 — — 	62, 21 	[22]5) 	— 	— 	 — 	— 
24 — -- 	20 	-- 	— 	 — 	— 
25 — — 	— 	— 	— 	— 	 — 	— 

1) Fehlt in A B C D E F. 	 2) Hinter dieser Strophe haben 
A B C don Sloka SP Hab. 1, 49. 121 = Hit. II, 115. IV, 19. 

3) Siehe die betr.. Bemerkung sum Texte des Tantralthyiyika! 
4) In C and p beide Pada unigestellt. In E F 17 hinter 16. 	, 5) Fehlt in A. 

   
  



Hertel, D(18 siidliche Paiicatantra, etc. 

III. Buch. 	' 

55 

Simpl. 
it-r. 	I 	Som. 	I Kpm. i 	Syr. 	1 SP 	I 	Hit. 	1 Parri. 	Schm: B 	I 	H 
26 	— 	— 	Pahl. — 	— 	— — — 
27 	— 	— 	— — 	— 	— — ---- 
28 	— 	— 	62, 33 • 19') 	— 	— — — 
29 	— 	— 	62, 36 - — 	— — — 
30 	— 	— 	62, 30? — 	— 	— — 
31 	— 	— 	63, 3 — 	— 	— — —, 
39 	— 	— 	— — 	— 	— — — 
33 	— 	— 	— — 	— 	— — — 
34 	— 	— 	— — 	— 	— — - 
- 	— 	— 	— 23 	— 	— 
— 	— 	— 	— 24 	— 	— 	. — 
— 	— 	— 	— 25 	— 	— — - 
- 	— 	— 28 	— 	— 

*35 	— 	— 	— *27 	*III, 9 — — — 
Der Esel als Tiger D. E. a. — — 

verkleidet. — 
T. v. — 	— I 

Die Vogel wahlen einen Konig. Die Vogel wahlen einen Konig. 
— 	— 	— 	— 	— 
— 	— 	— 	— 	— 

— 
— 

63 
— 	. — 

— 
— 
64 

— 	— 	— 	— — 64 72 65 
— — — — 73 66 

— 	— 	— 	— — — 65, fehlt in bh — - 
- 	 — 	— — — 66 74 67 
--L 	— 	— 	— — — 67 75 68 
— 	— 	— -- — 68 76 69 
— 	— 	— 	— — — 69 77 70 
36 LXII, 27 	— 	— — • — 70 78 71 
37 	— 	— 	63, 34 28 — 71 79 - 
- 	— 	— • — — 72 80 72 
— 	— 	— 	— • — — 73 81 73 

*38 	— 	— 	*63, 38 *29 *III, 19 • *74 	 *82.90 *74 
' 	Hase und Elefant. — Hase und Elefant. 

— 	_ 	— 	— 
p. 454, 

 21 ff. — . — — — 
6 LXII, 34 cd 	 1 

35 a b 	— 	: 64, 22 ff. 80 — 75 _ — 
40 	— 	— 1 — — 76 
— 	— 	64, 25 — — 77 — — 

Joh. v. C. 41 	— 	— 172, 19 — — 78 — — 
— 	— 	— — — 79 __. 

42 	— 	— 	64, 33 31 III, 14 81 
II, 170 83 • 75 

— 	— 	— 	— 329) III, 15 82 — - 
- 	— 	— 	— — — 83, fehlt in bh — — 

43.4 	— 	— 	
65, 1 

61, 39 33.9 Cf.III,8 84 — — 

1) In C und D beide Pada umgestellt. 	In EF 17 hinter 19. 
2) In D nur die ersten zwei Pilda. 
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• ' 	III. Buch. 
Simi:a. 

S;iir. 	1 	Som. 	I K*ern. 1 	Syr. 	I SP I 	Hit. Piiru. 	Schm. I 13 I 	H 
Liicke. 	— 	— 	— — — — 	— 	— 
I, 107 	— 	— 	22,18 I,105 I, 115 — 	84. I, 355 	76 

— 	— — — — 	85 	— 
— — — I, 31 — 	86.1,356 	— 

— — — — 	87.1,204 77.1,19:i 
r 	— 	— — — — 	88 	78 

— 	— — — — 	89 	79 
*38 	— 	— 	— *29 *19 *74 	90. *82 	*74 
gCf. 

LX11,46 65' 25 	— *34 — *85 	*91.110 	*80 
a,  i Rebhuhn, Hase und Katze. 

— 	— 	— — 
— 
— 

Rebhuhn, Hase und Katze. 
86 	92 	81 — 

44 	— 	— 	— 35 — 87 	93 	82 
— 	— 	— 	— — 88 	— 	- 
- 	— 	— 	— — 89 	94 	83 
— 	— 	— 	— — 90 	95 	84 
45 	— 	— 	— — 91 	— 	- 
- 	— 	— 	— — 92' 	96 	85 
— 	-- 	— — 93 	97 	86 
— 	— 	— 	— 94 	98 	87 
— 	— — 95 	99 	88 
— 	— 	— 	— — — 	100 	89 
— 	— 	— 	— — 96 	101 	90 
— 	— 	— 	— — 97 	102 	91 
— 	— 	— 	— — — 	103 	92 — 	— XVI, 463 — — 98 	104 	93 
— 	— 	— 	— — 99 	105 	94 
— 	— 	— 	— — 100 	106 	95 
— Cf. LXII, — 

54 c d 	— — 101 	107 	96 
— 	— 	— 	— — 102 	108 	97 
— 	— 	— 	— — — — 	109 	98 
46 	 66, 21 54 cd 

Cf. LXII' — — 36 — 
, _ — 

47 	— 	--- 	66,24 37 I,49 — 	— 	— 
48 	— XVI, 463 	— 38 — — 	— 	— 
49 	— 	— 	66,29 39 IV, 132 I, 407 	I, 402 	I, 380 
50 	— 	— 	— — — IV, 21 	IV, 23 	IV, 22 
— 	— 	— 	— *34 — *55 	110. *91 	4680 51 	— 	— 	66,41 40 	• — 103 	111 	99 
52 	Cf: 	 67,10 LXII, 59 	— — — 104 	112 	100 
— — — — 105, fehlt in bh 	— 	— 
53 	— 	— 	67, 12 _ 	— 	Cf..67, 15 

— 
-- — 

— 106 	113 	101 107 	_ 	— *54 — 	._ — — — — 	— 	— 
Die hinter- listige Kupple-rin.') 

— 	— 	•—• ___ _  ____ 	___ 	— 

1) Syr., tibersetzung S. 9. 
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III. Buell. 
Simp1. 

5-.r. 	1 	Som. 	1 Rem. f Syr. 	I 	SP 	i 	Hit. 	I 	Piiru. 	Schm. 	I 11 	1 	H 

56 — 	— — 	— — — 	 — 	— 
57 — 	— — — — 	 1, 6 	I; 6 
58 — 	— 67, 20 	— — 

108 	 — 1, 457 
*",401 	

*61. 69 
LXII, 	— " *67. 34 	*41 *IVf,56   *109 	*114.118 *102 

Der geprellte Brahmane. — Der geprellte Brahmane. 
— 	— 	— — 	— — 110 	115 	103 
— 	— 	— — — 111 	116 	104 
— 	— 	— — 	— — 112 	117 	105 

LXII, 
— 	69. *61 	— — 	*41 Cf. 

*IV, 56 *109 	118.*114 *102  
— 	— 
— 	— 	— 

— 	421) 
— 	— — . — 

— 	 — 	— 
113 	119 	106 

— 	— 	— — 	— 	— *114 — 	— 
__ _ — — Ameisen und 

Sehlange. — 	— 

— 	— 	— — 	— — 	115 120 	107 
— 	— 	— — 	— 	— 	116 	121 	108 
— 	— 	— — 	— 	— 	117 	122 	109 
— 	— 	— — 	— 	— 	118 	123 	110 
— 	— 	—. — 	 — 	124 	111 
60 	— 	— — 	43 	— 	119 	 — 	- 
- 	— 	— — 	— 	— 	— 	125 	112 
61 	— 	— 69, 4.8 	— 	— 	120 	126 	113 
— — 	— 	____ 	37 	127. 44 	114. 37 

I, 311 	I, 294 
62 	— 	— — 	— 	— 	—  
63 	— 	— — 	{44n 	— 	121 	 — 
64 	— 	— — 	— 	— 	— 	 ___ 	_ 
— ' — 	— 69, 19 	[45]s) 	— 	122 	 — 	- 
- 	— 	— — 	[46]') 	— 	— 	 — 	_ 
— 	— 	— — 	— 	— *123 — 	— 

— 	— 	— 
. 

— 	— 	— Brahman and 
Schlange. _ 	_  

— 	— 	— — 	 — *124 — 	- 
- 	— 	— — 	— 	— Die gold. Vogel. — 	— 
65 	— 	— — 	-- 	— — 135 	139 
66 	— 	— — 	— 	— 	— 	156 	140 
67 	— 	— — 	[47]5) 	— *125 	— 	- 
- 	— 	— — 	— 	— DerfrommeTauber — 	_ 
— 	— 	— — 	— 	— 126-1746) — 	— 

Fassungen sehr verderbte UpajAti-Strophe. 1) Eine in alien 
2) Fehlt in A D E. 	3) Fehlt in E. 
4) Fehlt in E. 	In ADC von 45 nur e d, in A B C D F von 46 nur e d. 
5) Fehlt in A, 	6) In bh 135 und 136 umgestellt; 	170-172 

incl. fehlen; 173 in Prosa, 174 mit anderen Lesarten. 
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III. Uuch. 
Simpl. 

•kr. 	I 	Som. 	I Ksem. I 	Syr. 	I 	SP 	I 	Hit. 	1 	Piirn. 	Sehm. 	1 	B 	I 	H 
*69, 31 	 *IV, 76. 	*IV, — 	— 	70,1 	[48]') 	— 	4'-175. 179 79. SO 	63.06 

— 	— 	— 	— 	*[19]1) 	— 	*176 	— 	— 

_ 

— 

Der alto Mann, seine junge 
Frau end der Dieb. 

— 	— 	— 
— 	— 	— 	— 

___ 

— 

Der alto Mann, 
seine junge Frau 

und der Dieb. 
177 
178 

179.*175 

_ 

IV, 77 	IV, 61 
IV, 78 	IV, 63 
I Y, 79 	11%66  *76.80 	*63 

*68. 69 CI.62,82') 	— 	*70, 6 	[*50]') — 	*180 _ 	____ 
13rahmane, Dieb und Raksasa. 

69. *68 	— 	— 	— 
— 
— 

B. D. u. 11. 
— 

— 

Cf. 
70  LXII, 100 — 	—' 	—. — 181 	— 	_._ 

— 	— 	— 	— — *182 	— 	— 
• 

_ 	 — _ 
Die Konigstochter 
und der Prinz mit 
der &Mange im 

Leibe. 
_ 	___  

— 	— 	— 
*TAIL 
104 ab 	— 	*71, 1 	*51 
116 ab 

— 

*III, 21 

	

183 	— 	— 

	

*184 	*IV, 45. 54 iv, 42 

Der betrogene Ehemann end 
sein sehlaues Weib. — 

D. betr. Ehem. 
u. s. sehl. Weib. — 	— 

— 	— 	— 	— 	— 	— 
— 	— 	— 	— 

-- 	— 	— 	— 	— 

185 
186 
187 

IV, 51 	IV, 44 
IV, 52 	IV, 45 
IY, 53 	IV, 46 

	

71 	— 	— 	— 	— 	— 	188 	— 	— 

	

72 	— 	— 	— 	— 	— 	189 	 — 

	

73 	— 	— 	— 	— 	— 
	— 

	

*74 	— 	— 	*72, 37 	*523) 	— 	*190 	*IV, 56. 75 *IV, 48 
Die Maus als Madehen. 

- 	— 	— 	— 	— 
75 	___ 	— 	53') 
- 
76 	— • 	— 	— 	54') 
— 	— 	— 	— 	— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

D. Maus a. Madeh. 
191-197 

198 
199 

200. I, 305 
201 

— 	-- 
— 	— 
— 	- 
— 	— 

I, 281 	I 263 
II, 27 	II, 2S 
— 	— 

I) In G eine offenbare Liieke, dtirch die 48e d und 49 ausgefallen sind. 
In A fehlen die Strophen 47-49 and reit Buten die Erziihlung. 	In E lauten 
die beiden letzten Pada von 48: atae coropi hitalert sarvadravyapahary api. 
43 fehlt in E. 	In F fehit 50 c d. 

2) Die tbersehriftsstrophe steht aber bei Som. vor • der ver he r g e h e n- 
den Krahlung. 	. 3) Kurz hinter dieser Strophe brieht das Ms. C ab. 

4) Wedge des Verlustes zweier Palmbhitter fehlt in G die ganze Strdpben- 
reihe  53...t.72. 	Da aber an ihrer Zugehorigkeit zum Texte nicht der geringste 
Zweifel bestehen kann, habe ich sie oben nicht eingeklammert. 
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III. Bueh. 
Simpl. 

Sir. 	I 	Som. 	I 1‹..m. I 	Syr. 	I 	SP 	I 	1Iit. 	I 	Priru. 	Schm. I 	13 	I 	11  
77 	— 	— 	Cf. 73,15 	— 	— 	202 	 — 	— 
7`3 	— 	— 	Cf. 73, 17 	— 	Intr. 27 — — 	- 
- 	— 	— 	— 	— 	— *203 — 	- 
- 	— 	— 	— 	 — Der Vogel, dessen — 	- 
- 	— 	— 	— 	_ 	_ Kot in Gold beetand. — 	— 
— 	— 	— 	— 	— — 128 	1.15 

1, 126 	— 	— 	— 	I, 331 	— 	I, 376 	.129.1,377 	116 
— 	— 	— 	— 	 — 	— 	130-133 117-120 
— 	— 	— 	— 	— 	 — 	 134 	- 
- 	— 	— 	— 	1, 117. 	— 	22 	135.27 	121 
— 	— 	— 	 — 	— 	— 	136-319 122-125 
— 	— 	— 	 — 	— 	IT, 64 	140 	126 

IV, 112 	IV, 95 
— 	— 	— 	— 	— 	...._ 	— 	 141 	127 
— 	— 	— 	— 	-- 	— 	 142 	128 
— 	— 	— 	— 	— 	 — 	 143 	- 
- 	— 	— 	— 	 144 	129 
— 	— 	— 	— 	— 	 54 	145.63 130.55 
— 	— 	— 	 — 	 146 	131 
— 	— 	— 	— 	— 	— 	IV, 67 	147 	132 

IV, 11S 	IV, 100 
— 	— 	— 	— 	 — 	 148-152 133-137 
— 	— 	— 	— 	— 	____ 	— 	 153 	- 
- 	— 	— 	 — 	— 	— 	 154 	138 
05 	— 	— 	 — 	 — 	 155 	139 
66 	— 	— 	— 	 — 	— 	• 156 	140 
— 	— 	— 	 — 	1,265 	IT, 10 	157 	141  Iv, 10 	IV, 10 - 	- 	- 	- 	- 	158-161 142-145 
— 	— 	— 	— 	— 	 — 	 162 	- 
- 	— 	— 	 — 	— 	— 	 163' 	146 
— 	— 	— 	— 	— 	— *204.206 	*164.166 *147 

Lowe und Schakal und die — 	— 	-- 	___. 	— 	— sprechende Millie. 
— 	— 	— 	— 	— 	— 205 	165 	148 
— 	-- 	— 	— 	— 	— 206. *204 	166. *164 	*147 
— 	— 	— 	— 	— 	— 207 	167 	149 
— 	— 	— 	— 	— 	— 	208 	168 	150 
— 	— 	— 	 — 	— 	209. IV, 22 	IT, 24 	IV, 23 
— 	— 	— 	— 	— 	— 	— 	 L--. 	1519 

II, 129 	— 	— 	 --— 	II, 4 	169 	152 
11,5.172 11,5.154 

— 	_ 	____ — 	 210 	170 	153 
— 	— 	— 	 — 	 211 	171 	154 
79 	— 	— 	— 	553) 	— 	— 	 — 	— . _ 

1) Dahinter B die Strophe: durgilyi sarviirambhciyi krtvri yoddhum 
api dvisii 1 na siipho'pi gajtikrantabhaydd giriguhairayah II 

2) amitrary /curate mitrayz mitrayt dvesti nihayzti ea 1 Abhayl vety 
agubhara viipi bhaclrcay caiva Kato narah II 

3) Fehlt in A infolge einer Liicke. 	 . 
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III. Bitch. 
Simpl. ,_------, 

Sir. 	I 	Som. 	I Ksem. I 	Syr. 	I 	SP 	I 	Hit. 	I 	Part.). 	Schm. I 	B 	I 	il 
81 	— 	— 	— 	— 	— 	212 	 — 	— 
82 	— 	— 	— 	— 	— 	213 	 — 	— 
83 	-- 	— 	74, 31-44 	57 	— 	214 	 172 	155 
84 	— 	— 	74, 31-44 	58 	— 	215 	 — 	- 
- 	— 	— 	— 	— 	— 	 173 	156 
85 	— 	— 	[56]t) 	— 	216 	 174 	157 
86 	— 	— 	— 	59 	— 	217 	 — 	— 
87 	 — 	61:7 	— 	218 	 175 	158 
88 	— 	— 	— 	— 	— 	 — 	159 
89 	— 	— 	75,8 	62 	— 	219 	 — 	162 
90 	— 	— 	-75,15-22 	63 	— 	220 	 — 	163 
91 	— 	— 	75, 15-22 	64 	— 	221 	 — 	— 
92 	— 	— 	75, 25. 	65 	III, 114 	222 	 160 
93 	— 	— 	EF 	— 	223 	 — 	161 
— 	 -- 	66 	— 	— 	 — 	— _. 	— 	— 	— 	— 	 — 	1643) 

*94 	— 	— 	*15, 34 	":437 	*IV, 65 	*224 — 	165 
Die Schlange als Reittier der Frosche. — 	— 

_ 	_ _ 	 225 — - 
	— —____ 	—___ 95— 	 — 	— 	— 	226 

Lucke 	— 	____ 	f68;1) 	— 	— — 	— 
bis in 	— 	— . 	— 	— 	— *227 — 	— 

das Der durch Schmelz- 
4. Bueh. 	— 	— 	— 	— 	— butter erblindete — 	— 

Brahmane. 
— 	— 	76,43' 	69 	— 228 — 	166 
— 	— 	— 	— 	229 	 176 	167 
— 	— 	— 	— 	 _ 	 177 	168 
— 	— 	77,2 	70 	— 	230 	 178 	169 
— 	— 	— 	71 	— 	— 	 — 	— 

I, 83 	— 	— 	— 	[7215)1,81 	— 	I, 288 	 — 	— 
— 	— 	— 	[73]e) 	231 	 179 	170 
— 	— 	77, 24 	74 	— 	_ 	I, 206 ' I,190 
— 	— 	Cf. 77, 9 	75 	— 	'232 	 180 	171 
— 	— 	— 	76 	— 	233 	 — 	— 

— 	77, 30 	— 	 — 	234 	 — 	— 
— 	— 	— 	— 	235-238 	 - 
- 	— 	77,42 	— 	— 	'239 	 -- 	- 
- 	— 	— 	— 240 	 _._ 	— 

1) In E F hinter 58, also wie in. den anderen Paiicatantra-Fassungen. 
2) Solite 60 sein. 	In liaberlandts Tort falsch gesiblt! 
3) aparattnam puraskrtya(!) mammy krtvii to prstatalt I svarthain 

samuddharet priffilalt svarthabkranaio hi nifirkliatii II 
4) Pettit in -A B E F and natiirlich G. 	A B E F haben sodann folgende 

Strophe: moven tivrilanitlhvasto Mame ekara(a. 1. eltalla)hato 'pi vu I na 
vnyaitipanirclagdho jantur bhiiydt kathameana II 

5) Daftir A B E F die Sragtiharii,Strophe: ko'ham kau eledaledlan sama- 
vieamagumili ke dvisalt Ice gal -Wilt, kd gakti4 ko 'bhyupayali kulam api 
ca kiyat kidrei daivasampat I sayipattau ko'nubandhah pratihatavaeana- 
syottaram kim ea me syat, ity evam krirwariddhilv avahitaraanaso nava- 
sidanti sant4 II (Nadi E F; A B haben einige Varianten). 

8) Fehlt in D, 
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III. Buell. . 
Siznpl. 

Siir. 	I Som. 	I Ksem. I 	Syr. 	I 	SP 	I 	Hit. 	I Purn. 	Schm. 	I B1 li 
— 	— 	— 	— 	— 241 ir, 67 	— 
— 	— 	— 	77 	— 242 V.68 — 

t4  =, ow  
— 	— 	78, 24 ti. 	— 	— 	243-245 
— 	— 	— 	781) 	— 	—  

— — 

P — 	— 	— 	--— 	IL 66 181 
I1, 80 

172 
II, 73 

— — — 	— 	— — 182-184 173-175 
Fin alter 

rettet eine 
Schwan  

— scion ge- 
fangene 

— 	— 	— — — — 

Scher von 
Schwitnen. 

IV. Buell.  

— 	— 	Cf. 48, 6 	P) 	— 1 __ - 
- 	— 	— 	— 	— — 1 1 
— 	— 	— 	— 	— 2 2 2. I, 225 

n — 	— 	— 	— 	— 3 3 3 
l' — 	— 	— 	— 	— 4 4 4 

-- — 	 — 	_ 5 — — 
— 	— 	-- _ — 6 5 5 
— 	— 	— 	— 	— — 6 6 
— 	— 	— 	— 	_ 7 7 7 
— 	— 	— 	 — 8 8 8 
— 	— 	— 	— 9 9. I, 260 9. I. 207 
— 	— 	_ 	_ — 	I, 

103) 
265 

119 
III, 157 

10 
III, 141 

- 	- 	- 	— — 11 11 
— 	— 	Cf. 50,13 	II, 27 	— 11 32 12  12 

II, 45 II,. 46 
• — 	— 	— 	— 	— 12 13 

II, 39 
13  II, 40 

II 29 — 	— 	— 	II 	 13 , 18 	II, 135 	Ii,  27  14 
II, 32 

14 
II, 33 

I, 106 c d 	iv, 58 	
*14. 28 — 	— 	— 	=..-_ Przru. *15.30 *15 

t-,  
w ie SP  IV, 14 a b  

Frosehkiinig and Sold:mg°. =: r.. — 	— 	 —_ 	— 
N- P — 

	— 	— 	— I, 
15 
356 

16 
1,336 

16 
1,318 

— 	— 	— 	— 	— — 17 17 
— 	— 	— 	— 	— 16 18 18 
— 	_ 	_ 	— 	_ 17 	. 19 

II, 56 
19 

II, 54 
- . 

1) Dahinter haben G A B E F noch die oben S. 9 mitgeteilte Strophe. 
2) Dahinter A eine korrupte and 	unvollstindige Strophe , beginnend : 

pita mrtas(!] saravavidyapi na02 II 	 3) Fehlt au flillig in bh. 
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IV. Bitch. 
Simpl. 

ar. 	I 	Som. 	I Ksem. I 	Syr. 	I 	SP 	I 	Hit. 	Pfirn. 	Schur. I 	K 	" 	I 	K 
— 	— • 	— 	— 	— 18 	 20 	— 

— 	— 	— 19 	 21 	20 — 	— 	— 20 	22.113 	21.96 — 	 — 	— 	— 21 	 23 	22 — 	— 	— 	— 	— 22. III, 209 	24 	.. 
— 	 — 	— 

r-i 	 — 	— 	— 	— 
23 	 25 	24 
— 	 26 	25 

7r 	— 	— 	— 	— 	— 24 	27. V, 42 	26 P 	— 	— 	 — 	— 25 	 — 	— 
— 	 — 	— 	— 26 	 28 	27 
— 	— 	— 	— 	— 27 	 29 	28 
— 	— 	— 	— 	— 28 	 30 	- 
- 	— 	50, 2 p.468,21 f. 	— — 	 — 	_ 
— 	 — 	2. II, 86 	I, 169 	II, 195 	II, 179 	11,160 
— 	 — 	4 	— 	— 	 - 
- — 	5 ' 	— 	87 	 — 	— 

Der be- strafte 
— 	6 	 — 	 — 	— 

Zwiebel- 
1 	— dieb. — 	— 	— 	— 	— 

*2 	— — Cf. 52, 26 	*7 32 	*31, 36 	*29 
Der Esel ohne Herz und Ohren,

— 
 

I 
Der Esel ohne Herz und Ohren. 

— I 	-- 	_ 

	

Lucke— 	___ 	li I 	__ — 
— 

29 	 32 	30 
— 	 33 	31 

bis kurz 	— 	 — 8'y — — 	 _ 	— 
vor 	 — — • 30 	 34 	32 

Schloss 	 — 	 — — 31 	 35 	33 
des 	— 	____ 	— — 32 	36. *31 	*29 

Bitches. 	— — *33 	 *37 	*34 

— 
D:  I a — — 	— Der Ti;pfer als Kriegsmann. 

— __ _ 	_ *34.39 	*38. 43 	*35 
— 	— 	— 	— Der Schakal a. Pflegesohn d. Lowin. 

— 	 — 	— 3.5-38 	39-42 	36-39 
— 	— 	— 	_ 39. *34 	43. *38 	*35 - 
— 	— 	— 	— *40 	*102.103 — 

— 	— 	— 	— — Der Brahmane und seine 
" treulose Frau. — 

— 	 — — 	*41 — — 

- 	— — Zwei Weiber- 
knechte. — 	- 

- 	— 	— 	— — 	42 44 	44 
— 	— — 	— 	— 	*43 	*45.46 	*41 

1) Dahinter B die Strophe: hastan dilnavivarjitau s'rutiputau siiragru- 
tactrohi9au, netre sajjanadaraanena vimulehe padau na tirthiigatau I anyri- 
ydrjitavittapuryanz udaram ga(rv)e9a tungarn giro, bhrittalt kuleleuta nuaica 
mu;ica sahasit nicasya nindyarn vapult II 	 , 	, 	. 
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IV. Buch. 
• Simpl. 

Sir. 	I 	Som. 	I Ksem. I 	Syr, 	1 	SP 	I 	Hit. 	• I 	Piiru. 	Seim. 	I 	B 	I 	H 
— 	— 	— 	— 	— I 	Der Esel als Tiger verkleidet 

— 	 — 	— 	— 
iAvara u. 
seine vier 
Eidame. 

_ 

4 

- 	 - 	 - 	- 
- 	— 	— 	*III, 51 *III, 24 *III, 184 

47 	- 
*48.54 	*42 

, 
a z- .1, 	— 	— 	— 	— 	 — 

— 	— 	 — 	— 	— 
— 	— 	— 	— 	— 	— 
- 	— 	 — 	III, 185 
— 	— 	— 	— 	— 	III, 186 
— 	— 	— 	— 	III, 187 
— 	— 	— 	*III, 51 *III, 24 III, 184 

Der betrogene 
Ehemann and sein 

schlaues Weib. 
49 	43 
50 	- 
51 	44 
52 	45 
53 	46 

54. *48 	*42 
— 	— 	— 	— 	— 

*III, 74 	— 	— 	— 	*III, 52 	— 	III, 190 
55 	47 

*56. 75 	*48 
— 	— 	— 	— 	— 	— 
__ 	__ 	 — 	— 	— 
__ 	__ 	- -- 	— 	— 

Die Maus a. Madch. 

	

57-61 	49-53 

	

*62.63 	*54 

C" 	— 	 — 	— =: 
Die Kleider der 

Heiligen. 
•-•  

P 	— 	— 	— 	— 
— 	— 	— 	— 	— 

— — 	— 	— 	— 	— 
- 	— 	— 	— 	— 	III, 102 

— — 	— 	— 	— 
— 	— 	— 	— 	— 
- 	— 	— 	 — 	— 

*III, 74 	-- 	— 	*III, 52 	— 	*III, 190 

64-68 	55-59 
69 	— 
70 	- 
71 	60 
72 	61 
73 	- 
74 	62 

75. *56 	*48 
— 	— 	— 	*III, 48 	— 	*111,175.179 *76:79.80 *63.66 

—,Der —,s. — 	— 	— 	— 	— 
•-• 	— 	— 	— 	— 	— 	III, 177 
gr 	— 	— 	— 	— 	III, 178 N- 	— 	— 	— 	*III, 48 	— 	III, 179. 175 

alte Mann, 
j. Frau u.. d. Dieb. 

77 	64 
78 	.65 

79.80.*76 66. *63 
— 	— 	— 	— 	-- 	III, 138 	81 	67 
— 	— 	— 	— 	— 	— 	82 	68 
— 	— 	— 	-- 	— 	44 	83 	69 
— 	— 	 — 	45 	84 	70.71 
— 	— 	— 	— 	— 	46 	85 	72 
— 	— 	— 	— 	— 	— 	73') 
— 	— 	— 	— 	— 	— 	- 	86 

• 	
— 

— 	— 	— 	— 	— 	I, 167 	87. 1, 196 I, 184 

1) Die Strophe lautet : viavasaniti.  [so H ; I vievasarnti] 	na kasyupi 
mak yiijiland nitarnbini 1 guTjaphalasamal,4 sat,garn svab/iavo yoFita1,1 para1.1.1 
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11 r . Buch. 
Simpl. 

	

Siir. 	I 	Som. 	I Ksem. I 	Syr. 	I 	SP • 	I 	Mt. 	I 	Parn. 	Schm. 	I 	B 	j----' 
— 	— 	— 	— 	— 	47 	 88 	74 _ 	_ 	— 	— 	— 	— 	 89 	75 
— 	— 	— 	— 	— 	48 	 90 	76 

	

F 	— 	 — 	— 	— 	49 	 91 

	

eq• 	— 	— 	— 	— 	*50. 52 	*92.94 *77. 79 
' '? 	— 	— 	— 	— 	— 

— 	— 	— 	— 	— 
Die betrogene Buhlerin. 

• 51 	 93 	78 
— 	— 	— 	— 	— 

II, 151 	— 	— 	— 	II, 85 	— 
— 	— 	— 	— 	— 
— 	— 	— 	— 	Cf. III, 5 

	

53 	 95 	80 
II, 186 	II, 178 81.11,159 

	

54 	 96 	82 

	

*55 	*97.101 	*83 
*1, 390 	*I, 367 

— 	— 	— 	— 	— 
— 	— 	— 	— 	Cf. III, 6 

_ ____ 	_ 	 ___ 	_ 

— 	— 	— 	— 	— 

Affe and Vogelnest. 
56 	 98 	84  

	

I, 391 	I, 368 
57 	 99 	85 

I, 346 	I, 314 	I, 297 
58 	 100 	86  

	

I, 392 	I, 369 
— 	— 	— 	— 	— 	*55 101. *97 	*83  *I,103 	1, 367 
— 	— 	___ 	 — 	*HI, 40 	*102. 103 	— 

— 	— 	— 	— 	__  Der Brahmans mid seine 
treulose Frau. 

— 	— 	— 	,--. 	_ 	*59 	*104. 105 	*87 
_ 	_ 	_ 	[Das unvorsichiltige Kamel. 	Ii) 

— 	— 	— m 	 — 	_ 	106 	88 e' 	 _ 
--• 	— 	— 	— 	— 	60 	107 	89 

108 	90 •.— 	— 	_____ 	— 	— 	61 	I, 247 	I, 233 
— 	— 	— 	— 	— 	— 	 — 	91 
— 	— 	— 	— 	— 	*62 	*109.114 *92 
— 	— 	— 	_ 	_ 	Der sehlaue Schakal. 
— 	— 	— 	— 	— 	_ 	110 	93 

• — 	— 	 — 	— 	— 	63 	111 	94 
112 	95 — 	— 	— 	— 	— 	64 	III, 140 III, 126 

— 	— 	— 	_ 	— 	20 
— 	— 	— 	— 	— 	*62 

113.22 	96.21 
114.*109 	*92 

— 	— 	— 	_ 	— 	65 	 115 	97 
— 	— 	— 	_ 	— 	*66 	*116.117 *98.99 
— 	— 	— 	— 	— Der Hund in der Fremde. 

_ 	_ 	_ 	— 	67 	 118 	100  
W) 	

III, 147 	III, 132 
3 	_ 	_ 	_ 	_ 	__ 	 _ 	— 

1) Str. 59 and die ErzAhlung sind Parnabbadra abzuspreehen. Sie stehen 
nut in der aus Sirnpl. interpolierten Hs. K. 	2) Fehlt in A B E F. 
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V. 'Inch. 
Simpl. 

Sir. I Som. 	I K§em. I 	Syr. 	I SP 	I 	Hit. 	I Piirn. Sehm. 	I B I 	II 
*3 *1.12 	*1.17 	*1 

Die hoiden Morder. 
. • 2 	 2 	' 	2 

3 	 3 	r--6 
. 4 	 4 	3 

5 	. 	5 	_ 
— 	6 	4 • 

' 6 	 7 	5 
— 	8 	_ 

. 9 	6 
7 	10 	7 
S 	11 	8 
9 	12 	9 

10 	. 	13 	11 
— 	14 	10 
11 	15 	12 
63 	• 	16.83 	61 • *3 12. *1 	17. *1 	— 

Cf. 
LXIV, 13 • *13 	*18 	*13 

*1 — 	*53,6 *1 *IV, 97 — 	— 	— 
Ichneumon and Brahmanin. — Ichneumon and Brahmanin. 

— — 	— — — — 14 	19 	14 
— — 	— — — — 	20 	- 
- — — —• — 21 
— — — — — *15 	*22 	*15 
— — — — — Die vier Schatzgriber. 
— — — — — 	23 	--.. _._ — — — 16 	 24 	16 

— — — -- 17 	25 	17 
H, 51 — 	' — — II, 35 I, 97 11, 81' 	26 	-,• 

_ _ 	— — — 19 	12 	( 18 
i, z2  

— — — 20 	• _ 	19 
— — — 21 	I,17 	 20- I,15 
___ — ..... -•- — — 21 22 	I, 14 I,12 

i 

 

I% — — — — 23 	1, 15  

— 
— 

— 	— 
— 

— - — 
— 

24 	 23 4, 11 25 	"3 	
24 —  — — — 26 	I,18 	25 

— — 	— ----— 27 	— 	26 
— 	— — — 28 	27 . 	27 

— — — -,- 	28 	- 
- — — 29 	29 	28 
— — — 30 	*30 	29 

Bd. LVII I. 5 
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V. }Inch. 
Sirnpl. 

Sar. 	I 	Som. 	I Keem. I 	Syr. 	I 	SP I 	Hit. 	I 	P iirn. 	Schm 	1 	1.̀7---i—Tr 
— 	— 	— 	— 	— — — 	 31 	_ _ 	— 	— 	— 	— — 31 	32 	30 — 	— 	— 	—: — — 	33 	_ 
_ 	— 	— 	— 	— — I,350 	34 

.1,  330 	I, 312 
— 	— 	— 	— 	— — 32 	35 	31 
— 	— 	— 	— 	— — *33 	*36.39 	*32 
_ 	— 	 __. 	— 	— 

— Die Gelehrten, die den toten L tiwen 
beleb en. 

— 
	___ 	___ 	___ 	____ _ 37 

II, 134 	11, 118  

— — — 
I, 53 

I1r,131 — 	38 	- 
- 	— 	— 	— 	— — *33 	39. *36 	*39 
_ 	_ 	— - — 	— — — *40.30 _ 

_ Die Buell- _ 	_ 	— 	— 	— — gelehr ten. — 

_ 	___ 	____ 	__ IV, 24 42 
IV, 27 IT, 26 

— 	— 	— 	— 	— — — 43. *40 _ 

— 	— 	— 	— — — 44 
I, 20.323 I, 17. 306 

— 	— 	— 	— 	— — *34.36 	*45.50 	*33.35 
— 	— 	— 	— 	— — Die dumm en Fische and der kluge 

Frosch. 

— — — — I 	 46 , 344 	I, 158 	— 
— 	— 	— 	.___ 
_ 	— 	— 	— 	— 

— _ — 	 _ 47 
33 	48 	34 

— 	— — 36. *34 	50. *45 	35. *33 

-- 	-- 	-- 	-- 	-- -- *37.45 	*51.59 	*36 
— 	— 	— 	— 	— — Esel and Schakal. 
— 	— 	— 	— — 38 	52 	37 ___ 	____ 	____ 	— 	— — 39 	53 	38 — 	— 	— 	— 	— — 40 	54 	39 — 	— 	— 	— 	— — 41 	55 	40 — 	— 	— 42 	56 	41 — — — — — 	— 	42 — 	— 	— 	— 	— — 43 	57 	43 — 	— 	— 	— 	— — 44 	58 	44 — 	— 	— 	— 	— — 45. *37 	59. *51 	*36 
— 	_ 	— 	 — 	_ — *46 	*60.70 	*45 	" 
— 	_ 	— 	 — 	__ _ nn Der Weber 	it zwei Hopfen. 
___ 	 ___ 	____ ____ — 	61 	— 
— 	— 	 — 	— — 47 	62 	- - 	— 	— 	 — _. 48 63 	46 — 	— 	— 	— —  49 	64 	47 
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V. Bitch. 
Simpl. 

SKr. 	I Som. 	I Ksem. I 	Syr. 	I 	SP 	I 
— 	— 	— 	— 	— 
— 	— 	— 	— 	— 
— 	— 	— 	— 	— 
- 	— 	— 	— 	III, 77 
- 	— 	-- 	— 	— 
— 	— 	— 	— 	— 

Hit. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

1 	POrn. 	Schm. 	I 	B 	I 	H 
50 	65 	48 
51 	 66 	49 

III, 241 	67 	- 
III, 242 	68 	- 

52 	69 	50 
*46 	70. *60 	*45 

*2 	— 	— 	*53,23 	*2 — *53 	*71.72 	*51 
Der Vater des Somaiarman. 1 	— Der Vater des SomaSarman. 

— 	— 	— 	— -- *54 	*73.86 	*52 
— 	— 	— 	— 
— 	— 	— 	— 
— 	— 	— 	— 
— 	— 	— 	— ____ 	— 	___ 	— 
- 	— 	— 	— 
— 	— 	— 	— 
— 	— 	— 	— 
— 	— 	— 	— 
— 	— 	— 	— 
— 	— 	— 
— 	— 	— 	— 
— 	— 	— 	— 
— 	— 	— 	— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

• — 
— 
— 
— 

Die Rache des Affen. 

	

55 	 74 	53 

	

56 	 75 	54 

	

57 	 76 	55 

	

— 	 77 	- 
58. II, 43 	78 	56 

	

59 	 79 	57 

	

60 	 80 	58 
61. II, 100 	81 	59 

	

62 	 82 	60 

	

63 	83. 16 	61 

	

64 	 84 	62 

	

65 	 85 	63 

	

*54 	86. *73 	*52 
— 	— 	— 	— 
— 	— 	— 	— 

— 
— 

66 	 87 	64 
*67.68 	*88.89 	*65 

_ 	_ 	_ 	— t-,  0: 
— Der Dieb, der lakeasa und 

der Affe. 
;• 	— 	— 	— 	— 

— 	— 	— 	— P
_ 

— 

	

— 	 90 

	

*69 	*91. 100 	*66. '7 

— 	— 	— 	___ 

— 	— 	— 	— 
- 	-- 	— 	— 

—  

— 
— 

Der Blinde, der Bucklige und 
die Konigstochter. 

	

— 	92 	- 

	

*70 	*93.94 	*67 

— 	— 	_ _ . Der R.S4asa and der 
Brahman. 

— 	— 	— 	_ 
— 	— 	— 	— 
— 	— 	— 	— 
— 	— 	_ 	— 
___ 	— 	— 	— 
— 	— 	— 	— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

	

71 	 95 	68 

	

72 	 96 	69 

	

73 	 97 	70 

	

75 	 98 	71 

	

_ 	 99 
I, 258 	— 

	

*69 	100. *91 72. *66 
— 	— 	— 	— — II, 6 	*101. 102 	*73 

— 	— 	— 	— — — 
Die Vogel 
mit zwei 
1111sen. 

5* 
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T. Buell. 
Simpl ,------^-----... 

Sir. 	I 	Som. 	I Ksem. I 	Syr. 	I 	SP 

	

-- 	__ 	__ 	__ 

	

___ 	__ 	__ 	__ 

Hit. 
— 
__ 

Pirn. 	Schm. 	I 	B 	I 	H 
__ 	103 	__ 
__ 	*104.106 *75 

— 	— 	— 	— 

t, 	— 	— 	— 	— 
m 	 __ 	__ 	__ x 
m: 	— __  

— 

— 
__ 

[D. Kr. a. L.]') 

— 

Der Krebs ids 
Lebensretter. 
-- 	76') 
105 	77 

— 	— 	— 	3* — — — 	— 
— D. beid. 

Murder. — 
D. beid. 
Murder. — — 	 — 	_ 

— 	— 	— 	[4] 3 ) 
- 	— 	— 	5 

— 
IV, 101 

— 	 — 	- 
— 	 — 	— 

1) Siehe Seite 64 Anm. 1. 
2) .--= Koseg. V, 90, emendiert von Boehtlingk in den Ind. Spr. 
3) In A mit starken Abweichungen. 

Zu Band 57 dieser Zeitschrift, 6391 
Bei der Korrektur dieses Aufsatzes sind mir folgende Druck- 

fehler entgangen : 
S. 678, Z. 15 1. pacchanutappati; Z. 23 1. wie b e i Parri. ; 
, 679, 	„ 	5 1. (1. WfraT) ; 
„ 687, 	„ 16 1. der Schakal. 
S. 650 hatte 	ich each Galanos' tbersetzung Kvq9oii 7V 	vrog 

vermutet, dass die urspriingliche Lesart nicht cn..sictil , wie Megha- 
vijaya liest , sondern lesili war. 	Da mir jetzt in dem I. 0.-Ms. 
Biihler. Nr. 85 der Sanskrit-Text vorliegt , den Galanos 	iibersetzt 

- 	hat, so kann ich bestatigen , dass sich die vermutete Lesart that- 
sachlich in diesem findet. 	Ich boffe bald n4here Angaben ilber 
diese Recension zu geben. 	 Joh. Hertel. 
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Beitrage 	zur Beleuchtung 	des 	islamitischen 	Straf- 
rechts , 	mit Riicksicht 	auf Theorie und Praxis in 

der Tiirkei. 
Von 

Johann Kresmairik. 

I. 
Das grosste libel der Tiirkei besteht bekanntlich darin, dass 

ihre staatlichen Einrichtungen tiberwiegend asiatischen Ursprungs 
sind, wahrend die politischen Wandlungen, oder, mit anderen Worten, 
das 	sick entwickelnde Leben 	sie zwingen , sich in 	den fiusseren 
Formen des staatlichen und gesellschaftlichen Lebens den durch 
die europfiische Kultur angenommenen und verkiindeten Ideen an- 
zupassen. 	Ja oft liegt eben darin das Hauptfibel, dass die euro- 
paischen Kulturbestrebungen in der einen oder anderen Manifestation 
des tfirkischen offentlichen Lebens formell eingebiirgert erscheinen. 
Da sie jedoch infolge der hemmenden Wirkung irgend einer kar- 
dinalen Schwierigkeit nicht Wurzel fassen konnen , 	zeigt sich ein 
doppelter Nachteil des Versuches : einerseits verliert in der Tfirkei 
die einen unbedingten Fortschritt versprechende Zauberkraft der 
europiiischen Kultur, 	andererseits in Europa die in die Reform- 
taigkeit der Turkel gesetzte Hoffnung ihren Kredit. 

Und dennoch wissen wir, dass weder die eine noch die andere 
Auffassung so im Allgemeinen bestehen kann. 	Denn die euro- 
pfiische Kultur sichert nirgend einen unbedingten Fortschritt, wenn 
auch 	ihre 	zahllosen Errungenschaften 	das Wohl der Menschheit 
entschieden ffirdern, und andererseits ist die Fahigkeit der Tiirkei, 
jede rationelle Reform aufzunehmen und durchzuffihren, eine un- 
bestreitbare Thatsache , 	wenn 	auch bisher zahlreiche darauf ab- 
zielende Versuche misslungen sind. 

Wollen wir nun die Regenerierungsfithigkeit des tiirkischen 
Reiches , beziehungsweise die Moglichkeit einer derartigen Regene- 
rierung beurteilen 	und 	uns 	fiber die tiirkisehen offentlichen Ver- 
haltnisse klarere Begriffe verschaffen, so ist es unbedingt notwendig, 
dass wir mit den wichtigeren Principien des tiirkischen Rechts-
lebens bekannt werden. 
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Im mohammedanischen Osten hat namlich das Recht sowohl 
als Wissenschaft, wie auch als Regulator des menschlichen Lebens 
eine viel grossere Bedeutung, 	als im 	christlichen Europa; dean 
dort steht das Recht mit der Religion in engem Zusammenhang 
und infolge dieser innigen Verwandtschaft werden mindestens die 
elementaren Kenntnisse der Rechtswissenschaft, als die auf das Be-
nehmen der Mensehen im Leben beztiglichen Regeln, schon in den 
Volksschulen unterrichtet. 

In Europa 	kann 	man 	ausserordentlich 	gelehrt 	oder 	sonst 
hervorragend gebildet sein, ohne dass man in den Rechtswissen- 
schaften entsprechend bewandert sein muss. 	In den mohamnieda- 
nischen Staaten hingegen und so auch in der Tarkei giebt es keine 
vollkommene Bildung ohne juridische Kenntnisse. 

Das Christentum befasst sich nur mit dem innern Leben der 
Glaubigen; seine das praktische Leben betreffenden Lehren bewegen 
sich zum grossen Teil nur in Allgemeinheiten. 	Es 	fordert wohl 
von seinen Anhangern gute Handlungen und verbietet die schlechten 
unbedingt , die Bestimmung dessen aber,  , was im gegebenen Falle 
gut, was schlecht ist, itberlasst es meistens dem Staate. 

Dal-fiber, welches Verhalten die Religion von den guten Christen 
als Eltern, Kindern , Ehegatten, steuerzahlenden Biirgern, vertrag-
schliessenden oder processualen Parteien, von dem Zeugen, Richter, 
von dem Verbrecher fordert, welche Rechte und Pflichten daher 
der Mensch in diesen Lebensverhaltnissen hat, lasst das Christentum 
die Vernunft oft im Zweifel. 	Die 	Religion verfugt caber keine 
klaren Vorschriften in der Hinsicht, worin eigentlich die strafbaren 
Handlungen bestehen, was Diebstahl, Totschlag , Ehebruch ist; in 
welcher Weise das Erbrecht ausgeiibt werden kann; inwiefern die 
Verftigungen eines Eigentiimers far die Zeit nach seinem Tode au 
beachten sind. 	Denn das Christentum kann z. B. ebensogut mit 
der Lehre vereinbart werden, dass der Erblasser das Recht hat, 
caber sein Vermogen letztwillig zu verfagen, wie auch mit der, 
dass dieses Recht ihm nicht zusteht. 	Es ist moglich, 	dass 	eben 
dieser Mange' des Christentums seine Hauptstarke bildet. 	Dies 
muss wenigstens aus der Erscheinung gefolgert werden , 	dass die 
bezfiglich des praktischen Lebens bestehenden pracisen Lehrsatze 
der Kirche oft Quellen heftiger ZusammenstOsse waren, 	wie z. B., 
um nur eins zu erwahnen, die Lehre des Katholicismus von der 
Unauflosbarkeit der Elie. 

Gewiss ist, dass wir uns, ohne uns in die Analyse der Sache 
vertiefen zu intissen, unmoglich der Erkenntnis der Thatsache ver- 
schliessed konnen, 	dass bei uns die Lehrsatze 	der Religion, 	die 
Verfugungen des Rechtes und die sociale Auffassung viel heftiger 
miteinander in Widerspruch geraten, als dass hieraus 	nicht eine 
Verwirrung der Begriffe erfolgen sollte. 	Man entbehrt in seiner 
Denkweise und in seinen Handlungen der notwendigen Grundlage, 
wenn man bei der Erkenntnis des Guten und des Boson einen 
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sicheren Wegweiser vermissen muss. 	Erfahrun,gs,gemass besitzt das 
Gute nicht immer in sieh eine begliickende Wirkung, sondern oft 
vielmehr in jener tberzeugung, in jenem beruhigenden Bewusstsein 
des Menschen, dass etwas thatsachlich als gut zu betrachten ist. 

Wie soil man aber zu dieser tberzeugung gelangen? 	Durch 
den Verstand keineswegs , 	denn 	der Verstand ist ein sehr triige- 
rischer Wegweiser und wenn wir sehen, dass selbst kluge Menschen 
oft in ihren Folgerungen zu entgegengesetzten Resultaten gelangen, 
so ist es unmoglich, dass der denkende Mensch sich auf die Thatig- 
keit seiner Vernunft vollkommen verlasse. 	Die zilgellose Thatig- 
keit der Vernunft fiihrt in ihrem Endresultat leicht zur Anarchie, 
wahrend doch das menschliche Zusammenleben ohne gewisse Ver-
einbarungen von zwingender Kraft nicht moglich ist. 

Der Europaer steht bei der Erkenntnis des Guten und Bosen 
unter 	verschiedenen Einfliissen ; 	denn 	er klassificiert die 	mensch- 
lichen Handlungen nach ganz anderen Regeln, als denen der Reli- 
gion oder des Rechts. 	Die Religion lehrt den im Christentum ge- 
offenbarten gottlichen Willen in souveraner Weise, wahrend der 
mit Macht bekleidete menschliche Wille : der Staat — je nach der 
Verschiedenheit des Ortes und der Zeit — seine durch verschiedene 
legislative Foren 	fur 	bindend 	erklarten Rechtsthesen 	in 	ebenso 
souveraner Weise vorschreibt.  

Da nun die Quellen verschieden sind, 	ist auch die Klassifi- 
cierung der menschlichen Handlungen verschieden; in gute oder 
mindestens indifferente , und in bose 	d. h. in solche , 	mit welehen 
gewisse Nachteile verbunden sind. 

Wir Europaer finden die Widersprtiche zwischen Religion und 
Recht in ihren auf das richtige 	menschliche Leben beziiglichen 
Weisungen vollkommen natiirlich. 	Wir sind an diese gewohnt und 
erklaren sie damit , 	das Religion und Staat verschiedene Zwecke 
und verschiedene Aufgaben haben. 	Wenn aber die Vernunft aus 
irgend einem Grunde weder 	der durch die Religion , noch der 
durch den Staat vorgenommenen. Klassificierung der menschlichen 
Handlungen zustimmen kann , dann entsteht ein drittes beurteilen-
des Forum der Handlungen , die sogenannte gesellschaftliche Auf-
fassung , welcher der Staat sich in vielen Fallen beugt und der 
er eventuell such ein praktisches Wirkungsgebiet zuweist, wie wir 
dies z. 13. bei der Institution der Geschworenengerichte sehen. 

Der Islam befolgt in dieser Hinsicht ganz andere Wege. 	Bei 
ihm 	entspringen Religion und Recht einer und derselben Quelle, 
und diese Quelle ist der gottliche Wille , oder — richtiger gesagt 
— das , was der Islam als gottlichen Willen erkennen will. 	Gott 
ist es, der die Verhaltnisse des Menschen zu Gott, zu slob selbst, 
zu seinen Mitmenschen, zu seinem Fiirsten, zu seinem Feinde vor- 
schreibt. 	Infolgedessen 	ist 	das 	Recht (fitch), welches gottlichen 
Offenbarungen 	entspringt 	und 	aus 	der 	Kenntnis 	der 	auf das 
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praktische Leben bezuglichen heiligen Bestimmungen besteht1), ein 
erganzender Teil der Religion und die 	hervorragendste Wissen- 
schaft, insbesondere in jenem Teile (used filch), welcher lehrt, wie 
man aus den gottlichen Kundgebungen auch praktisch bindende, also 
auch im Zwangswege vollstreckbare Rechtsnormen ableiten kann =). 
Denn ohne Rechtskenntnisse kann man kein dem Willen Gottes 
entsprechendes Leben fiihren und dennoch ist es ja das Haupt-
bestreben des Muselmans, dass sein Leben eM gottgefalliges sei. 

Kraft ihres gemeinsamen Ursprungs giebt es in der Religion 
und im Recht keinen Widerspruch und kann es auch einen solchen 
nicht geben. 	Gutes und Bases sind bei beiden dasselbe und die 
Auffassung des Individuums und der Gesellschaft passen sich in-
folge der disciplinierten , einem und demselben Ziele zustrebenden 
religiosen und juridischen Erziehung leicht 	einer Theorie 	an, in 
welcher sie Befriedigung findet. 

Der grossartige Charakterzug des Islams , dass seine leitenden 
Ideen nicht nur im religiosen , sondern auch im rechtlichen und 
gesellschaftlichen Leben seiner Anhanger zum Ausdruck gelangen, 
fiihrt zti dem Resultate, dass im mohammedanischen Orient Religion, 
Rechtssystem und gesellschaftliche Auffassung in einer, anderswo 
nicht gekannten, Harmonic miteinander stehen. 

Das kann aber auch nicht anders sein, denn wie es wahr ist, 
dass der Islam das ganze innere und aussere Leben des Menschen 
erfasst, 	also 	auch 	seine 	Denkweise 	and 	seine 	Handlungen, 	so 
trachtet 	er auch ihn ' davon zu aberzeugen und &Allier zu be-
ruhigen , dass die das menschliche Leben regelnden Verfugungen 
auf dem Willen Gottes beruhen, und dass deijenige, welcher diese 
Verfagungen einhalt, nach dem Willen Gottes lebt, ob er nun als 

_ 	.. 
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andiichticrer Muselman betet oder fastet, 	ob er als Geschaftsmann 
einen 	Kauf- 	oder Verkaufvertrag 	schliesst, ob er als Soldat die 
`Yaffe fiihrt, oder ob er als Verbrecher die Strafe erleidet. 

In diesem Princip , das im Islam einen Gemeinschatz bildet, 
liegt eine riesige moralische Kraft. 	Es verkiindet die Einheitlich- 
keit 	der 	Hauptfaktoren 	des 	menschlichen Zusammenlebens 	und 
trachtet dies auch praktisch' zu verwirklichen und es ist durchaus 
nicht unmoglich , 	dass 	unter 	der Wirkung dieses Princips eine 
mohammedanische Nation unter giinstigen Umstanden sich zu einem 
mitchtigen Staate emporzuringen vermoge. 

Durch all dies will ich nicht beweisen, dass die mohamme-
danischen rechtlichen und religiosen Institutionen vollkommen sind. 
Das wurde ich auch vergebens behaupten , denn im Laufe dieser 
Studie 	wird 	an 	vielen 	Stellen 	die 	Mangelhaftigkeit 	dieses 	— 
itbrigens bewunderungswerten — Systems auffallen. 	Ich will nur 
betonen , 	dass wir, 	indem wir uns mit den mohammedanischen 
Staaten 	befassen , nicht einen Moment ausser Acht lassen dfirfen, 
dass dort die Herrschaft der Religion mehr ausgedehnt ist als bei 
uns , dass ferner Religion und Recht derselben Quelle entspringen, 
und dass der Muselman die bindende Kraft der Rechtssatze gerne 
und mit dem ruhigen Bewusstsein anerkennt, dass dies ein Gebot 
Gottes sei. 

In der praktischen Justiz verhidt es sich daher so, dass es in 
Europa moglich ist, unter dem Einfluss irgend einer neuen Theorie 
bei 	der 	Schaffung 	eines 	auf dem 	Gebiet 	des 	offentlichen 	oder 
privaten oder Strafrechtes notwendig erscheinenden neuen Gesetzes 
von ganz neuen Ausgangspunkten auszugehen; demnach eventuell 
den 	Kauf und 	Verkauf, 	die 	Haftung, 	die 	Eheschliessung, 	die 
Trennung , 	die Pflichten des Vaters und Gatten gegentiber seiner 
Familie , das Recht der letztwilligen Verfiigung anders 	au regeln, 
die Todesstrafe einzufiihren oder abzuschaffen, fur jedes Verbrechen 
nicht die bisherige, sondern eine anders geartete Strafe auszudenken 
und anzuwenden. 	Wir sehen , 	dass einzelne Staaten von dieser 
Moglichkeit auch ziemlich hitufigen Gebrauch machen , manehmal 
vielleicht sogar auch ohne zwingende Notwendigkeit. 	Das grosse 
Publikum nimmt von diesen Anderungen in der Regel kaum Kennt-
nis und erst bei der Anwendung der Gesetze ahnt es , dass bier 
irgend eine Neuerung erfolgt sein masse. ' 

In mohammedanischen Staaten ist derartiges vollkommen aus- 
geschlossen. 	Denn 	dort 	ist 	es 	a 	priori 	unmoglieh , 	bei 	der 
Schaffung von Gesetzen von einer andern, als von der bestebendert 
0 rundlage auszugehen, und wenn es dennoch geschieht, so wfirde 
die Vollstreckung der in das System nicht passenden Gesetze durch 
das Kardinalprincip des Islams verhindert werden, dass keine Ver-
ftigung bindend ist, welche gegen das gottliche Rechtsprincip ver- 
stosst. 	Ob 	dies 	ein Vorteil 	des 	muselmanischen Staatslebens ist 
oder nicht, das muss ich unentschieden lassen. 	Gewiss ist jedoch, 
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dass es nichts 	giebt , 	woraus man folgern konnte , dass fur den 
Islam aus dieser Verschiedenheit 	der Auffassungen 	eM Nachteil 
oder fffr die europiiischen christlichen Staaten ein besonderer Vor- 
teil entstanden ware. 	Es 1st moglich, 	dass 	wan Gesichtspunkt 
der Wohlfahrt der Menschheit der Inhalt des Recites auch gar 
nicht jene Wichtigkeit hat, welche ihm viele beimeSsen. 	Es kann 
zum grossten Teile indifferent sein, an welche Bedingungen gewisse 
rechtliche Folgen geknilpft werden , wenn nur die einwandsfreie 
Provenienz der Rechtsvorschriften gerechtfertigt ist und wenn sie 
mit dem menschlichen Denken auch sonst nicht in krassem Wider- 
spruch stehen. 	Dies warde bedeuten, dass die richtige Anwendung 
der bestehenden Rechtsvorschriften, 	das, 	wovon 	wir schlechtweg 
sagen , dass es Rechtens ist, wichtiger ist; dass, wenn bei Eintritt 
der Bedingung A die Folge B eintreten muss, dieses B nicht weg- 
falle , sobald das A bewiesen ist. 	Kauft also jemand einen Gegen- 
stand von einem andern, 	der diesen verkauft , so ist es unbedingt 
notwendig, dass die Folge hievon sei, dass das Geld Eigentum des 
Verkaufers, 	der Gegenstand 	aber Eigentum 	des Kaufers 	werde. 
Minder wichtig ist es , 	an welche Erfordernisse die einzelnen Ge- 
setzgebungen 	das 	Zustandekommen 	des 	Kaufes 	und 	Verkaufes 
kniipfen, 	ob an eine einfache Erklitrung oder an eine strikte For- 
malitat , eventuell an die Anwendung gewisser Ausdrficke , an eine 
Urkunde , 	an 	eM 	hoheres 	oder 	niedrigeres 	Alter 	der 	Vertrag- 
schliessenden u. s. w. 	Oder wenn jemand einen andern absichtlich 
totet oder in seiner korperlichen Gesundheit verletzt, so ist es un-
bedingt notwendig , dass der Thater fur diese Handlung im Sinne 
der Verfiigun,g,en 	des 	Gesetzes 	hafte. 	Minder wesentlich ist 	es 
jedoch, worm 	diese Siihne zu bestehen habe, ob in der Todesstrafe, 
in Freiheitsverlust, in Schadenersatz in Geld, in der Ahndung der 
Verletzung 	durch eine 	ahnliche Verletzung oder aber 	eventuell 
unter gewissen Umstanden in gar nichts. 

Nach dem Zeugnis der Geschichte zeigt das Recht je nach 
der Verschiedenheit der Zeiten und der Volker die grosste Mannig- 
faltigkeit. 	Und zwar nicht nur in seinem Inhalte, sondern auch in 
der Hinsicht, worin die bindende Kraft des Rechtes zu suchen sei. 
Dies ist es , worauf ich soeben abgezielt habe , 	als ich sagte , dass 
die Provenienz der Rechtsvorschriften nachzuweisen ist. 

Nach 	der 	europaisehen Auffassung ist eM Rechtssatz dann 
richtigen Ursprungs und infolgedessen von bindender Kraft, wenn 
er den Willen der iiber die Gewalt verfugenden staatlichen Fak- 
toren 	des Ftirsten , des Volkes oder beider zum Ausdruck bringt, 
in welchem Falle er die Bedeutung eines Gesetzes hat. 	Die euro- 
paische 	Theorie 	findet 	bekanntlich 	zwischen 	Recht 	und 	Gesetz 
wesentliche Unterschiede, da als Gesetz in den europaischen Staaten 
das zu betrachten 1st, was der zur Gesetzgebung berufene Faktor 
des Staates als Gesetz erklart. 

Der Islam' teilt diese Ansicht nicht, 	denn 	nach 	seiner Auf- 
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fassung ware dazu wieder ein besonderes Gesetz notwendig , dass 
die durch 	die Gesetzgebung als Gesetz deklarierten Vorschriften 
thatsachlich als Gesetz betrachtet werden. 	Wem steht aber das 
Recht zu, ein solches Grundgesetz zu schaffen? 	Solange aber ein 
solches nicht besteht , kann das Gesetz nur ein Ausfluss der Ge-
walt sein und als solches ist es nichts anderes, als der dem Krafte-
gleichgewicht einzelner oder mehrerer Machtfaktoren entspringende 
menschliche Wille. 	Natiirlich hat diese Art der Ableitung nioht 
unbedingt auf die Giite der Gesetze eine destruktive Wirkung. 

Die Lehren der christlichen Religion selbst nahern sich in 
dieser Hinsicht dem Islam, denn nach dem Christentum stammt 
die Gewalt von Gott und so ist auch die dem Christentum ent- 
sprechende Ausubung der Gewalt eine gottliche Sache. 	Nur dass 
dieses Princip keine so unbedingte und umfassende Geltung in den 
europaischen Staaten sucht und findet, wie die Theorie des Islams 
in den mohammedanischen Staaten, wenn auch in den letzterwahnten 
von einer geistigen oder vielmehr politischen Tendenz, die bei uns 
als klerikal bezeichnet 	zu werden pfiegt , 	nie die Rede 	war und 
auch nie sein konnte. 

Der Islam lehrt, dass die Rechte und Pflichten des Menschen 
von Gott festgestellt werden und dass jeder Rechtssatz dadurch 
und nur insoweit bindende Kraft hat, als dessen Zusammenhang 
mit der gottlichen Offenbarung nachgewiesen ist. 	Nach 	der mo- 
hammedanischen Rechtstheorie hat der Furst oder das Volk bei 
der Bildung 	des Rechtes nicht jene Rolle, welche 	diesel' beiden 
bei uns zukoinmt. 	Denn wenn das Gesetz den Willen Gottes, das 
Recht aber die Kenntnis der gottlichen Gesetze bedeutet, so ist es 
klar, dass das Zustandekominen des Rechtssystems unabhangig von 
den Machtfaktoren erfolgen muss , und wenn auch diese bestrebt 
waren, diese Thatigkeit der Wissenschaft zu leiten, so konnten sie 
es nur mit Inanspruchnahme derselben Methode thun 1). 

Da Gott seinen Willen dem Propheten geoffenbart , so fiihren 
zur Erkenntnis des gottlichen Willens der Koran und die Tradi- 
tionen des Propheten. 	Im Falle diese ungeniigend sind, schliessen 
sich ihnen als Hilfsmittel die fibereinstimmende Auffassung (igma') 
der berufenen Nachfolger und die Rechtsanalogie (Iszja's) an. 	Der 
mohammedanische Jurist muss daher in alien diesen Wissenschaften 
bewandert sein.  

Das europaische grosse Publikum befindet sich in dem Irrtume, 
dass die gesamte Rechtswissenschaft der Mohammedaner in dem 

1) E d ouard Lambert bemerkt richtig: 	A repoque , oil se sont fixes 
les' traits essentiels do la loi musulmane , 	les 	khalifes ne puisaient point, dans 
leur qualite de souverains, 	le pouvoir de corriger le droit traditionnel. 	Si les 
premiers khalifes ont collabore a la construction du systeme juridique religieux, 
do hit, 	c'est seulement en qualite de savants, depositaires 	de la pensee du 
prophete. 	La fonction du droit civil compare I. 	Paris 1903 , peg. 285 
Anm. 1. 
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Koran und in den Traditionen erschopft sei , wahrend doch das 
mohammedanische Recht ein durch viele Jahrhunderte ausgearbeitetes 
machtiges Rechtssystem ist, welches auch als Wissenschaft zu den 
merkwiirdigsten Produkten des menschlichen Geistes gehtirt. 	Wer 
den Koran und die Traditionen liest, wird in diesen eben das, was 
nach unserer Ansicht pracisen Gesetzen 	ahnlich ist, selten finden 
und er wird oft — ohne es wahrzunehmen — an einem Ausdruck 
voriibergehen , 	welcher 	bei 	der 	systematischen Ausarbeitung der 
entsprechenden Zweige des Rechtes als Grundlage gedient hat. 	So 
z. B. hat die Enunciation im Koran: „Gott gestattet den Kauf und 
den Verkauf, 	verbietet aber den Wucher" die auf die Regelung 
der Darlehensgeschafte und der tJberzahlung bezuglichen Theorien 
ins Leben gerufen. 	Aus dem Satze des Propheten aber: 	„Wer 
gegen den Moslim den Sabel zieht, dessen Blut ist frei", entspringen 
die Vorschriften der berechtigten Eigenwehr. 

Diese eigentiimliche Art der Rectsentwicklung macht uns auf 
zwei Hauptziige des mohammedanischen Rechts aufmerksam , von 
welchen der eine mit dem andern in Widerspruch zu sein scheint. 

Der eine Hauptcharakterzug des mohammedanischen Rechtes 
ist nach dem Gesagten die Stabilitat 	und die Unveranderlichkeit. 
Da von Geboten und Verboten Gottes die Rede ist, versteht es 
sich von selbst, dass die Menschen these nicht andern konnen und 
class die Offenbarungen ewige Geltung besitzen. Von diesem Gesichts-
punkte aus ist heute das mohammedanische Recht dasselbe, welches 
es zur Zeit der arabischen Chalifen oder in Ungarn zur Zeit der 
tiirkischen Herrschaft war. 

Da jedoch die angenommenen Rechtsquellen nicht ein einheit-
liches Rechtssystem bilden , sondern nur stellenweise irgend einen 
allgemeinen Reehtssatz oder eine Entscheiduna in konkreten Fallen, 
Enunciatiopen, Vorschriften oder Direktiven ohne wissenschaftlichen 
Zusammenhang enthalten , welche wieder sehr oft im Ganzen oder 
zum Teil einander widersprechen, oder mindestens mit einander in 
Widerspruch zu stehen scheinen, so bedarf es der -Mitwirkung des 
menschlichen 	Verstandes , 	damit die Gesetze , 	welche 	aus 	diesen 
Rechtsquellen gewonnen werden ki5nnen und zu gewinnen sind, 
mit einander vereinbart und zu Vorschriften ausgearbeitet werden 
lolinnen, die im praktischen Leben verwertbar sind. Die Mitwirkung 
des menschlichen Verstandes ist jedoch gleichbedeutend mit der 
griissten Versehiedenheit sowohl 	in den angewendeten Methoden, 
wie in den erzielten Resultaten. 	Hieraus entspringt jener andere 
Hauptcharakterzug des mohammedanischen Rechtes , dass die aus 
den Rechtsquellen abgeleiteten Vorschriften nach der Verschieden- 
heit der Rechtsschulen von einander ausserordentlich 	abweichen. 
Was nach der einen Schule richtig ist, das kann nach der andern 
Schule unrichtig sein. 	So ist z. Z. zum Kauf und Verkauf das 
Angebot des Verkaufers und die Annahme 	des Angebotes 	von 
Seiten des Kaufers notwendig. 	Was aber als bindendes Angebot 
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()der als bindende Annahme anzusehen, darilber gehen die Ansichten 
auseinander. 

Aber 	auch 	innerhalb 	der 	einzelnen 	Schulen sind 	die 	Ab- 
weichungen zwischen den zur Schule gehorenden leitenden Mannern 
sehr gross. 	Das tiirkische Reich gehfirt zum uberwiegenden Teile 
zur Schule des Abu klanifa. 	Nur class die Schiller dieses Rechts- 
gelehrten, wie Abu Jfisuf, Mohammed u. s. w., weder mit ihrem 
Meister noch mit einander in allem iibereinstimmten und in ihren 
Forsehungen und Entscheidungen oft entgegengesetzten Anschau-
ungen huldigten. 

Vom moralischen Gesichtspunkt filhlt der Rechtglaubige die 
Wirkung dieser Rechtsunsicherheit nicht, denn wenn seine Kennt-
nisse nicht genugen, urn ihm in der gegebenen Lage einen sicheren 
Standpunkt zu gewahren, kann er sich an eine anerkannte Autoritat 
wenden , zu der er als zu einem gottesfurchtigen und gelehrten 
Juristen Vertrauen hat und in. dessen Antwort das zweifelnde Ge- 
wissen Beruhigung findet. 	Diesem Vorgang verdanken zahlreiche 
Rechtsbiicher ihr Entstehen, welche im Osten unter dem Namen 
Fetwa-Sammlungen bekannt sind. 

Im praktischen Leben 	ist 	die rechtliche Ungewissheit 	ent- 
schieden von schadlicher Wirkung, wenn auch infolge zahlreicher 
Korrektiven die Gericbtspraxis viel 	einheitlicher ist, als man im 
ersten Moment denken wiirde. 	In einzelnen mohammedanischen 
Staaten wurden Versuche gemacht, aus dem vorhandenen Material 
ein einheitliches Gesetzbuch zu schaffen, welches samtliche auf der 
gottlichen Offenbarung beruhende Vorschriften enthalten soil. 	Der 
letzte 	derartige 	Versuch 	erfolgte 	im 	ottomanischen Reiche, 	wo 
wahrend der Reformperiode unter `Abdul'aziz eine zu diesem Zwecke 
gebildete Kommission einen Teil des Rechtsmaterials in moderner 
Form codificierte. 	Dieses Gesetzbuch (megelle), dessen Anwendung 
filr die Gerichte obligatorisch ist1), enthalt beilaufig das , was wir 
Privatrecht nennen. 	 Das Familien- und Erbrecht ist jedoch darin 
nicht enthalten, wie auch die,  rituellen, staatsrechtlichen und straf- 
rechtlichen Vorschriften des 	ari'atrechtes darin fehlen. 

Es ist offenkundig, dass der Islam unter der Einwirkung der 
europaischen Ideen 	auf dem 	Gebiete des offentlichen Lebens in 
vielen mohammedanischen Staaten weichen musste. 	Wenn auch 
das mohammedanische Recht am weuigsten geeignet ist, die euro- 
paischen Ideen aufzunehmen, 	so 	zeigen sich 	dennoch 	auch auf 
diesem 	Gebiete verschiedene Spuren europaischen Einflusses. 	Am 
meisten ist dies infolge 	ihrer exponierten Lage in der Trirkei be- 
merkbar. 

Der Zweck der vorliegenden Studie ist die Schilderung des 
tfirkischen Rechtslebens in seinen Hauptzfigen und damit im Zu- 

1) Die Einleitung und 	das erste Buch (Kitdb ulbuja9 der tfirkischen 
Megelle ist im Jahre 1285 AH. (1868 a. D.) erschienen. 
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sammenhang 	die 	Darstellung 	der 	riesigen 	Schwierigkeiten , 	mit 
denen die Staatsmanner des osmanischen Reiches kampfen milssen, 
indem 	sie 	einerseits 	den Anforderungen 	des Islams 	entsprechen 
wollen, 	anderseits aber es versuchen , 	die 	durch 	die europaischen 
Machte urgierten Reformen zu verwirklichen. 

Ich werde mich hier 	speciell 	mit dem. Strafrecht befassen, 
denn da ist der Unterschied zwischen der europaischen und der 
mohammedanischen Auffassung viel auffalliger. 

In der Tiirkei kennt man derzeit zweierlei Strafrechte, nam- 
lich 	das auf religiosen Grundlagen 	beruhende mohammedamische 
SarI'at - Strafrecht und das weltliche Civilstrafrecht. 	Venn wir in 
die Ausiibung 	der 	tiirkischen 	Strafgewalt 	einen 	Einblick 	thun 
wollen, so milssen wir beide Strafrechte ins Auge fassen. 

Das garratstrafrecht ist eM Teil des 	arratrechtssystems — 
welches urspriinglich die bei uns iibliche Einteilung in Privatrecht, 
Staatsrecht und Strafrecht nicht kennt 1), 	— 	und als solches ist 
es, 	da es auf der gottlichen Offenbarung beruht , una,banderlich. 
Abgesehen von seiner natiirlichen Entwicklung  ist das Sarratstraf-
recht in semen Grundprincipien noch heute dasselbe, wie vor Jahr- 
hunderten. 	Seine Kenntnis ist nicht nur fur den Juristen, sondern 
such fur den Geschichtsschreiber und den Politiker ausserordentlich 
wichtig , denn als Wissenschaft eroffnet es uns ein sehr beachtens-
wertes Resultat des menschlichen Denkens, und als Komplex solcher 
einschneidender 	Vorschriften , 	an 	welchen 	eM 	grosser 	Teil 	der 
Menschheit aus Oberzeugung mit Herz und Seele Jahrhunderte hin-
durch festgehalten hat und such heute festhalt, wirft es auf viele 
Dinge eM Licht, welche bei oberflachlicher Beobachtung der histo- 
Aschen Ereignisse sonst unerklarbar erscheinen wurden. 

Die Civilstrafgesetze enthalten die Strafbestimmungen der je-
weiligen Staatsgewalt und konnen, ebenso wie sie erbracht wurden, 
auch wann immer abgeandert werden. 

, 	 . 
1) Der moderne turkischo Rechtsgelehrte 'Ali gajder bemerkt in seinem 

Kommentar zum tiirkischen biirgerlichen Gesetzbuche (Megelle) folgendes: 
... 

1::.4.)t....c. AO ja...v...i 	isd J..X............ii;..4 	24.4....3 L. 	‘..1 	x.., g ii; 	3..r.k.....,c) 	,.14.1- 	,N.,.o.S.,.. ..) 	.. 
04,34:0..C. 	t31...3 	(......i 	tz.,.1,01.2,* 	kz.:A11::i 	.............:i 	t...:.4......;,0 	tsiL2 	1,.......i . 

J 	• 
`Ali Hajder: 	Durar ulhuickcim, 	garhu 	medelleti 	'lahlf,dm 	(tilrkisch), 
Konstantinopel 1312 (AH.), I. Bd. pag. 22. 

Beziiglich des Ausdruckes muqmeldt giebt derselbe Autor folgende Er- 
klarung : 	c.. 2.:.S1 	L.-3.1.t! 0.24..?- ,4.4.‹.ia.LoLtc cA,c 	ti,..X.:..3l. 	Al=lsi,a e_:.3".?1,4Lsci3 

ts)--1 	-.).,4t 	rtyla 	3,A—,  sL.X...t.:,... zdt...4,...f Q.:...4.= (:.5.1:.! 	c)V c,...:.....,.4 
441 	 zaA l 	 A,  44 4.,!! je:xio., 	(7:3,03 	E...)..4_, ji,U.......4 	_.,---_,1,0_, 	L5,-7-,, 	;.?14 

_L.,,I,I 	L),..,.01. 	Is...N.:1 /444 _pt.2.4%/0 	a. a. 0. pag. 	27. 
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Das gegenwartig geltende tiirkische Civilstrafgesetz ist neueren 
Datums; vom wissenschaftlichen Gesichtspunkt hat es jedoch einen 
sehr geringen Wert und kann hochstens in kulturhistorischer Be-
ziehung einiges Interesse bieten. 

ICI 	bemerke , dass mit Rilcksicht auf seinen Ursprung das 
Militaxstrafgesetz unter denselben Gesichtspunkt fallt, wie das Civil-
strafgesetzbuch und so stehen denn diese zwei Gesetzbiicher dem 
SarVatstrafrechte, wenn sie auch mit diesem nicht in unbedingtem 
Gegensatz sind, doch jedenfalls gegeniiber. 

Das Sarl'atstrafrecht wurde in der Tiirkei durch das Insleben-
treten des biirgerlichen Strafgesetzbuches nicht ausser Kraft gesetzt. 
Seine Ausserkraftsetzung ist ilberhaupt nicht moglich1), denn dazu 
hat niemand das Recht. 	Aber spine Anwendung bewegt sich inner- 
halb enger Grenzen, denn die Sari`atgerichte sind nur in gewissen 
bestimmten Strafangelegenheiten zu urteilen berufen , wahrend die 
burgerlichen Gerichte. bei del. Beurteilung der vor sie gewiesenen 
strafbaren Handlungen nach den Bestimmungen des civilen Straf-
gesetzes vorgehen miissen 2). 

Wir nehmen daher in der Turkel die Anomalie wahr, dass es 
zweierlei Strafrechte hat und dass iiber die strafbaren Handlungen 
verschiedene , 	einander 	nebengeordnete, Gerichte 	vorgehen. 	Wie 
diese zweierlei Rechtspraxis bei der Judikatur mit einander ver-
einbart werden kann, darauf werde ich spater,  , wenn wir die zwei 
Strafgesetze schon besser kennen gelernt haben, zuriickkommen. 

Fiir jetzt beschranke ich mich nur auf die Andeutung dessen, 
dass in der tiirkischen Justizpolitik derzeit zwei Richtungen herr- 
schen und noch sehr lange herrschen werden. 	Die eine ist die- 
jenige, welche 	die 	strengere Anpassung an das gottliche Gesetz, 
das 	ist 	an 	das Sarl'atrecht verkiindet, 	die zweite 	aber diejenige, 
welche die ausdriicklichere Geltendmachung der modernen euro-
paischen Rechtsprincipien in der Legislative verlangt. Im tiirkischen 
Rechtssystem finden wir Spuren beider Richtungen und zwar — 
da 	es sich in 	der Regel 	urn 	die Konkordanz 	entgegengesetzter 
Principien handelt — nicht immer zum grossen Vorteil der ein- 
heitlichen Rechtstheorie und Judikatur. 	Das Resultat der 	erst- 
erwahnten Bestrebungen ist der tiirkische Privateodex (Megelle), 

1) Vgl. die Bestimmungen des § 1801 der tiirkischen Megelle. 

2) t.:.:.ya. 	ei3  ii....:4;;;. 	0_,.,il.+P 	..12.. 	01..d3i 	ka...ly 	tioxil...-IS 

,::,,,,,k..6.s'3  31,03 c)L.?- .::.;.-LAS 	z‘S o.•:•.±:i olro cp..St 	u.oy.a.:,0 0:1 /43L-OL.:::, 

x.;..,D) 31 	 ,.....4.4;;:, 	t  _.5..4-, 	Lrip.)..iN 1 	f.,.;.p..c 	u..,1....1 	ii..ij...) "..x...i.AL.i., 	0:0_5.c. 

L5
i_?. 	xer., 	1,..y 	35.1533 j......ia 	L)...?L'z‘,LA 	1,..3 sr)," 	t.::41.ks 	3.):5.J., 	L5..L..A 

_bit, 	 ) .) ).) 	Ls" 	,.3 u. s. w. 	Aus 	der Vorrede zum tiirkischen Strafgesetz von 

1267 AH. 	Ahmed Lu tfi: Mira ti 'addlet, Konstantinopel 1306, pag. 151. 
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ein vorzfigliches Werk, wahrend das Resultat der letzterwahnten 
Richtung das hargerliche Strafgesetzbuch ist. 

In turkischen Juristenkreisen macht sich eine starke Stromung 
wahrnehmbar, deren Zweck die Umarbeitung des Strafrechtes, ebenso 
wie das beim Privatrechte 	der Fall war, 	auf Grund 	des Sarrat- 
rechtes ist, was jedoch nicht eine vollkommene Beseitigung der 
Errungenschaft der europaischen Wissenschaft auf diesem Gebiete 
bedeuten will. 

Ein Mitglied der tfirkischen Kodifikationskommission , 	der so- 
genannten Megellekommission, der — wie man berichtet — jedoch 
bereits verstorbene 'Omer Hilmi .Efendi, versuchte es, das Material 
des Sadatstrafrechtes, so wie dieses im ottomanischen Reiche Geltung 
hat, wenn ich mich so ausdriicken 	darf, in Form eines Gesetz- 
entwurfes zusammenzufassen. Sein Buch, welshes nach moslemitiseher 
Zeitrechnung im Jahre 1301 (1883 a. D.) unter dem Titel Mi`jari 
`adalet 	in Konstantinopel erschien, 	ist 	ein 	sehr 	interessantes und 
lehrreiches Werk und wird als ein in reformatorischem Geiste ge-
schriebenes richtunggebendes Werk sehr geschatzt. 

Im Laufe meiner Studie werde ich mich wiederholt auf dieses 
vorzugliche Buch berufen , das man in der Tiirkei bei der Reform 
des Strafrechtes offenbar zum Ausgangspunkt nehmen wird. 	Es ist 
bedauerlich, dass das Werk nicht vollstandig ist und nur die gegen 
das 	menschliche 	Leben 	und 	die 	ktirperliche 	Unversehrtheit ge- 
richteten strafbaren Handlungen behandelt. 	Aber auch so bietet 
es schatzbare Aufkliirungen dariiber,  , 	wie bisher im ottomanischen 
Reiche das §ari`atstrafrecht angewendet wurde und wie man bei- 
laufig 	die 	Anwendung 	dieser Vonchriften 	in 	der Zukunft 	ins 
Auge fasst. 

II. 

Bevor ich mich auf die Behandlung der einzelnen strafbaren 
Handlungen einlasse, erachte ich es fin- notwendig, jene allgemeinen 
Begriffe kurz zu erortern , ohne deren vorherige Kenntnis die de- 
taillierteren 	Verffi,gungen 	des 	garfatstrafrechtes 	dunkel 	bleiben 
kiinnten. 	Einige dieser notwendigen 	Vorkenntnisse , 	insbesondere 
aber die, streng genommen, theologischen, sind genugend bekannt 
und wurden bereits eingehend genug bearbeitet. 	Doch halte ich 
es fur zweckmassig, sie mindestens summarisch zu erwahnen , ins- 
besondere 	mit 	Riicksicht 	auf jene 	nichtorientalischen 	Juristen, 
welche ihr Interesse fiir diesen Zweig des tiirkischen Rechtslebens 
vielleicht zur Lektiire der vorliegenden Studie veranlassen kannte. 

Der Islam verlangt von seinen Anhangern, dass sie die durch 
ihn verkfindeten Lehren glauben und nach ihnen handeln sollen. 
Dementsprechend sind der Glaube (i‘tqcdd) und die Praxis oder 
der Ritus ('amal) zu unterscheiden. 

Ihrem Glauben oder ihrem Ritus nach kiinnen die Mohammedaner 
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verschiedenen Konfessionen oder Schulen angehoren. 	Die Tiirken 
behaupten von sich, das's sie — hinsichtlich ihres G l a u b e n s — 
Anhanger jener Konfessionen seien, welche den Namen der — im 
weiteren Sinne genommenen — Tradition und der Gesellschaft des 
Propheten tragt (ehli sunnet welgemd'at), d. h. sie behaupten, dass 
sie jenem Glauben angehoren, in welchem die Gefahrten und die 
Angehorigen des Propheten lebten 1). 	Was aber den Ritus betrifft, 
so gehoren sie zu der nach Abu Hanifa benannten Schule. 	Dies 
bedeutet , 	dass sie 	in ihren Gottesdienste (qbadet) und bei ihren 
Handlungen ihn als ihr Oberhaupt d. i. ihren Imam -betrachten, 
Bass sie jene Lehrsatze, welche er nach seiner eigenen Interpretation 
aus dem Koran und den heiligen Traditionen (ltadit) abgeleitet hat, 
als richtig annehmen und bei ihren Handlungen seinem Worte ge-
mass vorgehen 9. 

Wir wissen, dass nach mohammedanischer Auffassung der Be- 
gruff der Religion 	einen 	viel ausgedehnteren Inhalt 	hat, 	als 	bei 
dem Christentum. 	Die Mohammedaner lehren, dass die Religion 
oder, besser gesagt , das Glaubensbekenntnis (imdn), welches darin 
besteht , dass der *Mensch durch rein Herz bekraftige und dumb 
seine Zunge aussere, dass all das, was Gott zu dem Propheten ge-
langen liess, die reine Wahrheit ist, — vollkommen gleichbedeutend 
mit dem Islam sei. 	Glaubensbekenntnis oder Islam ist daher genau 
dasselbe. 	Hingegen konkludieren sie dahin, dass die Religion (din) 
und die Nation (millet) im Wesen eM und denselben Begriff be- 
deuten 3). 	Denn die Religion ist die Verfiigung 	Gottes , 	welche 
durch den Propheten der Menschheit geoffenbart wurde , und an 
welche der' Mensch glaubcn muss; das Gesetz (darl'at) aber ist 

1) 0,1,.•+J: 	)5%...\..fr tA.31/ 4.4 	%.1.:....=L4.43. 	v;.....;......, 	Pi 	..........,...4),:\ do 	t.),)Liii:_c!(< 

0...) 	A.....4 	_ j.4..X.4t 	b))_;t 	...31..ii.z=c 	tuL.5.-,:=1.4..-3 	 L.5..il...-41 	Q.si.....„,4.i-e,1" 
JA.K.,p 	b,...,!!„),! 	,..)Lii.z.Qc 	33! 	L.,:....). 	Matimild Mes'ad: uyau ‘a4,.cildi 

isicimi)jeden 'ilmi hcili kebir, Konstantinopel 1312, pag. 11. 
2) »)‘.X.*,:9,..5•A t:1,<...q_stifcc> Nit*,;.- j..?! ta..6A1 rLAI ro....9t. 250,14c.q 

• •L 	0 	• ,<.4-1,) -J. JI:ii.:c2 	N.A*; 	j.4 	..„.....rast 	rLA! 	15,..v.,I.z4., 	,,,x:),) ....Q 	.L. 	.. 	. 
Lii,..- 1/4-5-W-1 	1-xiLls':4' '2'..4".\--' 	''.17 	(4-4.5 	ciCikt 	(--\-3,-)4 	ru 

.,.....),-41 ))..,;.:.! ,_53--,,,,,..u4 	,it.,_,......., 	,,...<..3i, 	r.Lx..:sic 	5_,:i 	(5,1*,:z L5*43  

,c),..‹.4...JJ: 	111411111d Mes'ild a. a. 0. , 	- 
L 	 •) 	_ 	 ........K.J.r 	k.•: ,..14., 	CY ,P 

	

3) 	P.1.1.1.= 	.\ .4.-% 	C:)
.3
4=7 

...
i.oLy.t...Ad....) 	0 .... 

+.3 	• 	.....L+3L4 	cy.)}:t.Zi 	
c5

K‘.) J.A3 it.›..  	..i'v'j  z,),fl 	 ..1 	t 	."); 	b • ). 

	

0 3' r; 	. 3!  L5 
)i)4.3 	:....1.4_,, 	&...) 	25....:„.b.a! 	 u..‹.......41.x.S. 	Mahmfid Mes'ild a. a. 0. pag, 12' 
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ebenfalls 	eine Verfiigung 	Gottes, 	welche 	ebenso 	(lurch 	den Pro- 
pheten der Menschheit mitgeteilt 	wurde 	und 	nach 	welcher der 
Mensch handeln muss. 	Das gOttliche Gebot erscheint daher deco 
Moslim kraft seiner Gehorsarn fordernden Kraft als Religion, kraft 
der in ihm 	liegenden zusammenhaltenden und vereinigenden Kraft 
als ein nationalisierender Faktor, daher ffiglich als Nation. 

In 	diesern Grundprincip 	des Islams , 	welches 	fur den ersten 
Moment nur einen theoretischen Wert zu haben scheint, muss die 
Erklarung 	fiir 	die 	eigentiimliche Art und Weise gesucht werden, 
nach welcher 	die 	mohammedanischen Staaten 	die 	staatsrechtliche 
Stellung 	der Nationalitaten 	anderer Religion 	geregelt haben und 
deren Ausfluss 	fiir die 	nichtmohammedanischen tiirkischen Enter- 
thanen und fiir die Ausliinder die auch heute bestehenden und mit 
einem weiten Wirkungskreise — unter andern mit der Jurisdiktion 
in verschiedenen 	Civil- 	und 	Strafangelegenheiten 	— 	bekleideten 
kirchlichen 	Gerichtshofe 	(patrilelyine) 	und 	die 	Konsulargeriehte 
bilden. 	Diese Sondergerichte verdanken 	daher ihr Bestehen nicht 
so sehr den 	regnicolaren Vereinbarungen und den internationalen 
Vertragen, 	als vielmehr der 	ihr Zustandekommen 	erleichternden 
Theorie, 	class jede Nation, 	welche 	der 	Wohlthat der giittliehen 
Offenbaruno- teilhaftig  geworden, von Gott abgeleitete Gesetze haben 
muss, and class die Erkenntnis , 	die Entwicklung und Anwendung 
dieser Gesetze 	den zustandigen Behorden 	der einzelnen Nationen 
anvertraut werden masse. 

Aus der Geschichte wissen wir,  , 	dass 	die Beobachtung dieser 
Theorie die mohammedanischen Nationen daran gehindert hat, einen 
im europaischen Sinne einheitlichen Staat zu bilden und zu vielen 
Zusammenstossen zwischen der muselmanischen Staatsgewalt einer-
seits, ,den einzelnen Volkern und auslandischen Staaten aber anderer-
seits Anlass gegeben hat, was urn so weniger zu verwundern ist, 
als der Islam Lehrsatze enthalt, die von allgemeiner Geltung sind, 
die er also auch fur die Nichtmohammedaner fur bindend halt und 
deren Einhaltung er von jedem , der auf muselmanischem Gebiete 
debt, fordert, 	ohne Riicksicht auf die besonderen Vorschriften der 
Religion des Betreffenden. 

Nach der Lehre des Islams besteht das Leben des Menschen 
aus einer Reihe 	von Pflichten. 	Das 	Gute 	thun 	und 	das Bose 
meiden muss jedermann, der die notigen physischen und geistigen 
Eigenschaften besitzt, 	d. i. volljahrig und gesunden Verstandes ist 
(mukallaf). 	Was gut und was Wise ist, das zu beurteilen ist nicht 
der menschliche Verstand berufen. 	Gott allein kommt das Becht 
zu, den Menschen darilber zu belehren, was gut und was 'pose ist. 
Demgemass ist gut das, was Gott als gut, hose aber, was Gott als 
bOse bezeichnet hat 1). 	Kraft des heiligen Satzes: 	„Was 	die All- 

1) Uber die Beziehungen des Guten und Biisen zu 	den ghttlichen Ge- 
boten .und zur menschlichen Vernunft herrscht unter den mohainrnedanischen 
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gemeinheit 	der Moslims als gut betrachtet , 	das ist 	gut") kann 
auch die Gesellschaft dafiir Stellung nehmen, dass etwas gut oder 
hose 	ist, 	dock kann dieser Standpunkt natiirlich sich 	nicht 	zur 
grittlichen Quelle in Gegensatz stellen. 

Die Religionsphilosophen 	teilen 	die menschlichen Handlungen 
nach ihrem Werte vom Gesichtspunkte des Guten und des Bosen 
in mehrere Hauptgruppen 2) ein. 	Als allgemein angenommen kann 
folgende Einteiluncr

b 
 bezeichnet werden 3): 

1. 	Es giebt Handlungen, 	bezuglich welcher zweifellose Be- 
weise (cia/1/) bestehen, dass Gott sie angeordnet hat (fard). 	Solche 

- 	- 
Theologen bekanntlich eine grosse 3Ieinungsverschiedenheit, welche zu erortern 
(und 	auf die verschiedenen Einteilungen 	des Guten und Rosen 	einzugehen) 
diesmal iiberfliissig ware. 
L4.*i c.)I. 	sly.. L.51 (....siiisa 0....,--s-dt ir..S:iiat t_.)1) Ll..x.m. 61.x..,..\1!„) 
,N.Ur _,.$) 	t..k.11_, 	0.,....,=1,..? 	(..SL .g-_, 	MS-.),N.,4 	N 	31 	:,.;..., 	J.3i,JI 	tZ)  L..\ 4 
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1) 0......., 	N.II 	L.X....= 	 .ii 	LL. 	oi.:41! 	zsir) 	Le 	(hadit). 

2) Nach 	Ansicht 	mancher Rechtsgelehrten 	giebt 	es nur vier Haupt- 
gruppen, 	niimlich • faril, waijib, sunnet und nail 	(beilautig 	•-----,.-'- 	mustalzabb), 
indem das Itariim im lard, das malcrillz im sunnet und das mubci/4 im nail 
enthalten ist. 
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N31 	KaN.11 	rs._)L:i 	 .....-,N......4 	ot 	efo j.i.. 	).1 	(.5.3l.:JS, 	‘,....,...?-1..11 i.9 

oz_ .k3I 	,.* 3.-..W 	.,o1i.g. 	L...6 	3.A.Oi 	LciLzi, 	'4;,..-31 i—C1) 	.).6i l') 	 33 

S)  'S v)1 	x.;.,...i; 	,z..... 	t)..-i,> 	63_,...<11 	L,06 is: lai 3.4,.),...) 	v:,..?L'i zdj:i 
3.ia.11 	Lt 	3....1.3 	cL46 	.14.3... 	63:).K.V . 	Manilfl‘ 	uldakkil , 	pag. 259. 	Vgl. 
I. Goldziher, Die Y.Ahiriten, Leipzig 1884, pag. 66. 

3) Diese Einteilung 	ist 	einseitig und bezieht sich nur darauf, 	ob eine 
Handlung 	gestattet 	oder 	verboten 	ist, 	weiche Unterscheidung 	eben fur das 
Strafrecht notwendig ist. 

Nach der von der gottlichen Disposition (altkam) und von den Hand- 
. 	6* 
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sind. 	das 	Gebot 	zu 	fasten, 	ftir 	den 	vermiigenden 	Menschen 	die 
Pilgerfahrt und die Vermiigenssteuer. 	Wer an die bindende Kraft 
dieser Handlungen nicht glaubt, wird nun Gottesleugner, und wer 
sie nicht befolgt, unterliegt einer Strafe im Jenseits. 

lungen der Menschen (ilf‘cil) handelnden mohammedanischen Theorie fiigt sich 
die im Texte erwahnte Einteilung in folgender Weise in das voile System ein: 

	

Bei 	den 	giittlichen Dispositionen kiinnen 	wir 	viererlei 	Elemente unter- 

	

scheideri : 	1. die disponierende Gewalt (lecikim); 2. die Disposition selbst Yokm); 
3. die Bandlung, 	auf welche sich 	das gottliche Wort bezieht (mahkam bih) 
und 4. das Subjekt der Rechte und Pflichten (mukallaf), an Nvelches des Wert 
Gottes gerichtet ist (matikiim 'alejh). 

Unter der disponiereuden Gewalt ist Gott selbst zu verstehen. 

0........- 23,..<3.,...- sy.) (s..ksti ra 1...51. 	0,.x..?! 1..K.... 	x.,c,.1 rs.....,="4 rl.K>1 
4...s4 t 	jaa 	 1..X.L...1 j,..N.L.3 _y..)..QyZi:, 	_.).-i 002,.... j...::, 	))...1! 	t../ 	 L.4.1.- .....i3 	t.!..63  

.....t.".i.3.14, 	.k.l...=}4 	L.50.. 	la..<4;Z:i 	(...5.,! c.)......13 	L,.. :5÷ 4.A?:,.., 	ka.5,41.er? 	041 1 

3..ii= 	ic.;. 	1.......ij.;4. 	 j,.. 	 WSJ...,.:, (..SL 	_)5:z.....:).3" 	ts.;.;.....,...- 	(3 13; 	L5.F.,....4 
,..x.i.f.o . 	Ahmed Vamdi: 	Tiirkoe muleteear ugali filih, 	Konstantinopel ) 

1302 (AH.), pag. 112. 

Unter der Disposition verstehen die mohammedanischen Juristen die auf 
die menschlichen Handlungen beziigliche 'Wirkung des gtittlichen Wortes, d. h. 
das lotion 1st nicht das gottliche Wort selbst, 	sondern dessen Folge, 	die in 
demselben liegende Kraft, 	durch welche z. B. irgend eine Handlung gestettet 
oder 	verboten, 	irgend 	ein ' Reehtsgeschaft 	perfekt , 	vollstreckbar nod richtig 
wird u. s. w. 
t:3;;O.K.Li 	3L.e.il.4 	 .1,...4.0 	tsllies,za 	L....12. 	..i.'s!) 	(..Kg. L51 	6.93) 
.....:0,11* 	** 4-4‘'..1! 	•• i 	-l.;,:a.:,:iT..4 	Manati` pag. 258. 
(..... 	_,,.! 	 . 
,,...,41::i 2,4 ej..,:::, yl.t.2... L..7_,..13i 0.1.....;:.4 bil.÷.= 13LAil AjA 2(1,;i 0.K...- 
Q.:,...S'3 	v.:,,..o.) -3 	&91_55:, 	N.>L.? 3 	t....k.X.33 	t.....5.?-33 	w....etio_):5 	) ,.5.52! 	L. 

,--< 	../03.53 	(>0%.•=3 	1. 35. 	3t.4.i., 	,...)1...ii5,3! 	0....1.12...1.3 	ot........i3. 	‘otni an ef., (.5• 
Terframei mirOt, Konstantinopel 1288, piig. 6. 

Die mohammedanischen Juristen 	unterscheiden zweierlei „Dispositionen". 
Die eine Art (taklifi) 1st, 	wenn die Wirkung 	des 	gottlichen 	Wortes darin 
liegt, dass die Erfiillung einer Bandlung fiir 	den Menschen 	obligatorisch ge- 
inacht (ilitiefii) oder demselben aberlassen wird (tachjir). 

Die andere kommt dann zustande, wenn der ersterwahnten rtoch ein Zu- ' 
satz hinzugectigt wird (waclq), dass eine Sache mit einer andern in irgend 
einem Zusammenhange steht. 	In die jetzt erwalinte Gruppe der Dispositionen 
gehoren 1. das konstitutive Element (rulcn); 	2. und 3. die Ursache (‘illet und 
sabab); 4. die Bedingung (gar!) und das Kennzeichen der Disposition ('aleime). 

Bei dem hukm taklifi werden zwei Formen unterschieden, je nachdem 
es die Folge (star) 	oder 	die 	Eigensehaft 	(9ifat) 	der menschlichen 	Hand- 
lungen ist. 

In die erste Gruppe gehoren des Eigentumsrecht und die damit zusammen- 
hangenden Rechtsverhaltnisse. 	So z. B. besteht das ?eukm des Kaufes und des 
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2. Handlungen, welche Gott wohl angeordnet hat, beziiglich 
deren jedoch 	hinsichtlich 	der Beweise bei den 	Gelehrten Zweifel 
aufgetaucht sind (we/jib), z. B. das Almosengeben bei dem Ramadan- 
bajram, das Opfern bei dem KurbanbajrAm genannten Feste. 	Wer 
von diesen Handlungen absieht, dessen harrt eine Strafe im Jenseits. 
Wer jedoch nicht glaubt, dass diese bindend sind, wird dadurch 
nicht 	zum 	Gottesleugner, weil 	die beziiglichen Beweise zweifel- 
haft sind. 

3. Handlungen, welche auch der Prophet hitufig iibte (sunnet), 
z. 	B. 	das 	Beten 	in 	der 	Versammlung, 	die 	Circumcision 	der 
Knaben, u. s. w. 	Wer diese nicht befolgt, 	der siihnt wohl nicht 
im Jenseits, doch verdient er einen Tadel und kann nicht auf das 
Wohlwollen des Propheteri rechnen. 

4. Handlungen, welche der Prophet manchmal geubt hat oder 
von welchen er den Lenten , 	die sie 'vollfiihrt batten , 	sagte , 	dass 
diese eine Belohnung verdienen (must4abb , naf 1 , mandril)), z. B. 
die nicht verbindlichen Gebete und Almosen. 	Wer von diesen als 
gefialig bezeichneten Handlungen absieht, verdient mach Ansicht 
Mancher einen Tadel. 

5. Gleichgiiltige Handlungen (mub4), das sind solche, welche 
keine Belohnung verdienen und deren Unterlassen nicht als Siinde 
betrachtet wird, wie z. B. das Sitzen, Stehen, Schiafen, EsSen u. s. w. 

6. Verbotene, das sind Handlungen, welche Gott entschieden 
verbietet 	(hardm), 	wie 	das 	Weintrinken, 	Wideisetzlichkeit 	der 
Kinder gegen die Eltern , Totschlag. 	Wer eine verbotene Hand- 
lung begeht, und seine Siinde nicht bereut, unterliegt einer Strafe 
im Jenseits, 	und wer das Verbotene fiir gestattet erklart, 	ist ein 
Gottesleugner. 	 • 

7. Abstossende (makrecb), das sind Handlungen, welche wohl 
begangen werden konnen , 	doch handelt der, welcher sie begeht, 
sehlecht, und infolgedessen entgeht ihm die sonst fur gute Hand- 

Verkaufes , 	d. h. 	das dadurch hervorgerufene Ergebnis darin, dass der Kaufer 
Eigentiimer des gekauften Gegenstandes, der Verkaufer aber der des Verkaufs- 
preises wird. 	Des hukm 	des Pachters ist, dass der Pachter ftir die Pacht- 
summe berechtigt wird, 	den gepachteten Gegentand zu beniitzen. 	(Mahrnfid 
Es'atl : Telchisi usUli fikh, Smyrna 1302, pag. 322 u. f.) 

Untersuchen wir die Handhingen mach ihrer Eigenschaft, 	so tritt der 
Unterschied in den Vordergrund, 	oh 	sie eine irdische oder eine iiberirdische 
Beziehung haben (malicisid dunjawijje und uchrawijje). 

Mit Racksicht auf ihre irdische Beziehung 	kann 	die 	Handlung 	eine 
1. richtige (sahih); 2. nichtige (beita); 3. mangelhafte (fasid); 4. abgeschlossene 
(murealfid); 5. nichtabgeschlossene (liajr mun'alsid, so ist z. B. ein mangel-
hafter Kauf ein abgeschlossenes Geschaft, aber kein richtiges); 6. vollstreckbare 
(ncifid); 	7. unvollstreckbare (furjr ncifid); 	8. unauflosbare (kizim); 	9. auflos- 
bare (fiajr lazim) sein. 

Mit Riicksicht 	auf ihre 	iiberirdische Beziehung ist die Einteilung der 
Handlungen, wie sie im Text angefiihrt wird: fard, wage?) u. s. w. 

Die bezilglich des male/aim bill and mahkrim 'alejh noch notwendigon 
lilitteilungen werden weiter unten folgen. 
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lungen 	erwartete 	I3elohnung, 	z. B. 	Beten 	zu 	ungeeig,neter Zeit, 
Almosengeben in der IA.loschee, das Essen von I'lerdefleisch u. s. w. 
Wer gegen diese Vorschriften sich vergeht, verdient einen Tadel'). 

Das 	ari'atstrafrecht 	befasst 	sich mit denjenigen liandlungen, 
welche zur Gruppe der verbotenen Handlungen gehiiren. 	Das Be- 
gehen der verbotenen Handlungen 	ist 	nainlich in gewissen Fallen 
nicht nur mit 	einer Strafe 	int Jenseits verbunden 2), sondern der 
Verfiigung Gottes gemass ist 	die That sehon in dieser Welt mit 
einer entsprechenden Strafe zu belegen, damit der Mensch von dent 
Begehen des Bosen abgehalten werde 3). 

Vont 	Gesichtspunkte 	des 	Islams 	ist 	das von 	den .11enschen 

	

bewohnte Gebiet entweder 	ein Rechtsstaat oder 	ist es nicht. 	Ein 
Rechtsstaat (thir ul'adl) 	ist 	dasjenige Gebiet, 	wo 	das Gesetz des 
Islams 'unbedingte 	Geltung 	hat. 	Der 	Gegensatz 	hievon 	ist der 
feindliche 	Staat 	(dar ulliarb) , 	wo 	das 	Gesetz 	des Islams ausser 
Acht gelassen wird. 

• 
1) Das malcriTh 	ist zweierlei 	Art; 	das 	eine 	(tanzihi) 	steht dem Er- 

laubten, das andere (taftrimi) dem Verbotenen natter. 

‘.....,..itty 	N 	‘1,..3.:).3 	L.)...g. 	Lcii 	s.,....,,Lii i.P.3 	L5.H.i.....:.; 	LAI 	c  )L.Ci.3 	z.,/...V., 

It 	.3 i 	a-P 	.3.7... 	• 1 	L.3 i_.,..3 	S i3 	2S Li 	Lola.) 	JJ 	N.A.0i 	Z,..ISLi t-5 	'A ) 	.-;-- 3 	L5+.• 	-., 	• 	(.5 	) 	• 	•••• 
i:...1.- 	. 	• Manafi‘ 	uldalilitc, peg. 263. 	 • 

2) Es giebt eine Reihe von verbotenen Handlungen, welche keine Strafe in 
dieser Welt nach 	sich 	zieheri. 	Dieselben 	werden in 	dieser Studie, 	als nicht 
earn Strafrecht gehorend, ausser Acht gelassen. 	Manche Juristen reihen diese 
Sorte von Handlungen in die Gruppe •des maim-4h (talirirra); andere hingegen 
rind der Ansicht , 	dass diese Handlungen wohi ha2•61a seien , jedoch mangels 
positives Bestimmungen (fp-4i') mit dieser Benennung nicht bezeichnet werden 
kiinnen. 

Die 	Rechtswissenschaft fasst 	diese Handlungen 	unter 	dem Titel hap- 
(wohl auch kareihije) zusammen. 

L.=j..;.::, 	NIL4....x.,...,1 	LA 	is.)• L...= 	1..;,4) 	( ..),..6--5‘4, 	 0.a 47....,:a 	0.. 	, 	j..r.a.) 

i.*.0 .3,0 	yl,..zK.1 	%.,..)41( 	i3.4) 	t......iiI 	N.,I1,.x.e..1t 	...,...,..›.1.....o3 	.. 	. 	. 	,c1..11 

t53 <lt 	JS 	cit 	Lx.....? 	0.= 	/53.)..tt, 	rs j.K.tt 	L.5..,..RA 	,..* 	1,..,..1.1(*.3_,* 	3Li • ie.:3 
,..),„;,=., • 1.!)-S. 	v,,t.i.c 	0.111 	t..J 	L.....i 	1..,a3 	,..,.,i 	0%...-,T 	14i 	Lo 	x.if 	J( 	rt., 
,.._ .,. iit 	rit .g. 	Lcif 	&if 	..—$5...." 	L.54 C., 	Y-sie...;.• 	.31. 	Oauharet ulnajjire, LS • 
Konstantinopel 1301 (AH.), II, peg. 382. 

3) 2t.,y)..1a.er.t3.i...:::,,o 	..u.5,„;.,4j.i.,L.X.;d as )J j.i.,t.i_tyo j..w.siit 	j...;:i 	,3_,L.N. 
0..A1 	,c.:-.4 	0  %)...4.-Vit 	zzute,1:4:, 	31...scii 	L5•Jl.t..= 	 JI -  )0 . 	j..t...ti• 	1.„.6.it• 	4,),..to.  ) 	L,  
1/4.N.JI 	(.... 4[..LA 	0  LX:761)."-= 	(....v4.....,.0,45--  t I (5,-.X.... 	L.}...Xiii / 	LX.A. 4 . 	Ta It U Met u 1- ) 

Tahttwi, Konstantinopel 1286 (AH.), IV, 333. 
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Es 	ist 	sehr 	zweifelhaft , 	oh 	die 	unter 	europaischen 	Ober- 
hituptern stehenden mohammedanischen Staaten als Rechtsstaaten 
betrachtet 	werden kiinnen oder 	nicht. 	Nicht zwar 	gerade 	des- 
wegen , 	weil sie durch Herrscher anderer Religion regiert werden, 
sondem weil bei der europaischen Regieruna

d 
 ein grosser Teil der 

mohammedanischen Gesetze nicht bestehen kann. 	Nach den Mandis 
kann auch die TUrkei nicht als Rechtsstaat betrachtet werden, weil 
auch dieses Reich nicht vollkommen den Gesetzen des Islams ent- 
sprechend eingerichtet ist. 	Wir wissen, 	dass das Bestreben dieser 
kriegerischen Mariner darin besteht, einen Staat zustande zu bringen, 
welcher ausschliesslich auf den Lehren des Islams beruhen soil. 

Vor einigen Jahren, als die Auswanderung der Mohammedaner 
in Bosnien und der Herzegowina beunruhigende Proportionen an- 
nahm , 	eriirterte der gegenwartige Ober-Ulema, 	der hochgelehrte 
Mehmed Tevfik Efendi Azabagiii, in einer sehr interessanten Studie 
die Frage, ob die von Osterreich und Ungarn occupierten Provinzen 
als 	ein Rechtsstaat 	betrachtet 	werden 	diirfen 	oder nicht1). 	Das 
Resultat seiner gelehrten Erorterungen ist, 	dass Bosnien und die 
Herzegowina auch unter der Oberhoheit der osterreichisch-ungari. 
schen Monarchie selbst vom mohammedanischen 	Standpunkt aus 
als Rechtsstaat zu betrachten seien. 	. 

Jedermann , 	der gesetzlichen Anspruch auf den Schutz 	des 
Rechtsstaates hat, ist, wenn er auch die mohammedanische Religion 
nicht 	anerkennt, 	unverletzlich 	(ma*int). 	Die 	Unverletzlichkeit 
(ipnet) 2) besteht darin, dass im Rechtsstaat die Personal- und Ver-
mogenssicherheit der Burger gewahrt und durch samtliche Ein- 
richtungen des Islams geschiitzt werden muss. 	Die Unverletzlich- 
keit ist entweder standiger oder provisorischer Natur. 

Wenn wir 	daher vom Gesichtspunkte 	des 	Strafrechtes die 
staatsrechtliche 	Stellung 	des 	Menschen 	betrachten, 	was 	insofern 
wichtig ist, 	als 	die Strafe nach der staatsrechtlichen Stellung des 
einzelnen einer verschiedenen Beurteilung unterliegt, so finden wir, 
dass jemand moslemitischer Religion d. i. eM Burger sein kann, 
der auf die Unverletzlichkeit seiner Person und seines Vermogens 
infolge seiner Zugehorigkeit zum Islam Anspruch hat. 	Der mosle- 
mitische Burger wird samtlicher Wohlthaten des Islams teilhaftig, 
zugleich aber empfindet er auch die ganze Schwere der Gesetze 
des Islams. 	Oder es kann irgend ein , einer anderen anerkannten, 
z. B. der christlichen , jfidischen Religion angehorender

' 
 Unterthan 

des 	mohammedanischen 	Staates 	sein. 	Die 	wissenschaftliche Be- 
nennung dieser Gruppe der Burger ist „dimmi'. 	Die Unverletzlich- 

	 _ 
1) Die 	Studie 	ftihrt 	den 	Titel: 	Hiaret haViinda risdle und ist in 

Serajewo 1303 (AH.) ersehienen. 

2) Kiz‘.3.. tA c.X.4 3! 	r....L.Y...? 	Nils'!" x.4..) 	Y.44.c.= ,..t...L!.., ..1".asig- X4.Azv—Ii3 
Radd ulmulattr, III, 293. 
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yea des Vermogens und der Person des einer der anerkannten 
Religionen angehorenden StaatsbUrgers sichert jenes Schutzverhidt- 
nis ('aled ulclim,me), • welches zwischen 	dem betreffenden moham- 
medanischen Staate und den einzelnen Nationen bezw. Individuen 
besteht. 

In Ermangelung einer besonderen Vereinbarung sind die all- 
gemeinen Vorscriften des §ari'atrechtes massgebend. 	Zwischen der 
Unverletzlichkeit des unterworfenen Burgers und des Moslim giebt 
es gar keinen Unterschied. 	Beide sind standiger Natur, 	doch hat 
der unterworfene Burger fiir den genossenen Schutz eine besondere 
Steuer zu entrichten. 	Diese Steuer nennen die europaischen Schrift- 
steller Kopfsteuer, 	weil ihre Bemessung 	beiliiufig 	nach den Vor- 
schriften 	dieser 	Steuergattung 	erfolgt. 	Die 	mohammedanischen 
Juristen 	nennen 	diese 	offentliche 	Last 7,giVe". 	Die 	Bedeutung 
dieses 	Wortes 	steht 	urspriinglich 	dem 	Begriffe 	der 	Geldbusse 
nicht fern. 

Die hanefitischen Rechtsgelehrten halten bei der Regelung der 
Rechtsverhaltnisse 	des nichtmohammedanischen 	Burgers 	in mos..- 
lichst liberaler Weise an dem Ausspruche des Schwiegersohnes des 
Propheten, 'Ali, 	fest, 	dass „die Dimmi die Kopfsteuer dafiir be- 
zahlen, dass ihr Vermogen derart sei, wie unser Vermogen und ihr 
Blut wie unser Blut" I). 	Wir werden 	sehen, 	dass diese Burger, 
wenn 	auch 	die 	Unverletzlichkeit 	ihrer 	Person 	und 	ihres 	Ver- 
mogens mit der 	des Muselmans 	vollkommen 	identisch 	ist, 	die 
Schwere des Islams vom strafrechtlichen Gesichtspunkte weniger 
empfinden. 

Es kann ferner jemand der Bewohner eines mohammedanischen 
Staates mit einer zeitweiligen Niederlassungsbewilligung sein (musta- 
min). 	AL solcher wird betrachtet, wer, obwohl er fremder Staats- 
burger ist , auf Grund einer Erlaubnis vorwiegend internationaler 
Natur (main) sich im Lande aufhifit. 	Das zeitweilig angesiedelte 
Individuum kann eventuell auch ein Muselman sein. 	Einige lehren, 
dass der zeitweilig angesiedelte fremde Unterthan in dieser Eigen-
schaft sich nicht langer als ein Jahr in einem mohammedanischen 
Staate aufhalten kann, denn wenn er Ringer dort bleibt, wird er 
ein Dirnmi und hat Kopfsteuer zu bezahlen. 	Ein solcher Burger 
wird er auch dann, wenn er Grund und Boden ankauft und nach 
diesem die „chard? genannte Grundsteuer bezahlt. 	Die Unverletz- 

. 
i) 	3_,......) 	(.3..e;ii. 	zd jo j../..3. 	oL,O3I 	kz:,,,...j.,) 	v.:.....6 	c1".;-yj 	ri4 

L5AI 	,j.:*.i 	(5.4.1.....a 	,..)..:c 	L),:C.i 	(.5..,L5-43 	.,0.1.......8_, 	i_ii.lAait 	xti= C.) 	- 
'''''.1 1̀;t4 	1 6'1 439 	 `"-,"a' LC 	.,.) 0., 	 ' 3'''''€--:'-t 	'a 	rf L.51 	 3 

...)LX.:tittr« 	3_,:i. 	(U.SLAJkd 14...451..-103 	1..;..R74L.1-  1.4.titAt. 	Durer terkiimesi, 
II. Auflage, Konstantinopel 1292 (All.), I, 392. 
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lichkeit der Person und des Vermogens des zeitweilig angesiedelten 
fremden Burgers ist ebenfalls eine zeitweilige1). 

Es kann ferner jemand ein vollkommen Fremder (harbi, in' 
wiirtlichen Sinne: Feind) sein. 	Dem gegeniiber hat der Islam keinerlei 
Verbindlichkeiten. 

Alle zu diesen Gruppen gehorenden Personen konnen entweder 
freie Burger oder Sklaven sein. 

Nach 	dem 	Sari'atrechte ki3nnen sowohl Menschen als Tiere 
strafbare Handlungen begehen 2). 

Der Mensch ist, wenn wir seine korperliche Entwicklung be- 
trachten, entweder gross- oder minderjahrig. 	Bei Kindern .konnen 
die Sari`atstrafen 	(`ulalbe) nicht 	angewendet werden 3). 	Dartiber, 
wann jemand als grossjahrig zu betrachten ist, sind die Meinungen 
abweichend. 	Heute 	wird dies 	im 	tiirkischen Reiche durch das 
biirgerliche Privatrecht festgesetzt. 	Darnach ist der Mensch dann 
volljiihrig , wenn sich 	an ihm 	die Zeichen 	der Reife kundgeben. 
Die Knaben sind vor ihrem 12., die Madchen vor ihrem 9. Lebens. 
jahre nicht volljithrig. 	Im Alter von 15 Jahren werden jedoch 
auch dann beide grossjahrig, wenn sie geschlechtlich noch unreif sind. 

Mit Riicksicht auf seinen geistigen Zustand kann der Mensch 
heim Begehen der strafbaren Handlung entweder thangelhafter Ver-
nunft oder trunken - gewesen sein 4). 

1) 31 L5.43 31 	0./....A J•.i.c K.t.433 	-‘45_5:,1, k...)). )3 (5.1i 	31-n c,li 
N.C.,...4 	24.3L 41 	0,12.1! 	2,..3. 3 	0_,..la? 	t....1.•:/0 	24.A) }Jo 	,Xia 	te.4.:-..,3 	,..* 	L.4.) 

) l',.> 	It. 	dauhare II, 381. v J.. 	 L.5 • i   
2) Die strafbaren Handlungen, welche durch Tiere oder an Tieren be-

gangen werden (gindjet ulbahime, walgincije 'alejhd), werden von den mo-
hammedanischen Juristen im Zusammenhange mit den iibrigen Delikten er- 
iirtert. 	Da 	es sich jedoch hierbei zumeist nur urn amen eventuellen Schaden- 
ersatz handelt, und diese Sorte von strafbaren Handlungen kein kriminalistisches 
Interesse bietet , werde ich sie in dieser Studie nur gelegentlich beriihren. 	Es 
sei immerhin bemerkt, dass laut § 94 der tiirkischen Megelle 	die (lurch Tiere 
hervorgebrachten Delikte und Schiiden, im Fall sie wirklich durch die Tiere 
selbst d. h. ohne Zuthun und Hnterlassen ihrer Eigentiimer zustandekomnaen, 
unbeachtet bleiben (hadr). 
k..6:).13i."*. 	t_..N 	Lsiet.. 	(45,0S1 	L5' 	(6) I.,. 	(,::"1..si,.* ) 
3)&43! 	c_51 :3*, Lc o...:s 	,4,<..;....-LAD 	L.c.2! 	(3)z,..T31 	ocx.,•,K.t3o.z") 

().> pxso) 	L5 ili:Lii.., 	(5:315.usa., 	,z:,..,,,,I.....;,...?.) 	(55/..,.X.Z,4,1. 	'Ali Haider: 

Durer ulbukkam I, 368. 

3) 1.4.431i 	0_,,,V.--11.3-  (c.-.4.?_,A...19 t.b..,a.Ji (31= 	cil.t." 	ool.,=ii.3_, 
ii,3,..5.tt 	‘..1.3. 3.31 	 Illanafi', pag. 282. LI...sali 	J..P3 	,...‹,.. 	r.L.X.L3Ji. 

4) Das gottliche Gebot kann nur chum ein entsprechendes Resultat er- 
zielen, wenn der Mensch, 	an den das Gebot gerichtet ist, imstande ist, die 
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Die Trunkenheit hindert nicht die Zurechnung der strafbaren 
Handlung und wenn auch das im trunkenen Zustand gemachte 
Gestandnis nicht giltig ist, 	so wird dennoch die in einem solchen 
Zustande begangene Unzucht oder der Diebstahl, im 'Falle sie be-
wiesen werden, ebenso bestraft, als waren sie in vollkommen niich-
ternem Zustand begangen worden. 

Vom Gesichtspunkte der Fahigkeit, 	sich gegen die erhobene 
Anklage 	zu verteidigen, ist nosh die Einteilung der Menschen in 
zwei Gruppen zu erwahnen, namlich in sprechende und in stumme. 
Die Stummen konnen in keinem "Palle 	mit jenen Strafen belegt 
werden, welche 	zu den gottlichen Rechten gehiirende bestimmte 
Strafen genannt werden und die wir bald kennen lernen werden, 
denn es ist mtiglich, 	dass sie , wenn sie der Sprache fahig waren, 
befreiende Umstande fur sich anfiihren konnten, welche ihre Straf-
losigkeit zur Folge hatten'). 

;fen° bosen Handlungen, welche eine Strafe nach sich ziehen, 
konnen sich richten: 

gegen die eigene Vernunftsfabigkeit des Menschen (4a1d), wie 
z. B. das Weintrinken im allgemeinen und die Trunkenheit; 

gegen die Reinheit der Abstammung (nasab), wie die Unzucht; 

hieraus 	fiir ihn 	entspringende Pflicht zu 	erfiillen. 	Zum Verstehen 	des 	gott- 
lichen Gebotes ist geistige Fahigkeit, zum Handeln gemliss dem Gebote kOrper-
lithe Eignung notwendig. 

	

Es 	kiinnen Umstande ,iorkommen , 	welche 	diese Fiihigkeit mehr oder 

	

weniger 	nachteilig 	beeinflussen 	('cuvarid). 	(Lr...4 	Lo 	L...Z.50 	(..):0) 	• 1,....R.3 	of ti 

	

i:.tli,..5.31 	.i..§4.a.it 	cr. 	Manitfl`, Pag. 284.) 	Diese 	Umstiinde 	sind 	entweder 
1. solehe, deren Zustandekommen ausserhalb 	des Willens  des Menschen liegt 
(samdwijje), oder 2. solehe , auf deren Zustandekommen oder Belassung der 
Mensch omen Einfluss hat (muktasabe). 	In die erste Gruppe geli6ren: 	a) der 
Wahnsinn 	(nuniin), 	b) 	die Minderjahrigkeit (sitar), 	c) der Bliidsinn ('uth), 
d) das Vergessen (n2:Van), 	e) 	der Sehlaf (naum), 	f) 	die Ohnmaeht (ifimi), 
g) die Sklaverei (rzl.dr,), 	li) 	bei Frauen Menstruation und Wochenbett (Jea,j./ 
wa-ntftis), da in diesem Zustand das Gebet und das Fasten nicht eingehalteu 
warden konnen, i) die Erankheit (marad), in welehem Zustande der Mensch 
ureter gewissen Umstiinden in der Verfiigung uber das Vermogen beschriinkt 
ist, k) der Tod (maut). 

Die zur zweiten Gruppe gehtirenden Umstiinde konnen folgendermaassen 
aufgezahlt werden: 	a) Unwissenheit (Ohl), b) Trunkenheit (sub.), c) Seherz 
(had), ' d. h. 	die Anwendung 	eines Ausdruckes in nicht ernster Bedeutung, 
d) Verschwendung (sal*, e) Heise (safar), f) Irrtum (chayi), g) Gewalt (ikrcih). 

Manftfl‘ a. a. 0. and folg. 

1) ji..:::,1 	3c 	s.;,1,- 	o-g.,:::Ji 	LX+•:;: 	sly..., 	(..y.i..-1 	t,.. -i: 	ai 	b.1J) 

ii1-;" 	2q ,i) j--- i! 	& 	I-4-3-  0,--: L.5.4-ct 	ot 	olit, 	g.)..,441 	z6* U:,•,1,4  
bli...LS 	:3.4 	,..).....-: 	L.,..i .j.:— 	ot 	,.}.....z... 	lii.61.3 	ot..<_,J 	t,..3 	U. s. 	W. 

Radd ulmubtftr HI, 224, von Ibn 'Abidin, Konstantinopel 1299 (AIL). 
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gegen 	das Vermiigen (null) 	eines andern, 	wie Diebstahl und. 
Strassenraub ; 

gegen die Ehre (qrch eines andern, wie die Verlerundung; 
gegen 	das Leben 	(nafs) 	und die ktirperliche Unversehrtheit 

(atraf) 	eines 	andern, wie 	Totschlag und korperliche Verletzung 
und schliesslich 

gegen die Ruhe und den Frieden der Burger im allgemeiner11). 
Da.s Hecht , die Bestrafung der bosen Menschen zu fordern, 

steht entweder Gott oder den Menschen zu. 	Diese Einleitung gleicht 
der, welche wir bei uns von amtswegen zu verfolgende oder An-
tragsdelikte nennen, sie ist aber dennoch damit nicht gleichbedeutend. 
Im allgemeinen kann man sagen , dass die Anwendung der zu den 
gottlichen Rechten gehorenden Strafen eine Pflicht des Staatsober-
hauptes aus Achtung vor Gott ist (haNsan O&M), wahrend die zu 
den menschlichen Rechten gehtirenden Strafen nur auf Wunsch der 
verletzten Partei, beziehungsweise ihrer Rechtsnachfolger bemessen 
und angewendet. werden ktinnen. 

Ein Begnadigungsrecht hat das Staatsoberhaupt weder in dem 
einen noch in dem anderen Falle , denn die Anwendung der aus 
dem gottlichen Rechte fliessenden Strafen ist ein Gebot Gottes, bei 
den zu den menschlichen Rechten gehorenden Strafen aber handelt 
es sich urn die eigentumsrechtlichenbAnsprUche der verletzten Partei, 
beziehungsweise 	ihrer Rechtsnachfolger, 	und so 	kann 	das Staats- 
oberhaupt fiber diese nicht verfugen. 

Die Bestrafung der Unzucht, des Weintrinkens, der Trunken- 
heit , 	des Diebstahls und des Strassenraubes ist ein rein gottliches 
Becht. 	Bei 	diesen strafbaren Handlungen ist zur Einleitung des 
Verfahrens 	nicht notwendig , 	dass die verletzte Partei mit einer 
Beschwerde oder Anzeige auftrete, denn durch das Begehen dieser 
strafbaren Handlungen ist ja Gott selbst, dessen zur Ermoglichung 
des 	menschlichen Zusammenlebens geschaffene Ordnung. der Tater 
stiirt, verletzt. 	Von dieser Auffassung ausgehend stellt das moham- 
medanische Strafrecht 	den Satz 	auf, dass, da Gott keine Rechte 
suche, ein der eben angefdhrten strafbaren Handlungen angektagtes 
Individumn sein im Laufe 	des Verfahrens abgelegtes Gestandnis 
zurrickziehen kann und dass die Verjahrung des Verbrechens das 
Verfahren hemmt. 

Wenn auch die zu den gottlichen Rechten gehorenden Strafen 
aus offentlichen Riicksichten anzuwenden sind, so hat dennoch auch 
die verletzte Partei insofern ein Becht, in das Verfahren sich ein-
zumengen, als sie dem Angeklagten, bevor dem Richter die Anzeige 
zugekommen ist, verzeihen und dadureh den Thitter von der Strafe 
befreien kann. 	Einige Juristen behaupten, die verletzte Partei sei 

1) 0...,Li 3i 3,ii..) 0..›- _; it 	(...1......4 L53:3...0 31  1%.,,a Lr..,..< ft ,). 	)is3) 

_7.4 jat;:i C 	‘--Ii-?.., 	Lt 	L.,-A.0 ! 	 .SD 	Ian, 	Radd ulmuljtar III, 251. 
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solange. berechtigt , 	die 	Klage 	zurackzuziehen, 	ads 	in 	der An- 
gelegenheit kein richterliches 	Erkenntnis 	ergangen 	ist, 	dean die 
Strafe ist nicht 	so 	sehr die 	Folge 	des begangenen Verbrechens, 
als vielmehr des richterlichen Urteils, und solange die Strafe nicht 
ausgesprochen wurde, 'giebt es auch nichts , was dem Angeklagten 
erlassen werden konnte1). 

Die Strafe der Verleumdung enthalt auch ein menschliches 
Recht, wenn sie auch, da das gottliche Element in ihr uberwiegt, 
zu 	den gottlichen Rechten 	gel-18a. 	Da 	es sich 	hier 	auch um 
menschliche Interessen 	handelt, 	kann 	das der Verleumdung an- 
geklagte Individuum das einmal abgelegte Gestandnis nicht mehr 
zurackziehen , denn 	durch das Gestandnis hat die verletzte Partei 
schon gewisse Rechte erworben, welche der Angeklagte nicht mehr 
einseitig vernichten. kann. 	Auch die Einwendung der Verjahrung 
kann bei der Verleumdung nicht mehr erhoben werden. 	Zur Ein- 
leituna des Verfahrens ist, wenn auch die Bestrafung der Ver-
leumdung eM etittliches Recht ist, die Klaae der Partei notwendig. 

t'Verletzung Der Totschlag und die korperliche 	 konnen dem 
Princip nach nur infolge einer Privatanklage bestraft werden. 

Die ubrigen strafbaren Handlungen, 	welche die Ruhe und 
den Frieden der Burger im allgemeinen storen, gehoren wohl vom 
Gesichtspunkt ihrer Verfolgung zu den menschlichen Rechten, ent-
halten aber zufolge verschiedener Ursachen auch giittliches Recht. 

Es wird sonderbar scheinen, dass aus der Reihe der strafbaren 
Handlungen , welche durch die auf theologischer Grundlage be- 
ruhende Strafrechtstheorie zusammengestellt wurde, 	die Glaubens- 
abtriinnigkeit (irtioldd) 	fehlt. 	Die Erklarung 	dafiir ist darin zu 
finden, 	dass 	die Strafe 	nicht 	nur einen abschreckenden , 	sondern 
auch .einen lauternden, 	das ist bessernden Zweck verfolgt 2). 	Das 
letzterwahnte 	bat 	jedoch 	bei 	dem 	Gottesleugner,  , 	der 	aus 	der 
Gesellschaft ausgestossen 2) 	ist, 	dessen 	Blut jedermann frei ver- 
giessen kann, schon gar keinen Zweck. 	Dem abtrunnIgen Manne 
wird der Islam 	angeboten; hat er einen Zweifel, 	so wird dieser 

1) Radd ulmuhtar III, 193. 
2) Die Strafe fiir die Abtriinnigkeit els solche wird im Jenseits bemessen. 

Le:34.1►31 , 	f Liint 	}..Ct ,...)_;.° 	is... 	A ejehzade, 	Sarb 	multal5et, 	Konstanti- 
nopel 1240 (AII.), I, 324. 

3) Liilt 	0..,c 	sc).)_3313 ti..‹. 0, 	3...4.x..1 	3.1.1+.4 LiLic3i 	I id 	j.K.1 	LA ci 	- 
Radd ulmuhtir III, 414. 

Der Abtriintrige ist rechtlich a1s ein Todkranker anzusehen; er hat keine 
Nation und keine Schutzgenossen (1 /44ile). 
bleoLi 	vof ti 	,.............. 	ts_}.*.x..:, 	L:.:3-Li 	Lsoi..a 	cycyc, 	zs..iLS Ey.,ILI 	z,..3.3 
J.:4i 	

L;;;
_,. 	1)U;.--0 _56.Kit 	L51.= a. a. 0. 	xl 	X.1..:, 	J3 	 ,...N...ty. .0_, a. a. O. p. 416. 
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zerstreut; 	verlangt er Bedenkzeit, 	so wird er fur drei Tage ein- 
geschlossen. 	Bekehrt er sich, 	dann wird ihm nichts zu leide ge- 
than; 	beharrt 'er jedoch bei seiner Abtrunnigkeit, so muss er ge- 
tkitet werden und, 	falls er in einen fremden Staat flieht, 	wird er 
als burgerlich Toter betrachtet 1). 	Die. Frau wird wegen Abtrunnig- 
keit nicht getotet, doch wird 	sie 	eingeschlossen gehalten, 	bis sie 
sich bekehrt. 	Ihre biirgerlichen Rechte bleiben in Kraft. 

	

Ao.;....3 	N 	,...X.:,17ii 	(bier 	im 	Sinne 	der 	Schutzgenossenschaft) 	J.:9'..idi 	I...tf, 3 	•- 	ts jN.. 

it .-,:114 	3, it, 16 	").S3 	a. a. 0. 	417. JAZ...Z. 	 p. 

1) 	c_5... 6 	tz)ti.ac (49, 	t..15 .a 	 j•P I 	cyl )L....1 3L-s-J..3L? 	rs-iN 

sl 	..,611..) 	Nt 	nil.-..A 	N 	Ai! 	Nt 	l:.:1_;41..., j.ii.Z.w..! 	 )l-,..o.i. 	r:.)J.....Nr 	r1...1 

0.3"..11' 	3L....z....i., 	Radd . ulmubtar 	III, 	415. 	Vgl. 	such 	Snouck 	Hurgronje: 
v. d. Berg's Beoefening van het raohammedaansche Recht, p. 57. 

Es giebt wohl einige rnohammedanische Juristen, die behaupten, 	dass 
manche Formen der Gottesleugnung, wie z. B. die Schmahung eines Propheten 
P..t....Ni 	 die zanda0 u. s. w., ohne Riicksioht. auf 0..4 	L5..!...i L.,...,.........4 ii:S..N, 
die eventuelle Reue des Thiiters unbedingt den Tod als tladdstrafe nach sich 
ziehen. 	Ib n `A. b i din bekampft diese Theorie mit gewichtigen Argumenten; 
und each den von ihm angezogenen kaiserl. Ottomanisehen Verordnungen vom 
J. 944 und 955 (A11.) 	scheint 	die 	tiirkische Gerichtspraxis die mildere Auf- 
fassung befolgt zu haben: 
3,i ,: 	,,...41,: t 	4,..i, 	j76,,,  &Jut 	4...x1:i 3...iia N b,...)..1 	Ax..:i 

3...!..iCi 	N 	K4..INI 	:"*.*ii4 	LX.Lc., 	3,xii, 	.N.i 	1,:si*.L 	LX)..id 	t,.X..3_3.*.i L).÷fi'S 	L5...lt 

.4,5.1L./i 	i; 	-•,-sii 1 	iff ijw,..., 	,.. 	Lcil 	k I .., _5.4 	0)3 	v5.33..1. 	LX.›- 	LI.Xii,43  
2,..X.ij .:i 	0.........., 	1,..>-N,...o 	 j.i.tb 	ut 	t,..3',4 	,,÷4 	(.51) 	is... ! 1. 5 .? 	ii*45‘.0 
t,...6.c1 	1.1.AN! 	Lyi4 	 L5§7 	!) a.= 	z........... 	:5,4jp.x.? 	

--1
, 	3..".,:.A,! 	N 	2,..aN...,...33  

i....SN! 	6.§.4 a...= J.:64! 	 d3  Lt 	t.4 	 ri.s5))., 	t4i.O.4 	u„li 	0,4 	cyK 4 	(..3 

i.ANI 	L.)..9) _.,}I 	'60 	Y..;...y., u. s. w. 	Radd ulmubtar III, 404. 
Nach den mir vorliegenden Fetwas 	haben 	die Muftis 	auf diese Ver- 

ordnungen keine Riicksicht genommen, und gefunden, dass derartige Ketzer ohne 
Verzug zu Viten seien, wie z. B.: 

1.)N t,..i sL.Xqi zt.......t.A! ,..:.,...... 	x.;..q_53Lj.' ,,:a. (4.21.0 	ris.! 	3_,...) 	1.1.w..., 	Lx,,..)  
jii,J3c ,jsZi ).*.r....1 a.? 	0 ylyg- 	-0),J31, und: 

%......,..... 	N.:0,...15.L.J.,.. 	 4..N.,4.5 C
.:
33J..itic 	.54.4=3 	(3.,!,..)...a2M 	...7 ..? j..:1 	141..1.....0 

)_544 	3.;:i je:....i 	a4 	0 k.7.1,4- 	0.2,431 r) 	Z 	5,..X. ) 	v.......1,11 	4 
Fatawa 'Ali ef., Konstantinopel 1289 (AH.), I, 234. 
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Was fiir den Einzelnen gilt, dasselbe gilt auch im Falle einer 
Emporung gegen den Islam fur eine grossere Menge. 	Als Emporer 
(buciat) sind solche 	Anhanger der muslimischen Reliuion zu be- 
trachten, welche dem Staatsoberhaupte (imam) den Gehorsam ver- 
weigern. 	Auch 	diese 	sind zuerst aufzufordern , sich zu bekehren, 
und wenn sie Zweifel haben , 	sind diese zu zerstreuen. 	Ihr Yer- 
mogen wird unter Sperre genommen , 	bis sie sich bekehren , mid 
wenn sie dies nicht thun, dann konnen sie getotet werden. 

Die Strafen 	der strafbaren 	Handlungen hat entweder Gott 
selbst 	(durch .den Koran, 	Sunne oder igm9 festgestellt, oder es 
kann sie den Umstanden entsprechend und nach seiner besten Ein- 
sicht das 	Staatsoberhaupt , 	beziehungsweise 	der durch 	dieses ein- 
gesetzte Richter feststellen. 	Dementsprechend sind zweierlei Strafen 
zu unterscbeiden, namlich bestimmte (ulifibe muloaddare), das sind 
unabanderliche , 	und nicht bestimmte , 	d. h. von der Einsicht des 
Waters abhangende Strafen1). 	Die 	bestimmten Strafen sind die 
von Gott angeordneten rechtlichen Folgen der einzelnen strafbaren 
Handlungen. 	Diese Strafen konnen daher weder kleiner noch ()Tosser 
sein. 	Was wir bei der Bemessung 	der Strafe erschwerende oder 
mildernde Umstande . nennen, ist dort eM ganz unbekannter,  , weil 
unmoglicher Begriff. 	Es ist jedoch zu bemerken , 	dass im Falk 
eines zu berOcksichtigenden befreienden Umstandes der Thater der 
Strafe vollkommen entgeht. 

Die zu den gottlichen Rechten gehorenden Strafen haben andere 
Normen , als die zu den menschlichen Rechten gehorenden. 	Mit 
Rucksicht auf den kardinalen Unterschied zwischen diesen beiden 
teilen die mohammedanischen Juristen , 	welche die Materie nicht 
so, wie die europaischen Kriminalisten, nach den Arten der strat- 

i) 	L LX,......C5 t-.1.+.31 31 :"...i.m...1 	3r yLxKit..? 	.2,...*.io..A L51 (iii,ViA 49 

rt.-?-iic 	k:% 	cj..tl...? 	g.p.x.:6,0 ji..di 	,.* 	,3L3 	1,..5.1, 	uc,L. ),..x.i 	LEI 	oyi 	31 
—or 1...ZIL..) 	bie... 	i....3 	u. s. w. 	Radd ulmubtar III, 193. 

Alfred v. Kromer behauptet in seiner ,Culturgeschichte des Orients unter 
den Chalifen" (Wien 1875, I, peg. 459), 	dass die strafbaren Handlungen, 	„je 
nachdem sie gegen das religiose Gesetz (Koran und Sonna) oder nur gegen die 
Vorscbriften 	der Sittenpolizei verstossen, entweder durch 	die vom religiosen 
Gesetze bestimmten Strafen (Itadd) oder durch einfache Polizeistrafen (ta,zyr) 
geahndet" werden. 	Diese Distinktion ist nicht richtig, 	denn es giebt durch 
den Koran und die Sunne verbotene Handlungen, 	welche keine Haddstrafe 
nach sich ziehen wie z. B. der Witcher (ribd): 
,ory..., 	(.51.:,..i 	2,..j.ii.4 	t.,..)Lx.<Jr 	L$ 	Yi.it., 	1 /4...)LxKIL3 	r tj... 	L431f3  

t-x-t., 	J.31 	x.etic 	:WI 	ay it...L.....4 	LA!, 	L453i 0,0 	ta50 	el., 	 tskAo 
,.)..- J.31 	L. 	 f. 	'24: fri3 	(:).1,,Szif3 	e:..2 	0. • A 	L.X.W1 	L...3) 	6auhare I, 258 

und andererseits kennt man ta'zir - Strafen, welche 'in Koran und Sunne be-
grtindet sind (TarAumet ulTabilwi IV, 378). 
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baren Handlungen, sondern nach den Strafen klassificieren und be- 
handeln , 	die 	bestimmten 	Strafen 	in zwei Teile. 	Der 	eine 	Teil 
umfasst 	die 	zu 	den 	gottlichen 	Rechten 	gehorenden 	bestimmten 
Strafen 	(hucld). 	Hierher gehoren 	die Strafen der iTnzucht , des 
Weintrinkens , 	der Trunkeneit , 	der Verleumdung , des Diebstahls 
und des Strassenraubs1). 	Der andere Teil befasst sich mit den zu 
den 	menschlichen Rechten gehiirenden bestimmten Strafen (1c104). 
Hierher gehoren die Strafen fur  den Totschlag und die schwere 
korperliche Verletzung. 

Beziiglich der unbestimmten Strafen (trezir) bernerke ich vorerst 
nur,  , 	dass deren Bernessung mit 	einigen Beschrankungen von der 
Ansicht 	des 	Staatsoberhauptes 	oder 	des 	durch 	dieses 	betrauten 
Richters 	abhiingt, 	und 	dass 	dies das Gebiet ist, 	welches ftir die 
Reform des Strafrechtes in jenen mohammedanischen Staaten, welche 
mit 	der Zeit fortschreiten 	wollen , 	ohne dass die Hauptprincipien 
des Islams verletzt warden, am meisten geeignet erscheint. 

Die Strafen selbst konnen ohne Riicksicht darauf, 	ob es sich 
urn 	eine 	bestimmte oder unbestimmte Strafe handelt , 	aus folgen- 
den bestehen : 

Einfache Erwiihnung der Anklage ; 
Rage 	oder ein andres erniedrigendes Verfahren , 	entweder 

selbstandig oder im Zusammenhang 	mit einer anderen Strafe, 
z. B. 	das Ziehen an den Ohren , 	die offentliche Kundmachung, 
der Pranger u. s. w.; 

Vermogensstrafe ;  
Verbannung; 
Haft ; 
korperliche Ziichtigung; 
Verstfiminelung (Abschneiden 	der Hand oder des Fusses); 
Hinrichtung (durch Schwert, Steinigung oder Kreuzigung); 

	

die 	Vergeltung .der Verletzung durch eine ithnliche Ver- 

	

letzung, 	beziehungsweise 	die 	fur die Verletzung zu bezahlende 
Vermogensentschadigung; 

der Verlust des Erbrechtes. 

1) Die Zahl der Vaddstrafen ist fiinf bezw. seas, je naehdem man die 
Strafe fiir das Weintrinken und jeno far die Trunkenbeit als eine oder als 
zwei 	separate Strafen botrachtet. 	Die Autoren bietert fiir beide Auffassungen 
Beispiele. 	Da jedoch 	die Strafen 	beider Delikte identisch 	sind, 	besitzt die 
Abweicbung keine Wichtigkeit. 
is: — 	is 	03%.).J.I. 3..4 	,...iyjs.X.Ic 	 • 1:1- 	(J.1) . 	 ...:::,* 	 rijiA 	U,,, 	c...) iiiy}i4 

cia'S ,..X....?, 	Uji 	J.?, 1,:i....ii 	J.?, %...?5,2,..n A.›...., %_ij.iiil 0,..›- 0,93  (... 
4 	Y-e:sier 5-_, 	.4*4(  '-).5.4"3! 	,-.)•-• 	t.3 	,..!--- -1,-,\b il,,.,Ji Lx.• 	1-43 	(....4),61.1 

2,,,,6 	',.13 	 ‹....it . Lxg: 	c..)43 	-......j 	8.1 L)J.3 	 .3.<-.41 	)4.:11 	yi.4; e., ui 
ii.:,:. LiA 	3.eri 	Le, 	ejel)zade : Serb multaka i, 282. 
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Jene Strafen, welche vornehmlich nur einen theoretischen Wert 
haben, wie z. B. die des Thaters im Jenseits harrende Strafe (itm)'), 
die Bitte um Verzeihung (istiOdr), wohl auch in mancher Be-
ziehung die Siihne (kalreire), erwahne ich pier nur der Vollkommen-
heit der Aufzahlung halber. 

	

Emit Hauptprincip 	des 	mohammedanischen Strafrechtes ist es, 
dass 	den Strafen jeder zurechnungsfahige Mensch ohne Ausnahme 
unterworfen 	ist. 	Von 	dieser Regel ist selbst das Staatsoberhaupt 
nieht 	ausgenommen, 	das 	sich 	also 	nicht des Privilegs der Straf- 
losigkeit riihmen kann, jedoch mit dem Unterschiede, dass die zu 
den giittlichen Rechten gehorenden Strafen auf ihn nicht angewendet 
werden konnen. 	Aber auch dies nur deshalb nicht, weil der Vollzug 
dieser Strafen an dem Verbrecher Aufgabe 	des Staatsoberhauptes 
ist, niemand aber an sich selbst eine Strafe vollstrecken kann. 	Den 
zu den menschlichen Rechten gehorenden Strafen ist jedoch ands 
der Furst unterworfen, denn es steht ihm nicht frei, die Menschen 
in ihren Rechten zu verkarzen). 

Es 	ist eine 	eigentiimliche 	Erscheinung and 	ein 	neuerlicher 
Beweis 	dafiir, 	wie 	sehr 	die 	Extreme 	sich 	beriihren , 	aber eine 
Thatsache , dass 	in 	der Tiirkei, 	wo sonst die Censur unerbittlich 
thatig ist, die durch die Schiller beniitzten rechtswissenschaftlichen 
Handbiicher es 	offen lehren, dass an dem Chalifen die durch ihn 
einem anderen zugefiigte Verletzung ebenso vergolten werden kann, 
wie an anderen. 	Also auch ihn verpflichten die Gesetze des „Leben 

1) Das Wort „itm", bedeutet eigentlich „Siinde", als technischer Terminus 
hingegen bedeutet es „Strafwiirdigkeit': 

.),Lc 	',111.,s.oB 	.;3 	L+ 	a 	4,....:1 	,..).Y3, ,_,...13..it Kiiii 	14.Zt, i 	Lc 	. 
ii.4.iiid i 	31.:4,,d.,..3 	xi...Jr 	3M. 	Radd ulmubtar III, 64. 

Ms eine specielle rechtliche Folge der strafbaren Handlung werden wir 
das itm beim Delikt des Totschlages (Oa) kennen lernen. 	Da nun wegen 
Totschlages der Sunder (atim) eine ewige Hollenstrafe zu gewartigen hat (Durer 
tergiimesi I, 390), 	glaubte ich, 	urn die Begriffe des europaischen Losers nicht 
zu verwirren, das Wort mit „Strafe im Jenseits" iibersetzen zu sollen. 

Das itm der einzelnen grossen Sande,' (kabair) 1st iibrigens verschieden. 
tz,:.y..O.;,:,.1  j3L÷K.Ic 	r4i d rte,, 	a. a. 0. 

2) ,Ni-eA-: 	2i6X,..;.9 	u,,,<...i! 	z,..3' Alto 	3,..«. L,ds.s...i 	G.X..p. 	N 	X.i.e,AA;) 
4,4Lit 	wS.-k-= 	L .xJLAs :WI 	- 	A 	t 	.1 	t 	t.x>. 	t.-! 	/s.e:.,c I  (...c 	.. 	_..) 	 0--- 	Jr!) 	.37)3, 

s.))3! 	(-'4'3 	,t‘..\.. 	(.5‘,X,L( L5.)•.4.:ir y..\L-S.) 	L,,,<., ,t; 	j305:3NA:4-4.  
Ni2.::1-:-3 	(3t-tl..,  

• ------ ..i 

	

	 z..,.,Lit LpIk2.0 jLN-13-0 0.K4-0 ,....\... t 	 0.„...,,-,KA 
b.)--44 	 -̀)4. 	 I 	- (....7• 1-=,i 	tjt; 	..),;.1:t t 	25 ...5‘.7.a0 	X.L*2  3 	

_e .n,1 	 1 	L.,..2.,..,= t 

y-).°3" \ 3Lt-P  (..-5-3 . 	Durer terNinaesi I, pag. 369. 
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fur Leben , Auge fur Auge, und auch er hat das Blutgeld fiir 
derartige Verletzungen ebenso zu bezahlen, wie die iibrigen Muslims. 

Betrachten wir nun, in welchem Zusammenhang der Mensch 
mit der strafbaren Handlung, die er hervorruft, stehen kann, so 
miissen wir die beabsichtigten vorsatzlichen strafbaren Handlungen 
und jene , welche diesen ahnlich sind, unterscheiden , ferner die-
jenigen , welche einem Irrtum entspringen und welche als Irrtum 
betrachtet werden konnen, schliesslich diejenigen, welche dadurch 
zustande kamen , dass man dazu Ursache hot. 	All dieser Unter- 
schiede 	werde ich bei ErOrterung der strafharen Handlung des 
Totschlages eingehend gedenken. 

Jenen Handlungen , welche dem freien Willen des Menschen 
entstammen, stehen diejenigen Handlungen entgegen , welche der 
Thater unter der Einwirkung des ausseren Zwanges begangen hat 
(ileralt). 

Die 	strafrechtliche Verantwortlichkeit des Thaters 	kann ent- 
weder durch das Gestandnis (ilerth-) des Thaters, oder durch Zeugen- 
beweis (baffine) festgestellt werden. 	Nach Ansicht einiger Juristen 
ist das Gestandnis bei gewissen strafbaren Handlungen nur dann 
wirksam , 	wenn es so oft wiederholt wird, als Zeugen zum Nach- 
weis der betreffenden strafbaren Handlung notwendig sind. 

Bei den zu den gottlichen Rechten gehorenden Strafen kann 
die Zeugenaussage von Frauen nicht beracksichtigt werden, weil 
die Frauen zufolge ihrer gesellschaftlichen Stellung beziiglich solcher 
straf barer Handlungen keine richtige Kenntnis erlangen konnen. 

Die Zeugen konnen nicht 	gezwungen werden 	Zeugenschaft 
abzulegen und so hangt es ganzlich von ihnen ab, das, wovon sie 
Kenntnis haben, zu sagen oder zu verschweigen. 

Mit den Zeugenaussagen steht die Verjahrung (talceidum) der 
strafbaren Handlungen in Zusammenhang. 	Die Verjahrung einer 
strafbaren Handlung hat die Wirkung, dass der Richter,' wenn das 
Strafverfahren noch nicht eingeleitet wurde, die Zeugen nicht ver-
nehmen, und, wenn schon ein Urteil erbracht ist, die Strafe an dem 
Verurteilten nicht vollstrecken kann. 	Nach der Ansicht der mo- 
hammedanischen Juristen kann die Verjahrung, welche nights anderes 
bedeutet, als den Ablauf einer bestimmten Zeit nach dem Begehen 
der strafharen Handlung, eigentlich keinerlei Reeht aufheben.. Das 
Recht bleibt auch fernerhin bestehen und kann, wenn die angeklagte 
Partei gestandig ist, in der Regel auch zur Geltung gelangen. 	Den 
Richter hemmt jedoch das Gesetz mit Riicksicht auf gewisse Grande, 
die Klage, beziehungsweise die Aussagen der Belastungszeugen an- 
zuhoren. 	Die 	Zeugen 	entschliessen 	sich 	namlich 	entweder 	zu 
schweigen 	oder auszusagen. 	Haben sie sich zum Schweigen ent- 
schlossen, dann entspringt die Anderung ihrer Absicht einer feind-
lichen oder einer anderen tadelnswerten Leidenschaft und so wird 
ihr Gestandnis 	verdaehtig. 	Wollten sie aber zuerst aussagen und 
haben 	die Aussage 	unterlassen oder diese veritigert, 	so haben sie 

Bd. LVIII.! 	 7 
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eine gottesfeindliche 	Sache gethan and 	ihr 	Gestandnis kann als 
solches nicht ganz tadelsfreier Menschen nicht angenommen werden. 
Bei dem Delikt der Verleumdung steht die Sache anders. 	Hier 
giebt es namlich keine Verjahrung and da die Verleumdung nur 
auf Klage 	einer verletzten Partei verfolgt werden kann, darf man 
den Zeugen , wenn sie mit den Aussagen gezogert haben, keinerlei 
Vorwurf machen, wenn es ihnen moglich ist, zur Begriindung der 
Versehiebung ihrer Aussage vorzubringen, dass sie die Anklage der 
verletzten Partei abgewartet haben1). 

Darner, welche Zeit zur Verjahrung erforderlich ist, weichen 
die Ansichten von einander ab. 	Die 	zu 	den g6ttlichen Recbten 
gehorenden Strafen verjahren 	nach der Ansicht einiger innerhalb 
eines Monates , 	nach 	der anderen Ansicht binnen 	sechs Monaten. 
Die strafbare Handlung des Weintrinkens verjahrt, wenn der Gerueb 
des Weines an dem Angeklagten verfliichtigt ist. 	Zu bemerken istr  
dass wegen Weintrinkens nach Verjahrung der Handlung der Thater 
auch dann nicht inehr gestraft werdenkann , wenn er sein Ver-
brechen gestanden bat. 

Die Verjahrungsfrist der zu den menschlichen Rechten gehoren- 
den 	Strafen richtet sich, 	da hier 	vermogensrechtliche Interessen 
beriihrt werden, nach den bezuglich der VermOgensrechte bestehenden 
Verjahrungsvorschriften. 	Beim Diebstahl sind demgemass zweierlei 
Verjahrungsfristen zu beriicksichtigen, die eine beziiglich der Strafen  
die andere bezuglich der Schadenersatzpflichtigkeit des Diebes. 	Das 
gari`atrecht kennt 	mehrere Griinde , 	welche die Verjahrung der 
Rechte hemmen. 	Die Aufzahlung dieser Grande liegt jedoch ausser- 
halb des Rahmens dieser Studie. 

Die strafrechtliche Verantwortlichkeit kann sich auch auf Andere 
erstrecken , nicht 	nur auf den 	Thater selbst. 	Demnach hat fill- 
irgend eine strafbare Handlung in gewissem Maasse auch der Herr 
des Thaters zu haften (wenn die Handlung von einem Sklaven oder 
einem Tiere begangen wurde); ferner das Aerar oder diejenigen 
Individuen, welche mit dem Orte , wo 	das Verbrechen begangen 
wurde, in territorialer Verbindung stehen (lectsame), oder diejenigen, 
welche mit dem "'hater durch Blut- oder moralische Bandon ver-
kniipft sired (`alcile). 

Niemand darf jemandem ohne besondere gesetzliche Ermachtigung 
etwas Hoses zufiigen. 	Die verschiedenen Libel, die wir als die recht- 
lichen Folgen 	einer strafbaren Handlung aufgezahlt haben, darf 
man einem anderen nur in den durch das Gesetz vorgeschriebenen 
Fallen zuftigen. 	Auf den blossen Verdacht, auf mangelhafte Beweise 

	

1) ....t-.3- 3i Xil........0 axe 3! U:0_70'  (1-S' 	-.)-14  1.6)LiiL°  L'N" -: 	
(-.."4'1.;)'  

.. 0.,..ii 0.. 0.*i 	31 	GiLKA.11 ,.), 	Lt 	Jt) 	''':+i'xij 	0-'4:' 	t*-1) 	C,t_7
r
7̀  
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hin jemandem ein Leid zuzufiigen oder durch Peinigen jemanden 
zum Gestandnis 	zu bringen , 	verstosst gegen das gattliche Gesetz. 

Der Vollzug der Strafe ist in der Regel Aufgabe des Staats- 
oberhauptes oder des durch dieses betrauten Organs. 	In gewissen 
Fallen kiinnen 	aber 	dem Thater 	auch andere straflos ein tbel 
zufiigen. 

Erstens ist es die Pflicht eines jeden Muselmanns, einen Andern 
an dem Begehen einer strafbaren Handlung zu hindern. 	Wenn 
daher der Muslim siebt, class jemand eine verbotene Handlung yell-
fiihren will, kann er diesen an der Verwirklichung dieser Absicht 
auch 	mit Gewalt verhindern, ohne dass man ihn daffir zur Ver- 
antwortung ziehen konnte. 	Ebenso verhalt es sich, wenn jemand 
einen gegen ihn gerichteten Angriff behufs Selbstverteidigung zurtick- 
schlitgt , denn 	es steht geschrieben: 	„wer gegen den Muslim das 
Schwert zieht, dessen Blut ist frei". 	Dem Vater kommt gegenuber 
seinen Kindern , dem Gatten gegenilber seiner Frau, dem Herrn 
gegenuber seinem Sklaven, dem Lehrer gegeniiber seinen Schiilern 
ebenfalls in einem gewissen Maasse die Strafgewalt zu; wenn diese 
aber in Ausiibung dieser Strafgewalt die entsprechenden Grenzen 
iiberschreiten, so sind sie zur Verantwortung zu ziehen. 	Der Gatte, 
der seine Frau bei einer Unzucht antrifft, der Eigentilmer, der den 
Dieb bei einem Diebstahl iiberrascht, konnen von ihrem Strafrecht 
freien Gebrauch machen. 	Schliesslich steht es bei Veraeltung einer 
Verletzung 	durch eine 	ahnliche Verletzung der verletzten Partei 
frei, bei entsprechenden Cautelen die fur die Verletzung gebiihrende 
Strafe an dem Schuldigen pers8nlich zu vollstrecken. 

Ich kann diese allgerneinen Erorterungen nicht schtigssen, ohne 
noch 	der 	administrativen Strafe 	zu erwahnen. 	Das Sari`atrecht 
stellt es 	wohl 	als Princip auf, 	dass entgegen den g8ttlichen Ge- 
setzen niemand mit einer Strafe belegt werden konne, doch scheint 
es, 	dass es den Freunden der freieren Bewegung zeitlich gelungen 
ist , 	in dieses Princip eine Bresche zu schlagen, indem sie lehrten, 
dass es dem Fiirsten freistehe , jemanden, der fur die muslimische 
Gesellschaft gefahrlich ist, mit Rifeksicht auf die Staatsraison auch 
in 	dem Falle unschadlich 	zu machen , wenn das Sari`atrecht kein 
Mittel dazu bietet. 	Die derart bemessenen Strafen werden politische 
oder administrative genannt (sfYilse) ?). 

Schon von dem Chalifen 'Omar wird gesagt, dass er jemanden, 
weil er auffallend schon war and seine Schonheit die Frauen ausser- 
ordentlich 	reizte , verbannen 	liess, 	obwohl, 	wie• der Erzahler des 
Vorfalles bemerkt, die Schonheit selbst keine Siinde ist 2). 

1) Radd ulmubtar III, 204. 

2) &•3ti z+-4-  cy? 1"; 1̀  _.3.+= LFA-i Lt  JA L+S-  N.....Le i.v.S1 	u..<15%-<3 
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Ich 	brauche 	wohl 	nicht zu sagen , 	dass diese in so gefallige 
Form gekleidete Willkiir die Queue 	zahlreicher Missbraucie war 
und wir werden uns nicht wundern , wenn wir sehen, dass das 
Wort „sijaset" (wortlich „Politik‘), das ursprtinglich gar keine ab-
schreckende Bedeutung hatte, spater gleichbedeutend mit der Arbeit 
des Henkers wurde. 

• 
III. 

Somit kann ich an die Erorterung der einzelnen strafbaren 
Handlungen schreiten , wobei ich nach Thunlichkeit jene Methode 
befolgen werde , welche bei den 	mohammedanischen Juristen ge- 
brauchlich ist. 	Ich halte mich hiernach an nachstehende Reihenfolge: 

A) 	die 	zu 	den 	gottlichen 	Rechten gehorenden 	bestimmten 
Strafen (hadol); 

,B) die zu den menschlichen Rechten gehorenden bestimmten 
Strafen (leatoad, 7.ei0,0 ;  

C) die unbestimmten Strafen (ta`zir) 1 ). 

4,..;,31 ol.x.xi;J 	5l.:0i 	Lxiii 	,,,i5,..0 	iii,- -LE.it .)i.) 	 el,I 	 )3 	‘..-::..*...- 	ts., 	t.,,..i3..11 

a.........a 	t,:j f.:::41 	tIzi 	L593 	 ii:--cUAa.t 	3.s.i, j..i.:, 	s.....i.‘a..? 	0.K4 	(..3 	v,‘_, N4  
e!,..ii.:..A 	,....i.:)..al 	0..4 	i_54) 	(..5.:d1 	ii,.. .,..14J1 )i,..> 	,:t . 	Radd ulmubtar III, 204. 
. 	1) 	Die 	mohannnedanisehen 	Rechtsphilosophen 	teilen 	die 	menschlichen 
Handlungen, auf welehe sich das Wort G,ottes bezieht (male/cam Lilt), vom Ge- 
'sichtspunkte, ob sich an sie nur allgemeine oder personliche Interessen kniipfen, 
in drei Gruppen ein und.  zwar: 	. 

A) solche , 	die an 	den rein gOttlichen Rechten gehoren (1tu/itili ullai 
chedifa), welch° die Interessen der Gesamtheit beriihren; 

B) soiche, die zu den rein menschlichen Rechten gehoren (h424 ta‘ibtid 
cluiii,sa), bei wetchen es sich nur um die Interessen einzelner handelt, wie 
z. B. das Recht auf Schadenersatz , das Blutgeld , das Recht des Kaufers auf 
den gekauften Gegenstand und des Verkiiufers auf den Kaufsehilling; 

C) gemisehte, 	das 	sind solche Handlungen, in welehen gottliche end 
menschliche Reehte enthalten sind. Hier konnen zwei Mille vorkommen. Entweder 

1. sind die Ottlichen Rechte iiberwiegend (leak/ tabih utitib), wie z. B. 
bei der Strafe der Verieumdung, wo es sich insofern um ein menschliches Recht 
handelt, als sle geeignet 1st, die beschiimende Anklage der linzucht von dem 
Ridger abzuwiilzen , 	aber dennoch hauptstichlich ein gottliches Recht ist, well 
ihr Zweek die Abschreekung und die Enthaltung von einer tihnlichen Stinde 1st; 

oder 2. die menschlichen Racine haben das libergewicht (hcz4 ulqbad 
"Alia), 	wie dies z. B. beim liitrolp wahrzunehmen ist, welches wohi als Strafe 
einen gottlichen Charakter triigt, bei welchem das Recht auf Vergeltung aber 
dennoch, well die menschlichen Reehte itherwiegen, ein perskinliches Recht 1st, 
welches such den Gegenstand der Erbschaft bilden kann. 

Die Ottlichen Rechte selbst zillion die mohammedanischen Rechtsphilo-
sophen folgendermaassen auf: 

1. die rein gottlichen Ehrungen (q.b4dcit chalifa), wie der Glaube und 
seine Abzweigungen , sowie die Gebete, 	die Vermogenssteuer (zakcio, Fasten, 
Pilgerfahrt, Religionskrieg; 

2. die 	eine offentliche Last (kulfe) enthaltenden gottlichen Ehrungen; 
solehe shad die Faclal.cat NI* genannten Almosen; 
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Schliesslich werden wir dann kurz die Versuche kennen lernen, 
mit welchen man im thrkischen Reiche mit Umgehung des 	ari`at-
rechtes oder, indem man dasselbe als Grundlage nahm, die Schaffung 
eines besonderen bargerlichen Strafrechtes bezweckt hat. 

A) Die zu den gottlichen Rechten gehorenden 
bestimmten Strafen. 

Die 	Un zucht (zinti). 	Die Unzncht ist nach mohammeda- 
nischem Rechte eine der schwersten Imputation unterliegende straf- 
bare Handlung. 	Die fiir diese 	festgestellte Strafe 	aehort zu den 
giittlichen Rechten and 	will der Gesetzgeber durch bdieses strenge 
Verbot die Lauterkeit der Familienabstammung bewahren. 	Dem 
entsprechend kann von Unzucht nur dort die Rede sein, wo die 
Lauterkeit der Familienabstammung in der That durch Handlungen 
der Schuldigen oefahrdet ist. 	Einfaches Kiissen , Posen oder Per- 
versitat stellen ''die 	strafbare 	Handlung der Unzucbt noch nicht 
fest. 	Bei Bemessung der Strafe muss untersucht werden, welches 
der Familienstand des Schuldigen zur Zeit der Begehung der Un-
zucht ist, denn die Strafe ist dementsprechend zweierlei Art. 

In 	die 	erste G-ruppe 	gehoren ,jene Thater, 	die in einem an- 
standigen Familienstande leben (niqt,san)1 ). 	Als solcher wird jeder 

3. eine eine gottliche Ehrung 	enthaltende offentliche Last, wie z. B. die 
Zehentzahlung ('?Agr); 

4. eine ein Strafelement (qdiabe) enthaltende 	offentliche Last, 	z. B. die 
chard!) genannte Grundsteuer; 

5. Rechte, welche sich zwischen den gottlichen Ehrungen and Strafen 
bewegen, wie z. B. die Siihne (k,ctiFire); 

6. reino oder voile Strafen ('uliabe kdmile oder manda), wie die Strafen 
des Diebstahls, der Wegelagerung, der Unzucht u. s. w.; 

7. mangelhafte Strafen (culfibe lidsire), z. B. der Verlust des Erbrechtes 
des Murders; 

8. ein selbstandiges, mit menschlichen Pflichten nicht verbundenes Becht 
(1a1. 	Isdim Linalyihi), wie das nach den Bergwerksprodukten Gott zu leistende 
Funftel (in dor Turkel verfiigt hinsichtlich des Eigentumsrechtes der im Innern 
der Erde gefundenen Metalle u. s. w. der § 107 	des turkischen Grundbesitz- 
gesetzes, siehe den Kommentar 'Ali Hajder,. 	Sarhi ;redid li-kanfini 'leradi [ifirkisch], 
Konstantinopel 1311 [AIL], 	par. 368). 	Aus alledem i;t zu ersehen, dass die 
Odd- Strafen nicht nur ein gtittliches Becht and die kinds- artige Vergeltung 
der strafbaren Handlungen nicht nur eM menschliches Becht enthalten. 	Die 
Zusammenfassung der einzelnen Strafgruppen unter der im Texte vorkommenden 
Bozeichnung hielt ich behufs leichterer Behandlung der Materie ftir notwendig. 

1) 	.t•t.- 	1.4.43 	t.59.3 	a.„..32;:i 	i31 	0..‘.2..›.! 	0,4 	L)I.A.a.1! 	 ..:,:k4 	G.,..,_-e) 
3L.M 	LS! 	,........i.......a j..0 	,..,.....F.,....3 	z‘...;.,Q3 	3_,Ja4.0 	r,.....,i 	_sit 	Lkl= 	xi=Li 	1,.......1 
..iW 	

6.. 
i . r3! 	,-,A 	

" 	
. 	Radd ulmuhtar III, 200. 1.4 	,i 	".§..!!

3 	r .̀..11.K.i! 	.:% 
} 	 .: 	Z:2  

Man kann das Wort jedoch auch mulifin aussprechen. 

4.-.‹Lip 01..0.211 j.,,,....K 	(0.A.a..5‘4.1.t t.),4"), 	ejelizacle, 	arli multalA I, 283. 
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grossjahrige, freie Mann und jede grossjiihrige, freie Frau, 	die ge- 
sunden Verstand haben , muslimischer Religion sind, 	und in einer 
konsumierten rechtswirksamen Ehe leben, betrachtet1). 

In die zweite Gruppe gehoren diejenigen, welche ausserhalb 
dieser Bestimmung fallen, also die Ledigen,Witwen, die nicht zur 
muslimischen Religion gehorenden oder nicht freien Ehegatten. 

Der anstandige Familienstand (14'dn) kann auch dann bestehen, 
wenn die Ehe salon aufgehort hat, z. B. wenn jemand eine Frau 
zur Gattin genommen, sich von dieser geschieden 	hat und dann 
allein lebt. 

Die Strafe des Mannes oder der Frau, die in einem anstandigen 
Familienstande leben, 	ist im 	Falle 	der Unzucht, 	welches Delikt 
hier fast mit dem identisch ist, das die europaische Rechtswissen- 
schaft Ehebruch nennt, die Steiniguna. 	Jene 	Personen, welche 
nach der obigen Bestimmung nicht zu den im anstandigen Familien-
stand lebenden gezahlt werden konnen, werden im Falle der Unzucht 
mit 100 Peitschenhiebeif bestraft"). 	Die Skiaven erhalten die Halfte 
dieser Strafe. 	Die Unzucht. kann nur dann bestraft werden, wenn 
der Thater sie ohne Zwang, aus eigenem Entschluss, 	bewusst be- 
gangen hat. 	Unbewusst ist diese straf bare Handlung dann, wenn 
der 'Mater  daraber, welcher Imputation seine Handlung unterliegt, 
im Zweifel war (aubhe). 

Der Prophet hat namlich .erklart, 	dass 	die Strafe 	im Falle 
eines Zweifels entfallt 3). 	Dariiber, was die richtige Definition des 
Begriffes Zweifel ist, gehen die Ansichten auseinander. 	So viel ist 
jedoch gewiss, dass dieser Begriff und der 13eariff des Irrtums (chap) 
einander nicht decken. 	Nach der einen Definition ist namlich unter 
Zweifel zu verstehen, 	wenn der Mensch nicht recht weiss, 	ob die 
fragliche Handlung erlaubt oder verboten ist; nach 	der anderen 

1) 6_4.2, 3..ii. (,....k4K:z3i.., K..4)1) 	.A.,ow (,.:,if (.)LA2.74) 1o"; 	.3 

(..s., 	_LK,L 	z,..,.S L4.43_,S 	(,) 	3_,....,,..il 	31.• 	 c 	,1) 	, 	( 1 )_,..1r3 	,,o),1......,) c •  
..1) 	•• 	l....,, :vo 	3..S 	1.....2.L; 	.1‘:)..1! 	kl:A..i., 	8.)i..C't.5...tt 	 X.siAct.i) 

	

_3." 	V 	Ci 	 (C)L41  
.— 

J 	Radd ulmuhtar III, 205. 1..;..4.2. 	. 	--, .>:)_3! 	8)35- A IZZ
•  

Safi ist der Meinung, dass der Islam nicht zu den Bedingungen des 
11isan gohore. 	Manitfi` 243. 

2) Y,..ii."4 	L4.4..LQ 	k..X.!3 	j...( 	c3 ..\i.?-Li L.5.3V, 	"2;.*A.ilf 	(11.:'S 	zJi.iii 

Ni.4..1L4 	5: 	4 	A..i 	. AL., 11 	,.,.,,,:z.i! 	x.ii 	Jt 	ii.x1.?- 

	

(5.. 	t. 	L5 	0  	(.3.- 	Lt 
co.K,ti t ).1..—.4 	2,...1= 	....:..J! (...- a 	*r..raii.lc 	---,.....tzit 	eis,tits 	l.;.4..sfuc, 	z‘.4  

	

- 	cc• 	• 3. 	L... 
intyclaiin 	X.........R.1 	,,L,Kit 	 ....,...3 	c)...0. 	Bejchzade, 	arlt multatta 1, 	284. 

3) 1k.;:./c1.2W.v.3 	La 	 L::.4......:::...IL 	,..).;,..x.g. 	1.;),..q 	(uadio. 
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Definition , 	wenn 	etwas 	einer 	feststehenden 	Sache 	iihnlich , 	aber 
.dennoch nicht feststehend (cubit) ist1). 

Pie mohammedaniscben Juristen unterscheiden bei dem Delikt 
der Unzucht dreierlei (manche nur zweierlei) Formen theses Zweifels 2). 

I)ie eine liegt dann vor, 	wenn 	eine 	der zur Ableitung der 
praktischen Rechtsvorschriften dienenden Rechtsgrundlagen (daiii) 
— nitmlich der Koran, die Traditionen, die tibereinstimmenden An- 
sichten 	der zustandigen Foren und die Rechtsanalogie — miss- 
cleutet und bieraus gefolgert werden kann , dass die int Grunde 

• 
1) ty,-$13 	S 	(..1:4•:::4 	Lre,1_, 	(z..1....1a11) 	. i. 5.:::.-Ji 	(6.......:::,...4 	LA 	ici.,..4:J1) 

t',....;:.::41 	(Ki.s.:::,3 	6.) 	t,:.,........- 	(g..E....:.*4 	Y...3.).12 ,).._,-(It 	 tiyi! 	tsSo) _.).AN! 
(Jaen j; .244, uLitsill ,.) 

Hierbei fiigt noch der Kommentator hinzu, dass unter dem Ausdruck fi'l-
maltall die mautti'a d. h. das Weib, mit welchem die Unzucht begangen wurde, 
zu verstehen sei. 	85-6,1t j..6) 	(,.)....s- ,..t &SA Radd uhnuhtiir III, 207. 

Nach Anschauung der mohammedanischen Rechtsphilosophen getairt der 
Zweifel eigentlich in die Kategorie der Unwissenheit. 	Unter Unwissenheit (Ohl) 
versteht 	man 	das 	Nichtwissen 	dessen, 	der 	wissen 	sollte 	(1.S......4.9 3.._4_ 
j ,2%.?!...-4&44.? 	k.4...‹.ia................; 	cp_3,.,1 	0, ,...X...j...49. 	Die 	Unwissenheit 	wird je 
nach dem Grade der etwa bestehenden Entschuldigungen in vier Klassen geteilt. 
In eine dieser Klassen gehort such der Zweifel. 
.:.'t" 	31,..474. .?-I 	...p..1.*.- 	.)N.t! 	t...L.0 	&.it133 	z,..i..!..::;, 	ki......,R, 	c.....i 

,•,L431 	,....a.:,1.--: 	25..L.,...-t_., 	z1/4,4s)j.i.,:::‘,4 	,.;A)......,3 	2,..31..;S" 	i.....3 	.5'254)•..;..t.i ..,..4 

	

. 	• 	l.5 	L5 
Ji...i...,\Iii..? 	L.5 ,•,3 	3...F,.. 	`).J., 	8,..)x..e......*:4 	Le....,:ojaz 	LA.,... 	,..)...p.• 	L.5.8,..)j.,4 

(...i.,...;.;:, 	0...1.2i) 	IS_,..? 	 r(.€.......:::, 	 a+:-::,  ,...5.6 	 ),.xst......x.4:3 	L5i..) 	),1,..:),...) 	L.4...f..:ii 

_)0J--s..3-. 	' 	....,•'• 	ts.....e,..K1 	.)LX,Iji 	c5.4.;.34 	 .1,  (._13... li t5'4,.33  (_. ii- 

kl'-'‘'-'1-tr 	rj4Ii.1 	&iii....ti.,.? 	3-4.) 	2.1... 	ili.+3 	(.5.,.) 	Liis...:, 	bLX.& 	L.fi..? 
si*4 	c5......,L3 	c,,x1*!..) z4....4; b..3!)_,. 	)(.>.*...,44 	...-iii.' w...‹)."36%.4  04_3•10 
0,I.S-0 	..,t 	• t. 	.,,, ...) 	vt.ja 	(.5 A••• 	w...N-nt..........t.S.  33! 	tiL.X.3..ii.'. 	( 	.it4....4. 	MahmM 'Es'ad, 

a. 	a. 	0,, 	374. 

2) ..t5,1.c. 	43( 	Q.....,..41.= 	31:i 	cii3 	,..x.g. 	(1.;.4.,4  . LA 	L.i.,A 	ii*,)_:.i 	Ki.......:::,..1!_, 

(si 	(}.---. 	Lii! 	(z....,,u1, 	31:i 	(93' L.>•••• 	cc.;•.4.:; 	N 	LA 	Li:vo 	Ke,iliji., 	1.;j.›. 

31-i 	 )1 	k.\ 	,..• 	.• 	51 3,4 	431 	,:..u) 3L 	t9! 0JL 	C' 	K;:iL:th3 

/..!?• 	Lsl.c 	14.3C 	(:.:A.+1..c. 	Eattlwit Kildichan, 	Mak 1282 (AH.), 	III, 480. 
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verbotene Handlung gestattet ware. 	So sagt z. B. der Prophet an 
einer Stelle: 	„Du, and dein Vermogen, ihr gehort deinem Vater". 
Aus dieser Kundgebung, welche es eigentlich  ausschliesst, dass der 
Gebrauch des Vermiigens des Sohnes durch den Vater als verboten 
betrachtet werde, kann der Vater folgern, dass er auf den Korper 
der ein Eigentum seines Sohnes bildenden Sklavin ein Recht habe, 
wiihrend dies sich nicht so verhalt. 	Eine derart begangene Unzucht 
kann mit Riicksicht auf den 	begriindeten Zweifel des Schuldigen 
auch dann nicht bestraft werden, wenn der Vater der Ansicht war, 
dass 	das, 	was 	er 	gethan hat, 	nicht 	gestattet 	war. 	In diesem 
Falle ist es daher vollkommen indifferent, ob der Unzucht treibende 
Mann im guten Glauben vorgegangen ist oder nicht. 	Einer iihn- 
lichen Beurteilung unterliegt die Unzucht, 	welche 	der Verkaufer 
einer verkauften Sklavin vor ihrer faktischen Ubergabe, oder die- 
jenige Unzucht, 	welche der Brifutigam 	an der als Brautgeld an- 
gebotenen Sklavin ebenfalls vor der Ubergabe begeht; denn da die 
vorherigen Eigentumer bis zur Ubergabe fiir diese Frauen dem 
Vermogen finch verantwortlich sind, hat ihr Eigentumsrecht noch 
nicht aufgehort and so konnten sie im Zweifel dariiber sein, oh 
ihnen noel; das Recht des Beischlafes mit ihnen zukomme, wahrend 
dieses -Becht 	infolge 	des 	Verkaufes 	eigentlich 	vernichtet wurde. 
Der Verkehr des Gatten mit seiner Frau bei jener Art der Scheidung, 
welche 	die 	mohammedanischen 	Juristen 	eine Verstossung 	durch 
zweideutige Ausdriicke 	nennen1), withrend 	der bei der Frau vor- 
gesehriebenen Wartezeit (`idde), 	unterliegt ebenfalls einem solchen 
lockeren Verbot, wenn dies auch recbtlich Unzucht ist. 

Diese Form des Zweifels nennen die muselmanischen Krimina-
listen ruble fi'lmal2all, einen Zweifel hinsichtlich der Zulassigkeit2); 
man konnte 	sie auch Zweifel hinsichtlich des Eigentumsrechtsver- 
Inatnisses nennen5). 	Aus dein Umstande, dass bier die Gutglauhig- 

1) t 	Lix..41.- 	( .„.'s 	L:-..,4l..:..<3! 	cy..z 	.k.s..:::,..1 	a.:ilyzi 	c3LIc 	i3; 	I..i.i.a3  
t rA..)-- 	ckZ 	4 ‘....:"41= 31.3 kj3  t-.)1. 	k.,,... 7. J 5,..N.A.1L 	Eadichan, a. a. 0. 

2) Der Zweifel erscheint in 	diesem Falle 	vorziiglich 	deshalb 	begriindot, 
well die Reehtsgrundlage (dalil), strikte genommen , 	eigentlich 	die Auffassung 
des Schuldigen unterstiitzt, indem der obeu erwahnte Ausspruch des Propheten 
„ants wa-naduka li-abika" als eine allgemeine Ermachtigung des Vaters, das 
Vermisigen des Sohnes in beliebiger Weise au gebrauchen , gedeutet werden 
kann, 	welcher Deutung wohl 	die kontrare 	Bestimmung 	dos 	 jam& wider- 
spricht. 	Da es sich nun bier urn den Umfang der Rechtswirkung (hulcm) des 
dalil handelt, wird dieser Zweifel als hukraijje bezeichnet. 	Der Ausdruck 
fi'lmahall ware daher weniger zutreffend mit „Zweifel hinsichtlich des Ortes" 
wiedergegeben. 	Radd uhnubtar III, 207. 208. 

- 	3) j,.sr4-? 	(1 /4,6-W 	(...5c z4,..i) 	ie..i.ti 	Lst 	(j...;4- X..g.,..::;.,3) r..5 ).1.„4 	(,..),.. 	.J) 

j.._45- 	cjd..S 	Xi-:::, 	(.51 	r.F.,it...i 	rI,_,..tlq 	L. ,.t 	sjet.....A* 	S.:„.! 	N.I 	ig.fil4,41 

,i,.I 	Lf.11so 	z,..3).1-  L.5! 	N.,..KILLI• 	L.5...:24„3 ,),..x...a.V ,4 sJ 1.1:".1.....4 	a. a. 	o. 

   
  



lircsnzarik, Beitr. z. Beleuchtung d. islanzit. Strafrechts, etc. 105 

keit des Thaters nicht gefOrdert wird, geht offen hervor, dass man 
diese Art der Befreiung von der Strafe nicht richtig einen Zweifel 
nennt. Da aber in der mohammedanischen juristischen Terminologie 
dies ihr Name ist, konnte ich diesen in Ermangelung eines besseren 
Ausdruckes nicht mit einem anderen vertauschen. 

Die 	zweite Form des Zweifels kommt dann zustande, wenn 
jemand einen Ihnstand, welcher keine Rechtsgrundlage (dalib bildet, 
fiir 	eine solche nimmt und, von einer falschen Voraussetzung aus-
gehend, des Glaubens ist, dass irgend eine Handlung gestattet sei. 
In diesel Falle hat der Angeklagte seine Gutglaubigkeit unbedingt 
zu behaupten, d. h. er muss behaupten, dass er des Glaubens ist, 
die durch ihn begangene Handlung sei gestattet, denn ohne theses 
Vorgehen wird die vorgeschriebene Strafe auf ihn angewendet. Eine 
derartige Behauptung ist ohne jeden Beweis anzunehmen. 

EM Beispiel flir diese Form des Zweifels 1st, wenn der Sohn, 
davon ausgehend, dass die Kinder wahrond des Lebens der Eltern 
deren Vermogen dem Usus nach ungestUrt beniitzen, glaubt, er diirfe 
mit der Sklavin seines Vaters oder mit der seiner Mutter- Unzucht 
treiben, wahrend dafur, dass die Kinder das Vermogen ihrer Eltern 
beniitzen , 	keinerlei rechtliche Grundlage 	vorhanden 1st. 	Fur den 
unigekehrten Fall 	besteht die Rechtsgrundlage in dem erwahnten 
Ausspruche des Propheten: 	„Du und dein Vermogen, ihr gehort 
deinem Vater'. 	Der ahnliche 	Glaube des Gatten gegenuber der 
Sklavin 	seiner Frau und der des Sklaven gegenfiberder. Sklavin 
seines Herrn 	kann 	auf derselben Grundlage 	als Entschuldigung 
dienen, wie die Gutglaubigkeit des Sohnes, wenn er mit der Sklavin 
seines Vaters Unzucht treibt; denn der Gatte beniitzt in der Regel 
lit Becht das Vermogen seiner Frau und der Sklave das seines 
Herrn. 	Kraft des Princips des Zweifels bleibt auch derjenige Gatte 
straflos , 	der sich von seiner Frau nach jener Art der Trennung 
getrennt hat, die dreifache Trennung genannt wird, mit seiner Frau 
wahrend ihrer Wartezeit verkehrt und behauptet, er habe dies fur 
zulassig 	crehalten1). 	Straf bar ist jedoch die Unzucht dann, 	wenn 
sie ,jemand z. B. mit der Sklavin seines Bruders oder seines Onkels 
treibt; selbst wenn er behauptet, er habe geglaubt, dies sei gestattet, 
hat der Zweifel gar keine Begrundung. . 

1) k....)3,:x.i! 	0.141.2:i 	:4 	3a.6 	z.:),1 	(5,..),,l.P 	(5.o..?-3.). 0....a ..'? 	t.N...!) 
...1.<3 	kAli. 	y."*A),..>.::;ii 	td.7- 	4-X-6 	ej.Kno 	(i)Ali,,...Y 	x;t Alaii.lA 	L.4.1.X.m f..,  
(...-i 	'. 	t....4)4-11 	'a' _2,331 riS 	6  bA,) x...xi,it (51o3 (5‘.,\. 	0.÷X....ji.4 
..fa-ii..%:...y 	y 	i:Aj.--21..? 	4,0 	6..t,0 	ik,\AJt 	,.. 	Li;.1.?;, 	LW 	L.E.lith) 

a....?-33  Kilz11...3 	1-4.1.m 	J3t ul..4.-?-,,q3 (y,..-...e.- 	,.:::,-LZ,I 	ioot.1 	(.5,,:ci;y3 	8,),,,,..3 
(Q.4 	(j 	0,413:11 	j 	KrD t.)1,3 	c)l-42 1; 	.1(../.:3174;. 	Fetilwil 'Ali ef., I, 184. 
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Dadurch, dass die Gesetzgebung, indem sie einen begriindeten 
Zweifel honoriert, die tbernahme der rechtlichen Folgen der straf• 
baren Handlung dem Gewissen des Angeklagten iiberlasst und diesem 
damit sozusagen die eigene Beurteilung anheimstellt, macht uns das 
mohammedanische Strafrecht mit einer eigentihnlichen Art der Selbst-
justiz bekannt, lieren Variationen wir insbesondere bei dem Delikt 
des Diebstahls wiederholt begegnen werden. 

Diese zweite Form des Zweifels wird Zweifel in der Handlung 
genannt (aubhet ulfig, auch iubhet uliatibeth). 

Ich bemerke, dass die in Unzucht erzeugten Kinder nicht un- 
bedingt illegitim sind. 	Wenn namlich die Parteien die Unzucht mit 
der ersterwahnten Form des Zweifels entschuldigen, dann kann the 
Vaterschaft durch Klage festgestellt werden, was bei .dem zweiten 
Zweifel jedoch nicht der Fall ist. 	Denn, so sagen die orientalischen 
Juristen , selbst wenn der Thater durch Berufung auf den Zweifel 
der Strafe entgeht, so sind dennoch die in diese Kategorie gehoren-
den strafbaren Handlungen nichts anderes als wirkliche Unzucht. 

Die 	dritte Form des Zweifels ist diejenige, welche man den 
Zweifel 	hinsichtlich des Verbindlichkeitsverhaltnisses nennt (subhet 
ul'alid). 	Dieser Zweifel kommt am haufigsten als Zweifel hinsichtlich 
der Eheverbindlichkeit vor und besteht darin, dass jemand mit einer 
Frau im 	ehelichen Verhaltnisse 	lebt , 	mit 	welcher er infolge des 
zwischen ihnen bestehenden 	trennenden Ehehindernisses keine Ehe 
hatte schliessen dilrfen. 	Behauptet nun 	der Angeklagte , 	er babe 
von diesem Verbot keine Kenntnis gehabt, so wird er von der Strafe 
der Unzucht befreit. 	Es steht jedoch dem Richter das Recht zu, 
die Betreffenden nach seiner besten Ansicht mit irgend einer Strafe 
(tec'zir)- deshalb zu belegen , 	dass 	sie 	etwas 	nicht gewusst 	babel], 
was den ordentlichen Umstanden gernass allgemein bekannt ist. 

Die Unzucht kann infolge des Princips des Zweifels nicht be-
strait werden, wenn jemandem eine Frau zugefiihrt wird und man 
jinn sagt, sie 	sei seine Brant. 	Doch 	muss der Mann nach dem 
Beischlaf die 	ihr 	gesetzlich 	zukommende 	Brautgebiihr 	bezahlen. 
Der Irrtum, die Irrefiihrung oder der Schein derselben sind infolge 
der Eigentilmlichkeit der mohammedanischen Eheschliessungen, nach 
welchen die Verlobten in vielen Fallen einander nicht kennen, leicht 
moglich. 	Doch wird Unzucht begangen und sie ist strafbar, wenn 
der Mann in einem eigenen Bette eine fremde Frau trifft und mit 
dieser den Beischlaf ausfiihrt, und zwar auch in dem Palle, 	wenn 
der Mann 	eventuell 	blind 	ist, 	denn 	der Thater, 	der seine Frau 
kennen muss, hat die erforderliche Sorgfalt ausser Acht gelassen 1). 

1) N.:.:..?-3) 	Li...:12i 	(2%43} 	 j,.= 	...-.:),..)...?3 	ii17.41) 	s-.1:)..,4 	(. 	. 	. 	. 	,,N,..!) 
,,<;.:_..,) I.31 .i.l..ki 2‘;:..)1....l.i. L.L=3 131 Y 31j........JL4 sie,,,,4..:41 (3...my ,j%) 

K3N4 L.3 2,1 u. s. w. Radd uhnubblr III, 213. 
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Der der Unzucht angeklagte Mann kann nicht bestraft werden, 
wenn er behauptet, dass sein Genosse in der als Delikt qualificierten 
Handlung 	seine eigene Frau war, selbst wenn diese Behauptung 
nicht wahr ist'). 	Derselben Auflassung werden wir auch bei dem 
Delikt des Diebstahls begegnen, nach welcher theses straflos bleibt, 
wenn der Thater behauptet, die gestohlene Sache sei sein Eigentum. 

Behauptet einer der Schuldigen von sich, dass er unter dem,  
Einfiuss 	eines Zweifels 	gehandelt hat, dann geht die Rechtsfolge 
des Zweifels, welche in der Straflosigkeit besteht, notwendigerweise 
such auf die andere schuldige Partei fiber"). 

Die 	infolge eines Zwanges begangene Unzucht kann ebenfalls 
nicht bestraft werden, mit dem Unterschied jedoch, dass, withrend 
der Zweifel als eine innere Thatsache, die ohnedies nicht bewiesen 
werden kann, nur behauptet werden muss, der Angeklagte den 
Zwang als eine Handlung einer dritten Person zu beweisen hat. 

Wenn wir 	uns 	nun 	die 	bisher geschilderten Kriterien 	des 
Begriffes der Unzucht vor Augen halten, wird uns die Definition 
dieses 	Deliktes 	von Seite 	der 	mohammedanischen Juristen 	ver- 
standlich, 	dass 	eine strafbare Unzucht begangen wird, wenn ein 
volljahriger Mann , der gesunden Verstandes ist , aus freier Ent- 
schliessung mit einer Frau, an 	der er kein Eigentumsrecht hat 
and 	bei 	der auch dariiber, 	dass er kein Eigentumsrecht an ihr 
hatte, 	kein Zweifel vorlag, 	mit 	deren Zustimmung, gesehlechtlich 
verkehrt. 	Oder wenn wir jenen Teil der Definition wegla•ssen, der 
im allgemeinen zum Begriff jeder strafbaren Handlung notwendig 
ist, so lautet diese Definition dahin: der Beischlaf mit einer Frau 
ohne Eigentumsrecht oder ohne Zweifel beztiglich dieses Rechtes3). 

Infolge des Princips, dass die Strafe nur dort bemessen werden 
kann, wo der Islam die Rechte der Souveranitat ausfibt, bleibt die 
strafbare Handlung ohne Strafe, wenn sie in einem fremden Staate 
oder auf dem Schauplatz einer Emporung, wenn auch durch einen 
muselmanischen Burger, begangen wurde. 	In einem mohammeda- 

1) Eine nachtriigliche Ehe zwischen den wegen Unzucht verklagten Personen 
bofreit jedoch dieselben von der Haddstrafe nicht: 

g',..ri, 	Lt 	,..X.g. 	.12-ii,.... 	"J 	L9i.x.;;•,1 	31 	l..1-4 	tcll.3j 	,N.,-.3 	L.E..?3.3.1 i,..;_, _5e:ill .3' 
4).......ili 	,..::....ti, 	NI 	z. 	;..M, 	").1 	2,..i 	'i.,A.ti.11. 	gejchziie, 	garb 	multakft I, 283. 

2) L.4..€.410.4 	1..Iter*. 	iiii,! 	,...,d'C. 	L> 	1•3 	ila ii., 	1.4.9...Xt 	51-c...A )..) 
-1 	t 

(.50...‘Z 	(:) ...JL,..• 	,.x4 	cy, 	3..zsili 	,.:' 	1 /4.::,..Z.K..3 	LiI 	act.:  J1 	u).J 	(KA j zt11-.? 

ti jarec) j...6:Sit 	,.......34 	L5.11. 	Redd ulmubtiir III, 210. 
.. 

3) t4...::+!...:::.3 	5..K.L5 	0.s 	k3L- 	3.......i 	Li.o, 	,......aa 	L .43 	1..iii!!  . 	Sejchziide, 
8arb multakil I, 282. 
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nischen Staate hingegen wird auch der Schutzbefohlene (rlimmi) 
wegen Unzucht der strafrechtlichen Verantwortlichkeit unterzogen, 
denn nach der mohammedanisehen Theorie ist die Unzucht nach 
der Lehre jeder Religion eine verdammenswerte Handlung. 	Un- 
zucht, welche in einem mohammedanisehen Staate von Personen 
begangen wurde, von welchen keine der mohammedanisehen Religion 
angehort und mohammedanischer Untertan ist (nutstdmin), unter- 
liegt keiner Strafe, 	aber nicht deshalb , 	als wiirde ihre Handlung 
nicht als Unzucht betrachtet, sondern weil auf solche Personen das 
Strafrecht des Islams sich nicht erstreckt 1-). 

Es wird nicht als Unzucht betrachtet, 	wenn 	ein nicht voll- 
jiihriger Mann oder ein Mann von nicht gesunder Vernunft mit 
einer volljahrigen und mit gesunder Vernunft begabten Frau den 
Beischlaf ausubt; 	steht die Sache 	aber umgekehrt, 	dann gilt das 
Delikt der Unzucht als festgestellt. 

Das Delikt der Unzucht ist entweder durch Gestandnis oder 
durch Zeugenaussagen zu beweisen. 	Durch Zeugenaussagen kann 
dieses Delikt dann bewiesen werden, 	wenn vier mannliche Zeugen 
zusammen zur selben Zeit Zeugenschaft fiber die Unzucht ablegen, 
und' zwar mit dem klaren Ausdruck , 	dass die Thater miteinander 
Unzucht getrieben 	haben 2). 	Zur richterlichen Konstatierung des 
Deliktes genugt es daher nicht, 	wenn 	die Zeugen nur aussagen, 
dass die Angeklagten miteinander geschlafen, gekost haben, sondern 
sie miissen direkt die Unzucht beweisen. 	Auch 	der Ausdrnek 

1) AIM JUsuf behauptet das Gegenteil und meint, 	dass der Must:Amin, 
solang er sich auf muhammedanischem Territorium befindet, die Verftigungen des 
'slams, 	mit Ausnahme des Verbotes 	des Weintrinkens, 	zu beobachten ver- - pflichtet sei: 

. 
_iii 	A3•1! 	c..‘• 	L-3,L) 	3 	al.-;:.......e 	Kw.) 5: 	A 3 	.1. 	I.) (-5' 	.., --) 	t..5 	(3) 	c),  
,...% 	r

`` 
 .k' 	LA 	L.:...4..<.`i 	ri:41.4 	 .Z.,...L1 	cj.).i 	(01,.x.'. 	,...e......,4 	L541 	LX.Lc., 

.3 .1..g 	t...-• 3 ,a::;+ 	k..* 	;..X., -."..:, 	Li b. 	Aejchzade, 	garb multakft I, 288. .) 
2) 1;l:.... 	j.ki 	(,.x..1.., 	t.),....)4° 	3) 	3L...?) 	(i.A)1 	83A....E..:2,4 	kz.:,,.4!) 

	

L....a 	...to„1) 	..1..A.1 	o 	0 	1.3.19 	_lasil 	G) 	\.›. 	.6 }2..  A 	R aa 

	

t • 	•  	_..t,... 	 j: 	. 	a 
uhnubtar III, 196. 

Das Urteil kann damit, dass der Richter personlich Kenntnis von dem 
Begehen des Deiiktes babe, nicht begriindet werden. 

14-Sig 	 „*.in 	,..) -544 	:.3 	(....1-Lg. 	,.X..:s 	t.istLib 	1.'4.:. 	Liiit 	,z.:,..÷:'4,43  

Lecit.:::,A, .A.,2 	L.5.4 	SAzis• 	if:..:.:5, 	tf.,..e...1 	zi.....i.c 	c.34J ., 	8ejchzilde, 	garb 
multaka I, 282. 

3) Lt 	3.41...5 	Lii..j.i 	& 	Li.1.63 	54.6 	!,..Ili* 	w.S..1,S 1.,..;..e,,, 	L5Li.) 

3 	l...,ajlt 	Ezy,..:_.,-Ltc 	3 	3i 	(i.i._-,-LQ ,.,,,Ki,:, 	ed,p j..t.,:it 	 ,r 	(4.WL_S" 
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verbotenen Beischlafs gentigt nicht. 	Es ist indifferent, 	in welcher 
Sprache 	die Zeugen aussagen; in dem von ihnen angewendeten 
Ausdruck muss jedoch der Begriff der Unzucht enthalten sein. 

Der Richter hat die Zeugen von Amtswegen zu befragen , ob 
sie es wissen, worm 	die Unzucht bestanden, in welcher Weise, wo, 
wann und mit wem sie begangen wurde. 	Ohne Klarung dieser 
Fragen kann das Delikt und dessen Rechtsfolgen nicht festgestellt 
werden. 	Dariiber, in welcher Weise die Unzucht begangen wurde, 
miissen 	die Zeugen  deshalb befragt werden , weil es moglich ist, 
class 	jene 	Art des Kosens, 	welche 	der `Miter angewendet hat, 
rechtlich keine Unzucht ist. 	Wo die Handlung geschehen, ist des- 
halb wichtig, weil eine auf dem Gebiet eines fremden Staates oder 
auf dem Schauplatz einer Emptirung , 	d. h. einem ausserhalb des 
Gesetzes stehenden Orte, begangene Unzucht nicht bestraft werden 
kann 1). 	Die Zeit, in welcher die That begangen wurde, muss mit 
Riicksieht auf die Verjahrung festgestellt, wahrend die Frage, mit 
wem die Unzucht getrieben wurde, deshalb gestellt werden muss, 
weil es moglich ist, dass sich jemand mit einer solehen Frau ver-
gangen hat, von der er im irrigen Glauben war oder sein konnte, 
dass er mit ihr geschlechtlich verkehren diirfe (Zweifel). 

Die kollektive Aussage der vier mannlichen Zeugen ist eM so 
wesentliches Erfordernis der Konstatierbarkeit dieses Delikts, 	dass, 
wenn nur drei Zeugen erscheinen und dafiir Zeugenschaft ablegen, 
dass jemand Unzucht getrieben habe, der Geklagte nicht nur keiner 
strafbaren Verantwortlichkeit unterzogen wird , sondern sogar die 
Zeugen wegen Verleumdung bestraft werden. 

Im allgemeinen kann auch der Gatte als Zeuge gegen seine 
Frau angenommen werden. 	[Als Ausnahme von dieser Regel kann 
der Fall gelten, wenn 	der Mann seine Frau mit Ehebruch ver- 
leumdete (Isadn. 	Wenn daher einer der vier Zeugen der Gatte 
der angeklagten und von ihm verleumdeten Frau ist, so 	sind die 
anderen drei Zeugen wegen. Verleumdung zu bestrafen , uhd hat 
sich der Gatte 	an 	Stelle 	der Haddstrafe 	fur Verleumdung der 
Ceremonie des /Nin zu unterwerfen 2).] 	• 

(lauhare 11, 237. 	'Omar 1. fand das Delikt der Unzucht in einem ihm zur 
Entscheidung vorgelegten Falle nicht bewiesen, trotzdem •drei Zeugen regelreeht 
deponierten, und auch aus der Aussage des vierten Zeugen auf die Schuldig-
keit des Angeklagten gefolgert werden konnte, weil der letztere nur soviel sagte: 
Lei?) 	5.....;•..c 	!J043 	1.t.k.c 	1.......it.53 	KA-)1...i 	LAW! 	1 /4.:.:A.,45 v.:.....;i).., 

Q5,..I3 .0..)3 	Le 	(5)...)1 	i• 	J.4.- 	SSS 	r,..ii•SLQ 	L.5.1,.=, 	a. a. O. 236. 

1) 1.....!A }...) 	;..:% 	Li -5 IL 	t...X. 	z,..iN . 	Radd ulmuhthr III, 195. • 
2) t.X:i 	. ...i.i 	03LX:e-2,:y. 	51 ,.. 	.2=4 	4....? 	..63.jir 	L.0.:xi 	d, 

,...3 	 Oauhare II, 237. 	Li'dn ist der vom Ehemanne iii 0.=.J,,, 0 0...*: 6 
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Ergiebt es 	slob 	nach der Bestrafung des Angeklagten, dass 
die Aussagen eines der Zeugen aus irgend einem gesetzlichen Grunde 
nicht hnten zugelassen werden dfirfen , 	dann gebiihrt, wenn die 
Strafe 	in 	der 	korperlieben 	Zuchtigung 	des 	Unzueht treibenden 
Marines bestanden 	hat , dafiir kein Ersatz. 	Wurde aber der An- 
geklagte gesteinigt, dann konnen seine Rechtsnachfolger fur sein 
Leben von dem Arar Blutgeld verlangen. 	Zieht dagegen nach der 
Steinigung des Angeklagten einer der vier Zeugen sein Gesthndnis 
zurtick, dann ist dieser eine wegen Verleumdung zu bestrafen und 
hat ein Viertel des Blutgeldes (diet) zu bezahlen. 	Zieht aber ein 
7euge vor der Steinigung des Angeklagten sein Gestandnis zuriick, 
so harrt aller vier Zeugen die Strafe wegen Verleumdung und die 
Steinigung 	des 	Angeklagten 	unterbleibt. 	Giebt 	es jedoch fiinf 
Zeugen, 	dann ist 	die Zuriickziehun„o• 	des Gestandnisses eines der 
Zeugen mit keinerlei Folgen verbunden. 

Sebald der Richter die strafbare Handlung durch ein Urteil 
festgestellt hat, hat er die Strafe zu vollstrecken. 

Bei der Steinigung wird der Verurteilte auf einen freien Platz 
gefuhrt, wo das Volk in Reihen aufgestellt ist, ebenso wie beim 

bet in 	der Moschee. 	Ist eine Frau verurteilt, 	dann ist diese 
behufs Wabrung des Schaingefithls in eine Grube zu stellen, so 
dass 	sie 	bis 	zur 	Halfte 	in 	dieser 	steht, 	und 	dann zu steinigen. 
Schwan ;ere Frauen diirfen nur nach ihrer Niederkunft und Ge- 
nesung vom Wochenbette gesteinigt werden. 	Wenn zur Erziehung 
des Kindes niemand da ist, ist die Strafe bis zum Zeitpunkte, wo 
das Kind der miitterlichen Pflege entbehren kann, zu verschieben. 

Mit den 	Steinwiirfen haben die Zeugen zu beginnen, nach 
ihnen folgen der urteilende Richter und das Volk1). 	Wollen die 
Zeugen nicht werfen oder sind sie bei der Vollstreckuna nicht er-
schienen oder mittlerweile gestorben, so unterbleibt die Strafe und 

unter Anrufung Gottes gegen seine Frau ausgestossene Flitch, durch welchen 
er dieselbe eines lasterhaften Wandels oder der Geburt 	eines im 	Ehebruch 
empfangenen Kindes beschuldigt. 	Torn a u w, Das moslemische Becht, Leipzig 
1855, pag. 174. 

The proper form of lion is for the judge to begin with the husband, 
who should bear witness four times, saying each time, „I attest, by God, that 
I was a speaker of the truth when I cast at her the charge • of adultery' and 
that he should then say, 	the fifth time, 	,,The curse of God be upon him if 
he was a liar, 	when he cast at her the charge of adultery" ; and in all this 
he should distinctly point to her. . . . When both parties have taken the lids, 
the judge is to separate them. 	Neil B. E. Bailli e, A Digest of Moohum- 
mudan Law, I, London 1875, pag. 338. 

1) Virenn sich das Volk weigert den Verurteilten au bewerfen, so sind au 
diesem Behufe auf Roston des Arars Leute aufzunehmen. 
L5_315y?•1 L5LX.s.,?! . j..61 	...63L.,, 0.....- z‘...j.1_,Lx.,i1 el..tz41 u.L.j 0,b4t.;,4 

.,.."4,1 	__)t•-•-•! 	.....44,1i 	3_,z,...L6I 	1-1.1 	004.1.4m 	,....,.,..?. 	Tartumet 
ulTatiiwi IV, 340. 
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zwar deshalb, weil es moglich ist, dass die Zeugen oder wenigstens 
einer von ihnen das Gestandnis zurtickgezouen batten , in welchem 
Falle das hierauf basierende Urteil nicht bestehen warde. 

Der gesteinigte Schuldige wird gewaschen, nach den Vor- 
schriften der Religion in Leintacher gelitillt und 	dann betet man 
fiber ihm. 

Wurde 	der Beschuldigte 	zur 	korperlichen Zachtigung ver- 
urteilt, dann werden ihm , wenn es sich um einen Mann handelt, 
die Kleider mit Ausnahme der notwendigsten unteren ausgezogen 
und er muss die Peitschenschlage 	stehend ertragen, welche nicht 
an einer Stelle, sondern , 	mit Ausnahme 	des 	Schadels, des Cre- 
sichtes u. s. w., an verschiedenen Teilen des Korpers zu applicieren 
sind. 	Die Schlaae dtirfen weder tiberaus stark, noch sehr schwach 
sein. 	Die Peitschee 	darf keinen Knoten haben, 	denn 'Ali hat, als 
er eine solche Strafe anwandte, den Knoten von der Peitsche ent- 
fernt. 	Von 100 Schlagen darf man dem Angeklagten an einem 
Tage nur 50 applicieren, die ubrigen miissen auf den nachsten Tag 
veischoben 	werden. 	Die Frauen 	legen 	bei 	der Ziichtiguna• 	'lie 
Kleider nicht ab, ausgenommen die pelzartigen, welche die Schlage 
unwirksam machen warden, auch erleiden sie die Strafe sitzend. 

Die Unzucht kann auch durch das Gestandnis des Thaters als 
bewiesen 	betrachtet 	werden 1). 	Das 	Gestandnis 	zieht 	dieselben 
Folgen nach sich, wie die Aussagen der Zeugen, nur miissen beide 
Parteien gestandig sein, denn wenn die eine die Handlung leuanet, 
kann 	das Verbrechen nicht festgestellt und die Strafe der iartei 
nicbt auferlegt werden. 	Nur Grossjahrige und solche, die bei voller 
Vernunft sind, konnen ein rechtsgintiges Gestandnis machen. 	Das 
ins trunkenen Zustand gemachte Gestandnis ist nichtig. 

Nach der Analogie der gesetzlichen Anordnung, dass zum Be-
weise der Unzucht vier Zeugen notwendig sind, wurde die Theorie 
aufgestellt, 	dass der Thater das Gestandnis viermal hintereinander 
zu verschiedenen Zeiten vor dem Richter wiederholen muss, da der 
Richter es sonst nicht berticksichtigen kann"). 	Der Richter wrist 
den gestandigen Thater zum ersten, zweiten und dritten Mal unter 
dem 	Titel 	zurtick, 	dass zur Gilltigkeit 	des Gestandnisses dessen 

1) Das Gestandnis eines Dimmi wird ebenso berileksiettigt, wie das eines 
Muslims. 	Nur dass seine Strafe, wie iiberhaupt, nicht die Steinigung, sondem 
die Peitsche ist: 
L:,-a.. 0,..., 	.4ey23..Ji 	0.1H.5.4 	L5.43..if -31 iii 	.oil .fit 	 --:: .20 _%:----, 	N ...7 	) 
to.5..ILL . 	Sejchzade, garb multalia I, 283. 

• 2) sjj.? 	0J..-. 	t‘......4 .)}1 	!fie?  .„7.0 rAi,11 i.:13  b,),;,) oy)  

...)!.. 	t> L5.4),.LY 	,..::.A.A lit 	1.3) 	LX 	x;.:1))31 	,,S,.),A) 	z,..IS.+;:r!! )3Ii6 

.51.4.....J., 	. 	Fetawa 'Ali ef., I. Bd., peg. 184. 
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viermalige Wiederholung notwendig sei. 	Beim vierten Male kann 
der Richter den betreffenden Schuldigen nicht mehr zuruckweisen, 
sondern er verhort ihn bezuglich all der erwahnten Fragen, namlich 
in welcher Weise, wo und mit wem die Unzucht veriibt wurde. 

Wann die gestandige Person die Unzucht begangen hat, braucht 
nicht gefragt zu werden, weil diese Frage nur vom Gesichtspunkt 
der Verjahrung des Deliktes notwendig ist. 	Die Verjahrung kann 
namlich nur das Anhoren der Aussagen durch den Richter hindern, 
hat aber darauf, 	dass das auf Grund 	des Gestandnisses des An- 
geklagten eingeleitete Verfahren eingestellt werde , gar keine Wir- 
kung1). 	Die Kenntnis des Richters oder die Aussage der Zeugen 
dartiber,  , 	dass 	der Angeklagte die strafbare Handlung vor ihnen 
bekannt hat, bildet selbst dann keinen gentic,uenden Beweis , wenn 
der Angeklagte vor dem Richter die ihm zur Last gelegte Handlung 
ein-, zwei- oder auch dreiinal gestanden hat. 

Das Gestandnis kann wann immer zuriickgezogen werden und 
die Rechtsphilosophen empfehlen 	es auch , dass der Richter dem 
seine 	Stinde 	Gestehenden 	die 	Zuruckziehung seines 	Gestandnisses 
dadurch 	erleichtere , . dass 	er 	ihm 	sage: 	„Vielleicht war das gar 
nicht Unzucht, was du getrieben hest, sondern nur einfaches Kosen, 
Kiissen u. s. w. und vielleicht warst du im Zweifel dariiber, ob du 
an die betreffende Frau ein Recht hast"'-'). 	Zieht der auf Grund 

1) ,_,......?-j. 	:5.5 	0,4 	3! 	4.,....-,..11 	,3l.• 	 ,:% 	3! 	,o3Liiztl 	141! 	L.) / 

old 	131 	,„?.._,.,4 	z,..il:t 	2,3)1101 	I= 	olizt! 	Liji! 	eil.4 	0.)3 .J.L5 	U"•Al  • 	r 

	

..,,C;JU 	 4.fx.fr 	t,..?l..31 	444 	LA 	roLkw! 	I 	.,..)1,..., 	I -iNL., 	,..4,...fi .) 	• 	- 	0 	• 	• , >J. 	• 	• 
x,i 	0,..,3 	r3LA:d1 	c_, 	.2,:i1tI 	L.i... 	j,3,...1 	_,,..tx.!1 	0.K:i 	,,.1 	131 

1....4 	xii 	Lai 	 i..C.Z,4 	::,%tro:,4 	1.3iit 	4 	.,0-31-W, 	i'..4-fX11 	(.5 0-Xii:4 

t5.4aLii!! 	(5!) 	(.51! 	Ly.0.3.s1:4 	10,;...=3. 	8ejehzttde, gait multakit I, 283. 

Manche Juristen sind der Ansicht, dass der Richter auch die gestiindige 
Person zu befragen babe, wann die Unzucht begangen wurde, weil es immerhin 
moglich ist, dass er das Delikt in seiner Kindhoit oder im irrsinnigen Zustande 
veriibte, in welchen Fiillen natiirlich die Strafe zu entfallen hatte. 
.i.R.• 	3 	ast.t..0 	4 	x.i! 	n.r.......... 	2,..i! 	KI 31 	 (53) 	.31,3... 	 eA.,N! 	LY.  
43 	35....vjt 	t.e.,..?:"...) 	)1.x.;;;A 	L‘..; k3 	t=45...X.41 	oax..? 	,4 	t...i. 	. w..4- 
b..k:•"...va 	t 	Jii..L; 	iC.A...-t 	11• 	a 	a 	0 	

• - 	1..9 	L.5 	• 	•
•
• 	• • • 	-3•••'... 	, 	• 	• 	• 

2) Der Prophet verfuhr namlich 	mit iihnlichen Siindern 	auf die an- 
gedeutete Weise 
.st.a 	taiaa..:". 	tz:.:4,4,.... kiN3 t 	,..)t, 	ts,..X.Liin. 0.41.14 	tg.,<JLA 	04 ..i.l..4 
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seines Gestandnisses Verurteilte vor der Strafe oder auch wahrend 
-der Anwendung der Strafe sein Gestandnis zuriick , so lasst man 
ihn laufen. 	Ja selbst wenn 	er 	vor der Strafe 	einfach 	entflieht, 
kann er nicht verfolgt werden, denn aus der Flucht muss 

b
cefolgert 

werden, 	dass 	er sein Gestandnis zuriickzieht , wozu er berechtigt 
ist. 	Die Ableugnung des Gestandnisses 	gilt ebenfalls als Zuriick- 
ziehuna1). 

Den Steinwurf heginnt bei dem auf Grund seines Gestand- 
nisses 	zum Steinwurf Verurteilten , 	da kein Zeuge vorhanden ist, 
der urteilende Richter, gleichsam zur Rechtfertigung dessen , dass 
er bei seinem Verfahren entsprechende Gewissenhaftigkeit entfaltet 
hat; dann setzt das Volk die Steinwiirfe fort. 

[Fortsetzung im nachsten Haile.] 

sLX.fk.X4 j t j:it 	6,..x....L...3 	xe,k= 	L53L‘s 	All 	j...2 	NJJ1 	3_,.....,) ),,c..- b...xs.4 
(•::)_;2:3 ;1 L::)j4-.. 31 1 /4.-.:A.L3 Jaz.) 	N.S" J.1,4.3 j,„„.4 	t_5.....)  • usaki 	2,.11.)L0,« 
,_..i..§..,D Li, f,..x;& of )0_5.-_,A j1 /4.x.ido 3_,At.A 1.3) c  J)tio. 	;se.; .1.10,Ji • ...0 	••- 	 $ 	L5 	..0 	- 	- 
.u.<-4-÷.5 ...5.KAL.X.:,:;i1 }a.; 	LA3 ./..!..3f ..\...:::..ki.4 o . 	Targmmet ulTabawi IV, 388. 

1) Es ist zu bemerken, dass das Urteil des Richters sich auf die Aussagen 
der Zeugen nur in dem Falle stiitzen kann, wenn der Angeklagte das ihm 
imputierte Verbrechen leugnet. 	Sobald der Angeklagte seine Schuld bekennt, 
sind die Zeugenaussagen als null and nichtig zu kassieren, and wird der Thater 
.auf Grund seines eigenen 	Gestlindnisses 	verurteilt. 	Dieses Gestandnis kann 
ohne Racksicht auf die vorangegangene Deposition der Zeugen ebenfalls giltig 
widerrufen oder dadurch wirkungslos gemacht werden, dass sich der Thater der 
Strafe z. B. durch Flucht entzieht. 	Nach einigen Juristen ist auch eM solches 
Gestandnis viermal zu wiederholen. 

4.044' 	kl:".112:1  iii 	_...,•-:3  _7‹.;•?? _.}., 	'1-3.511 	W.-‘-.3) 	z`...'4 	,-4.:;:' ii.t 

La 	,..x.....:le 	31..i., )0 	xe.;.5 	,..i.kS.A3  f.,--- -: _)_At Ly...1:4 c-7...bi 	j.ii.• 	e,..! 
f..K.s1 	3,....S.,!_, 	L=L4.?•1 	v.,:-..1134 	1.0.4) 	 ;ii 	13li 	ii:31..i...:::J; 	3....tat:i 	)) 	c•Jci.-2 

.X...- 	.").g 	Grauhare II, 238. G 	(1- .) 	.)1 	• 
Man begriindet diese merkwiirdige Auffassung, durch welche die Tendenz 

der mohammedanischen Straftheorie — 	die gottlichen Strafen 	in moglichst 
seltenen Fallen anwenden zu mfissen — gams deutlich hervortritt, damit, dass 
die Beweisfahrung durch Zeugen nur in Ermangelung eines Gestiindnisses zu-
lassig sei: 

4) 3.4.4 3...3 -6)....«..11 V.:A.iii jiii! im..X.= 84.,:::Jr ...1)j..«) c?i. 	Radd 

ulmuhtfir III, 199. 

Bd. !.VIII. 	 8 

   
  



114 

Zur Quellenkunde der indischen Medizin. 
Von 

Julius Jolly. 

3. 	Ein alter Kommentar zu Sugruta. 
Die 	Universitatsbibliothek 	in 	Cambridge 	besitzt 	eine 	nocb 

nicht katalogisierte Papierhandschrift (Add. 2491), die auf dem Um-
schlag als sausfrutakirirayz tru° (trutitam) bezeichnet ist, nach 
den Uuterschriften aber das dritte Buch, den anatomischen Teil der 
Ityayacandrika pafijika zu dem sauscrutam ayurvedaiastram ent- 
halt. 	Offenbar hat sich in dieser leider am Anfang mid Schluss 
unvollstandigen Hs. ein Stuck eines alten Kommentars zu Sugrutar  
der Patijika des Gayadasa, erhalten, die friiher nur aus Anfuhrungen, 
hauptsachlich in Dallanas schon Ofter gedrucktem Nibandhasaingraha 
zu Sugruta , bekannt war. 	So citiert Roth in seiner Besprechung 
von Jib. Vidyasagaras Ausgabe theses Werkes , 	einer seiner letzten 
Arbeiten in dieser Zeitschrift (48, 138 ff.), die Einleitung Dallanas, 
wonach derselbe fill- seinen Nibandhasarpgraha die Tika des Jaijjhata, 
die Paiijikas von Gayadasa und Bhaskara und die Tippanas von 
Madhava , Brahmadeva u. a. bentitzt hat , fiigt aber hinzu , es sei 
bisher von diesen alteren Auslegungen zu Sugruta nichts aufgefunden 
und nur die zwei Kommentare von Dallana und Cakrapanidatta. 
auf uns gekommen. 	Auch in den bisherigen Handschriftenkatalogen 
kommt Gayadasa nicht vor, dock ist Dr. P. Cordier in Indien vor 
einigen Jahren, nach brieflicher Mitteilung bei seinen Nachforschungen 
nach Candranandanas Padarthacandrika," zu Vagbhata, in den Besitz 
eines Stiickes der Palijika, anscheinend des Nidanastbanam,1) gelangt. 
Hiezu kommt nun unsere Hs. des 	 a,-rirasthanam. 	Dass dieses Werk 
Gayadasa zum Verfasser hat, seine Palijika, ist, 	lasst sich, obwohl 
sein Name darin nirgends genannt wird, leicht aus den Citaten bei 
Dallana darthun. 	In dem Sarirasth. von pallanas Nibandhas. wird 
nach meiner Zahlung Gayadasa oder Gayin einundfunfzigmal citiert, 
wobei die allgemeinen Hinweise auf die Meinungen und Lesarten 
friiherer Erklarer nicht gerechnet sind. 	So heisst es in adhy. 2 
des garirasth. bei Dallana (p. M2 der Ausgabe von Jib. Vidy.): 

1) Cordier in Journ. as, 1t, 182, 186 (1901). 
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yayi tu cata,srsv ity atra caturthira gonitaprakrtibhatavisragandhi- 
gonitartavartim manyate tasya eva sadhyatvat. 	Diesem Citat ent- 
spricht in unserer Hs. (f. 16 a) die Stelle : 	AoOtaprakrtibhiltavisra- 
gandhiotkitartavartib samuccita I saiva caturthi sadhyatvat tasyah. 
Gleich 	nachher (p. 543) folgt das Citat : gayi tv atra durgandhi- 
kunapagandhini payasarpkage patiptiyopame majjatulye tridosamaline 
iti vyakhyati. 	In der Hs. (f. 16 a) heisst es ahnlich: durgandhe 
kunapagandhini payasainkage puritapriyabhe majjabhe iti tridosaje. 
Ebenso lasst sich die kurz nachher erwahnte Erklarung Gayins von 
Sugrutas bhadragriyam mit gvetacandanam 	in unserer Hs. nach- 
weisen, und der Schluss dieses Citats wird durch die Hs. erst ver-
standlich, indem bei Dallana vor gandha° die in der Hs. enthaltenen 
Worte : na tu raktacandanakvatham ausgefallen zu sein scheinen. 
Das Citat fiber die Siindhaftigkeit der Geburt von Zwillingen und 
die Notwendigkeit dieselbe durch eine Busse zu siihnen (p. 549) 
findet sich in der Hs. f. 20 b, 	der nach Gayin 	aus Kagyapa an- 
gefuhrte 	gloka auf f. 21 b. 	Iu 	adhy. 3 (p. 556) wird eine Aus- 
legung Gayins citiert, 	die auf einem gloka des Bhoja basiert; 	die 
Hs. hat 	den 	Al. 	auf f. 30 a. 	In adhy. 4 (p. 562) wird aus Gayin 
der Satz citiert: vibhajate tasmat ko§that prthakkaroti; 	die Stelle 
findet sich in der Hs. f. 37 a, nur mit der Variante tat f. tasmat, 
ebenso bald nachher die Gayin zugeschriebene Lesart hrdaye pa-
cyamanam auf f. 38 a, wie auch das lange Citat aus Gayin p. 569: 
tatra svabhavatah guddham ff. wenigstens in 	seinem 	ersten Teil 
(bis darganat) in der Hs. f. 42 a wortlich wiederkehrt, nicht minder 
auf f. 45 a 	Gayadasas Lesart ausadhikam f. audarikam (p. 571). 
In adhy. $ (p. 575) hat die Hs. f. 47 b wenigstens dem Shine nach 
genau 	die Lesart Gayins : mahatyo etc. 	In adhy. 6 	(p. 591) ist 
Gayins Variante : 	stanamtile dve u. s. w. und seine auf Bhoja be- 
grundete Erklarung derselben im Wesentlichen in der Hs. f. 54 b 
nachweisbar. 	In adhy. 7 am Ende wird Gayin van pallana (p. 595 f.) 
neunmal citiert, 	doch lassen sich diese Citate in der Hs. nur teil- 
weise verificieren, auch liest die Hs. f. 59 a karaayob pafica parica, 
wo in Dallanas Citat die Zahl 16 erscheint: gay/ tu karnayoh 
sodaga. 	In adhy. 8 am Anfang ist die Stelle f. 60 a, auf die das 
Citat: 	ksatena etc. (p. 596) offenbar geht , verderbt , 	dagegen das 
Citat: kasagvasayor a]payor margaviguddhyartham etc. (p. 601) auf 
f. 62 a 	fast 	vollstandig 	erhalten. 	Das 	Citat in 	adhy. 9 	(p. 609) 
scheint in 	der 	Hs. 	zu 	fehlen. 	Im 	letzten 	adhy. 	ist 	das 	Citat: 
garbhanadim 	etc. 	(p. 613) 	deutlich 	ein Auszug aus 	der Glosse : 
vardhayitva etc. f. 73 b, das Citat : 	degakalauka°  (p. 616) mit dem 
charakteristischen Wort 	oka und der Glosse dazu erscheint auf 
f. 74 a, 	Gayins saimiasad statt der Vulgata sanmasam und seine 
Erklarung des Ablativs mit ardhvana (p. 619) auf f. 77 b, kurz vor 
dem folgenden Citat bricht die Hs. ab. 

Aus 	den haufigen Anfiihrungen bei Dallana ergiebt sich das 
Ansehen, das Gayadasa als Kommentator Sugrutas genoss und clureli 

8* 
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seine violet' eigenartigen Lesarten und Erklarungen und seine grosse 
Ausfuhrlichkeit wohl auch verdiente. 	Auch sonst wird Gayadasa 
in den medizinischen Kommentaren gerne citiert, besonders in den 
Kommentaren zum Madhavanidana, so im Madhukosa (28, 79 ed. 
J. Tricumaji, Bomb. 1901), Atankadarpana (Aufrecht, Bodl. 314), Ni- 
danapradipa (Eggeling, I. 0. Cat. 936). 	Auch mit dem pafijikikara, 
der bei pallana mehrfach vorkommt, ist jedenfalls Gayadasa gemeint. 
Zweifelhafter ist, 	ob man auch den ofter genannten candrikikara 
mit unserem 	Autor identificieren darf,  , 	da sein 	Kommentar den 
Titel c'candrika mit anderen medizinischen Kommentaren teilt, doch 
kann die Lesart des candrikakara im Text .des SuAruta im Madhu- 
koa 296 wohl nur auf Gayadasa gehen. 	tber das Zeitalter Gaya- 
dasas 	kann 	ich einstweilen 	nur so viel sicher feststellen, 	dass er 
alter sein muss als Dallana, der bekanntlich von Hemadri (c. 1280)1) 
citiert wird und Cakradatta (c. 1060) citiert, also in das 12.-13. 
Jahrh. fallen muss. 	In Cakradattas Kommentaren zu SuAruta und 
Caraka, so weit sie mir zuganglich sind, wird Gayadasa nicht citiert, 
doch mochte ich damns nicht auf seine Posterioritat schliessen, da 
Cakradatta ftberhaupt keinen alteren Kommentator des Sugruta nu t 
Namen zu nein-nen scheint und da auch Gayadasa den Cakradatta 
nicht 	nennt, 	seine 	Citate 	iiberhaupt 	einen 	altertinnlichen 	Ein- 
druck machen. 	Ant haufigsten citiert er Caraka, nach ihm 13hoja, 
ausserdem: Agvinau, Mvavaidyakam , Ka§yapa , Jatiikarna, Narada 
(die Stelle caber 14 Banda, 12, 11 ff.), Bharadvaja, Bhalukin, ViSva- 
mitra, Vrddhakagyapa , Su§ruta , Hiranyaksa u. a. 	In 	dem auch 
citierten jadah 	(dharme iti jadah f. 20 b, ahnlich f. 26 b) steckt 
vielleicht der oft in den Hss. verderbte Name des altesten Kom- 
mentators des Suiruta, Jejjhata. 	(Inter obigem Bhoja braucht nicht 
der bekannte Konig des 	11. Jahrhunderts verstanden zu werden, 
du 	ein beriihmter Mediziner Bhoja 	schon in der buddhistischen 
Litteratur 	auftritt.2) 	In 	negativer 	Beziehung 	Pant 	das 	Fehlen 
Vagbhatas unter den in unserer Hs. wie auch in dem in Dr. Cordiers 
Besitz befindlichen Teil von Gayadasas Kommentar citierten Autori-
taten auf, um so mehr als Cakradatta schon haufig auf Vagbhatas 
Astangahrdaya hinweist, so z. B. in seiner Glosse zu Caraka 1, 1, 20 
auf At.  1, 1, 3. 	Leider lasst die Hs., obwohl dem Charakter ihres 
Nagari nach 	ziemlich alt, nicht 	nur an Vollstandigkeit, sondern 
auch an Korrektheit viel zu wfinschen iibrig: mochten diese Zeilen 
dazu beitragen, die Anfmerksamkeit der Handschriftensammler auf 
etwa noch weitere in Indien vorbandene Hss. dieses wohl altesten 
der erhaltenen Kommentare at Sugrata zu lenken. 

1) Has von Cordier aus einem mir unzugiinglielien Druek des Ayurveda-
rssityana ange(iihrte Citat findet sieh much in der Londoner 1. 0. Hs. No. '927. 

2) Vgl. Oordier und Ritys Davids bei Hardy, Lit Centralbl. 1902 , 339. 
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Neues von Mehmed Emin Bej. 
Von 

Dr. Friedrich Giese (Constantinope1). 

Mehl-lied Emin Bej, fiber den man jetzt auch Horns Geschichte 
der tfirkischen Moderne S. 58 nachsehen kann, ist dem Abendlande 
bisher nur durch den kleinen Band jiirkge gi'rleru bekannt ge- 
worden. 	Ausserdem sind noch einige Gedichte von ihm bier und 
da in ttirkischen Zeitschriften veroffentlicht worden, aber ein grosseres 
Werk ist seitdem nicht erschienen. 	Um so interessanter dfirften 
daher die folgenden Texte sein, die ich der Liebenswiirdigkeit des 
Dichters verdanke. 

Durch Gibb: A history of Ottoman poetry, S. 134 Anm. 1 
auf ihn 	aufmerksam 	uemacht , 	wiinschte 	ich 	seit langem 	seine 
Bekanntschaft zu machen. 	Dieser Wunsch verwirklichte sich im 
vorigen Winter. 	Seitdem bin ich ofter mit Miebmed Emin zu- 
sammen gewesen und babe viel mit ihm fiber Litteratur im all- 
gemeinen und tiirkische Litteratur im besonderen gesprochen. 	Einen 
hohen Genuss bereitete er mir jedesmal dadurch, dass er mir einige 
seiner 	Gedichte 	mit 	seinem 	wundervollen , 	itusserst modulations- 
fahigen 	Organe 	meisterhaft 	vortrug. 	Ich gestehe , 	dass 	ich erst 
durch ihn den wunderbaren Wohllaut der osmanisehen Sprache 
wirklich 	kennen gelernt babe. 	Auf meine Bitte erlaubte er mir 
die unten folgenden Gediehte zu veroffentlichen und war so freundlich 
mir eine Zusammenfassung seiner Ansichten fiber Poesie und seiner 
Bestrebungen in die Feder zu diktieren (s. Nr. I). 	Von den Texten 

ist bis jetzt nur Nr. II L:.il3_4 l5 •• 	 i 
.,..J0..L....f in Nr. 525 des cl.,..a t.2.!".Zs, 

-  
der 	besten , 	sich leider irnmer mehr verschlechternden tiirkischen 
litterarischen Zeitschrift, gedruckt, dtirfte aber wohl dem Abendlande 
noch nicht bekannt sein. 	In der Orthographic, die eM deutliches 
Beispiel fur die souveriine Verachtung ist, mit der sie von modernen 
Tiirken gehandhabt wird, bin ich in diesem Gedicht der genannten 
Zeitschrift gefolgt, in den anderen Proben dem Original des Dichters. 

Bevor ich 	die Texte 	selber gebe , mochte ich jedoch , ohne 
eine 	einaehende Wertschfitzung 	des Dichters — zu 	der es jetzt 
noch 	nicht 	die 	Zeit ist — 	zu 	beabsichtigen , 	einige 	allgemeine 
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Bemerkungen 	fiber ihn und seine litterarische Thatigkeit voraus- 
schicken. 

Mehmed Emin ist im Jahre 1869 als Sohn eines Fischers ge-
boren und hat heute den Posten eines Direktors im Archiv der 
indirekten Steuern inne (0 .p...4 k..3533 L5.....x.4).-?- Q..:,..314! c:14,94.)). 
Er 	ist . also 	ein Kind des Volkes , worauf er besonders stolz ist 
(cf. Nr. I S. 120). 	Er hat die z4.1.4 	L.,..:.:K.4 besucht , 	eine Schule, 
auf der die turkischen Civilbeamten vorgebildet werden , und also 
eine 	nationaltfirkische , wenn auch den Erfordernissen der Neuzeit 
angepasste, Erziehun,,a genossen.1) 	Das ist fiir unseren Dichter ein 
Vorteil. 	Da er weder Franzosisch noch 	eine 	andere europaische 
Sprache spricht, so ist er vor der heute von den tfirkischen Schrift-
stellern so beliebten Nachahmung der Franzosen bewahrt geblieben. 
Seine Dichtung wurzelt in seinem Volke. 

Er ist 	natftrlich 	ein Kind seiner Zeit 	und wird von ihren 
litterarischen Geschmacksricbtungen beherrscht. 	Auch seine Werke 
stehen, wie die fast aller modernen tarkischen Dichter und Schrift- 
steller,  , unter 	dem 	doppelten Zeichen 	des 	Pessimismus und der 
Lehrhaftigkeit. 	Aber 	es 	ware unnatiirlich, 	wenn 	die 	moderne 
Litteratur ein 	anderes Bild zeigen 	wiirde. 	Auf so viel altes hat 
die jetziie junge Generation 	verzichten , 	so unendlich viel nenes 
lernen miissen; das Treiben und Drangen des Auslandes nach Ver-
besserungen hat doch aueh in vielen Kopfen — und nicht den 
schlechtesten — die Sehnsucht etwas zu arbeiten und zu leisten 
geweckt; 	die Tastversuche 	neuen 	Kulturerfordernissen ge,genfiber, 
dazu die wenig heiter blickende Zukunft vor sich: 	das alles mid 
so manches andere hat den Werken der letzten Jahrzehnte den 
Stempel des Unbefriedigtseins aufgedriickt. 	Wir brauchen daher 
gar nicht mit Horn fiir den Weltschmerz an Anleihe beim Aus- 
lande zu denken, 	er ist durchaus in den heimischen Verhifttnissen 
begriindet. 	Ein 	Dichter, 	der jetzt 	einen 	heiteren 	Lebensgenuss 
und Kultus des Schonen predigen wollte, ware fiir die Tiirkei ein 
Anachronismus. 

Auch Mehmed Emin will lehren. 	Schon in der Art der An- 
lage seiner Gedichte zeigt sich das. 	Nachdem er uns in den Ein- 
leitungsversen die Situation mit wenig Strichen 	gezeichnet 	hat, 
schliesst sich der Hauptteil — gewOhnlich eine Lehre enthaltend, 
die der Dichter seinem Volke giebt 	— 	daran an , so z. B. in 
Nr. III nod IV. 	Des Dichters Aufgabe ist es seine unwissenden 
Briider zu belehren. 	Nicht an wenig hochgebildete Manner wendet 
er sich — wie die Litteratur bisher that —, nein den Mannern 
und Franca aus dein Volke will er Belehrung und Trost bei ihrer 

1) Diese tiirkischen Sehulen, die fast sitmtlich unter dem jetzigen Sultan 
gegriindet sind , leisten 	durchaus gutes. 	Sie 	iibermitteln — soweit 	das eben 
moglich — eine Bildung, die gleiehzeitig modern und (loch national ist. 
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Arbeit bieten. 	Darum erteilt er ihnen den Rat, Reichtum nut von 
harter Arbeit zu erboffen (Nr. X), mit der Zeit fortzuschreiten, auf 
Dampfschiffen zu arbeiten und die kiimmerlichen eigenen Fahrzeuge 
aufzugeben (Nr. VIII), darum tritt er der Waldverwfistung entgegen 
(Nr. V) u. s. w. 	Fur uns sind das alles altbekannte Dinge, die uns 
bei einem Dichter lehrhaft und eventuell langweilig erscheinen, das 
ist 	hies jedoch nicht der Fall. 	Fur einen grossen Tell tfirkischer 
Leser wirken sie geradezu wie eine Offenbarung und haben den 
ganzen Reiz der Neuheit fur sich. 

Das Hauptverdienst Mehmed Emins besteht jedoch darin, dass 
er zum ersten Male unter Tiirken als Dichter den ernsten Versuch 
gemacht hat, einen Stil zu schaffen, der edel und einfach, poetisch 
und doch dem Volke verstandlich ist. 	Inwieweit er mit seinen 
Bestrebungen Erfolg haben wird, muss natfirlich die Zukunft lehren. 
Jedenfalls verdienten sie in der Tiirkei weiter verfolgt zu werden. 
Auf diesem Boden konnte sich eine wirklich ttirkische Litteratur 
entwickeln. 	Den Grund dazu hat Emin Bej gelegt. 	Es ist sicher, 
class nach unserem Geschmack auch bei ihm noch zuviel Freude 
am Wort, noch zuviel Vorliebe 	ffir wohlklingende Perioden vor- 
herrscht , aber daneben finden wir doch such Stellen, in denen es 
ihm in geradezu grossartiger Weise gelingt mit wenig Worten eine 
gewaltige Wirkung hervorzurufen. 	So sind meiner Meinung nach 
die Einleitungsverse im Rekruten meisterhaft; ich waste in keiner 
Litteratur etwas, das sich ihnen an die Seite stellen liesse. 	Dem- 
nach ware den I3emiihungen unseres Dichters Erfolg zu wtinschen ; 
abet selbst wenn er in seinem Vaterlande kein Verstandnis und 
keine 	Forderung finden sollte , so wird er fiir uns Abendlander 
immer eine interessante Erscheinung unter den tfirkischen Litteraten 
bleiben dutch die Treue , mit der er uns das Leben und die An-
schauungen seines Volkes vorfiihrt. 

I. 	(cfr. 	S. 1.) 
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Ubersetzung. 
I. 

Ich 	bin von 	der alten Litteratur in zweierlei Beziehung ab- 
gewichen : 1. im Stil, 2. im Metrum. 	 . 

Im Stile 	konnte ich ihr nicht folgen, 	da ich nur, 	wenn ich 
auf diese Art (d. h. nach 	meiner Manier) schreibe , 	eine 	Arbeit 
werde ausfiihren konnen, die bis jetzt der Gesamtheit des Tiirken- 
volkes gegeniiber vernachlassigt worden ist. 	Auch 	im 	Metrum 
musste ich mich von ihr trennen , da die Sprache der in meiner 
Manier geschriebenen Gedichte sich nur der Silbenzahlung filgt. 
Ich will es etwas deutlicher 	erklaren. 	Was bedeutet 	Stil oder 
Schreibart? 	Es ist die Kunst, eine Reihe von Gedanken und Ge- 
firhlen , welche die Natur und Menschlichkeit im Geiste oder im 
Gehirn und Herzen erweckt hat, anderen kundzugeben, und diese 
(Kunst) 	entwickelt sich gemass dem angeborenen (Talente) eines 
jeden Dichters und seiner Art, wie er die Dinge, welche ihm sein 
Milieu zeigt, auffasst. 	Auf welche Art musste ich also schreiben? 
So 	wie 	es sich fur einen Fischerssohn passt, dessen Augen beim 
ersten Aufschlag an den verraucherten Dachbalken einer Fischer-
butte hafteten und bei dem das Rauschen der Wellen das Schlaflied, 
das die Mutter sang, erstickte; so wie eM Sohn des Volkes schreiben 
muss, der die Gedanken des Volkes im Geiste und dessen Gefilhle 
im Herzen tragt- und bei semen unwissenden Eltern kein Buch 
finden kann, das geschrieben ist, urn in die Hand genommen und 
gelesen zu werden, und keine Hand finden kann, die ausgestreckt 
ist, 	urn 	sein Gesicht zu 	streicheln, und keine Kraft findet 	(eig. 
finden 	und sehen kann), 	die 	seinem schwachen 	Geiste Starkung 
geben kann; so wie ein Tiirke schreiben muss, 	dessen Pflicht es 
ist das, was das Vaterland ihn gelehrt hat, auch die, welche nichts 
gelernt haben, 	zu lehren und die Leuchte, die in seiner Hand ist, 
denen 	zu 	zeigen , die in Finsternis geblieben sind und sich nicht 
in 	deren (der Leuchte) Besitz haben setzen konnen, kurz der die 
Absicht hat semen Landsleuten gegenuber, die seines Blutes sind, 
in seiner Sprache reden und mit gleichen Gedanken und Gefiihlen 
leben , 	eine Arbeit zu verrichten. 	Da wir ja die tiefer stehenden 
emporziehen wollen, so miissen wir zu der Stufe, auf der sie stehen, 
hinabsteigen. 	Kann 	wohl 	unter den bis jetzt geschriebenen und 
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gedruckten Bfichern, mit denen die Bibliotheken angefullt sind, ein 
Buell fur diese Leute herausgesucht und gezeigt werden? — Keines- 
wegs! 	Seit 	sechs Jahrhunderten haben 	alle 	Denker auf diesem 
Boden nur fiir 	eine Handvoll Leute gedacht , haben alle Herzen 
nur fur 	eine Handvoll Leute geschlagen , 	haben 	alle Federn nur. 
fur eine Handvoll Leute geschrieben , 	und 	auf der anderen Seite 
sind Millionen Haufen Unglticklicher von alien diesen Dingen fern 
geblieben. 	Und dock was fur ein Vorteil wurde es sein, wenn 
dadurch, dass Bucher fur diese Millionen geschrieben warden, diese 
Leute aufgeklart warden! 	Diese Leute 	aufklaren 	bedeutet die 
Landwirtschaft aufklaren, das Handwerk aufklaren, den Handel 
aufklaren, Armut in Reichtum verwandeln, schlechtes gut machen, 
kurz lauter gutes zu schaffen. 

Das Zeitalter der Renaissance war fur mich auf dem in der 
Poesie eingeschlagenen Wege ein sehr guter Fiihrer. 	Hatte Luther 
in jener Zeit nicht das Evangelium in das Deutsche, welches die 
Volkssprache 	war, 	fibersetzt , 	hatte 	sich 	das Volk dann wohl an 
das Nachdenken gewohnt? 	Wenn der Geist dieses Volkes sieh 
hieran nicht gewohnt hatte, hatten 	dann wohl 	damals in jener 
Sprache und auf eine dem Volke verstandliche Weise Bucher fur 
das Volk geschrieben werden konnen ? 	Wenn die nicht geschrieben 
worden waren , hatte dann Europa den jetzigen Zustand erreichen 
konnen? 	Die Acker wurden geplifigt , der Same wurde ausge- 
streut und danach auch die Ernte eingeheimst. 	Was Luther far 
das Christentum that, das mochte kb fur die Litteratur meines 
Landes thun. 

Um nun zum Metrum zu kommen, so ist kein Zweifel, class 
das Gedicht die Sprache der Natur und des Lebens ist. 	Es muss 
also auch sein Metrum ihnen ahnlich sein. 	Eine lachende Nattir 
muss mit dem Geflfister der Blumen und ein weinendes Leben 
muss mit dem schluchzenden Gemurmel der Wellen geschrieben 
werden. 	Solche Worte, betonte und unbetonte Worte, miissen ge- 
funden werden und derart aneinander gereiht werden , 	dass selbst 
ern des Tiirkischen nicht machtiger Fremder wissen muss, wenn 
ein Gedicht vorgelesen wird : 	„ja, das ist eine Nacht und das ein 
Sturm". 	Fur das Metrum habe ich ausser den aus dem Volksmund 
ehorten Liedern nichts gefunden , ebenso wie ich auch fur die v

Worte ausser den vom Volke in der Unterhaltung gebrauchten 
Worten nichts fand. 	Darum nahm ich sie auf und dichtete meine 
Lieder, indem ich ihnen eine gemeinsame Harmonie in der oben 
fiber das Metrum gesagten Weise gab. Im Metrum ist mein Lehrer 
nur die Natur, die Stimme der Natur, das Leben und die Stimme 
des Lebens. 

Ich babe 	weder einen Geist, 	welcher der Fee der Schfinheit 
nachgeht, noch babe 	ich einen Stolz, der meine Feder von der 
Alltagswelt zurfickhalt, 	ich 	babe 	eine 	unfeine 	Stimme, 	die die 
heimlichen Schmerzen der Armen auf einen mit vier Saiten be- 
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spannten Leier in meiner Hand singt , ich habe eM wundes Herz, 
das fiber die Schlechtigkeiten in Wallung gerat, ich habe eM Paar 
weinende Augen, das an den Thiiren der Waisen Thranen vergiesst. 
Das ist alles. 

II. 	Hast Du Dir die Hande verletzt? 

„Mutter ! 	Mutter ! 	heh, heh !" — 
,Xer ist da ?" — 

„Ich bin's, steh auf, gieb Geld!" — 
„Ach du warst es. 	Ich babe mich erschrocken !“ — 

„Auf, zeig' die Stelle, wo es liegt!" — 
„Bist du nicht recht gescheit , mein Kind, woher sollte ich Geld 

bekommen ? 
Von wem sollte eine Witwe, wie ich, Geld erhalten ?" — 
„So hast du das Erbe aufgezehrt." — 
,Das hat dein Vater durchgebracht, als er noch lebte ; 
Mit Spiel und Trank, in Sans und Braus hat er es bier und dort 

verprasst. 
Wenn ich Geld hatte, warde ich dann wohl Handarbeiten anfertigen 
Bei triiber Kerze 	 u 

„Erzahl das Marchen einem andern, 
Auf, gieb Geld !" — 
„Sei 	nicht 	so 	ungestarn, 	mein Sohn ! 	Fiirchtest 	du 	dich 	nicht 

vor Gott ? 
Eine Hand, die sich gegen die Mutter erhebt, 	" — 
,,Schweig, lass das Geschwatz !" — 

„Halt, schlag nicht! 
Hare mich an ! 	Welche Mutter giebt ihrem Sohne wohl nicht Geld ? 
Bei Gott, ich babe nichts. 	Wenn ich etwas hatte, warde ich es 

fiir dich hingeben." — 
„Auf , 	sage 	ich , 	Geld , 	Geld ! 	. . . . Mit diesem Messer ersteche 

ich Dich." — 
„Bei Gott, ich habe nichts." 
— — — — — — — — — — — -- — — — — — 
„Ach, ich bin verletzt, wehe, wehe, meine Schulter ! 
Sohn, Sohn, deine Hand, die mich schiug, 'nage den Fussboden be-

decken ! (d. h. du solist der Lange nach tot auf der Erde liegen). 
Treuloses Kind, war das dein Wunsch ? 	Sieh deiner Mutter Lage ! 
Ich hatte von dir des Kindes Sorge in meinem Alter erwartet, 
Poch du hast mich in rotes Blut gebettet. 
Ich war far dich geboren, fiir dich hatte ich gelebt. 
Du warst mein ganzes Denken, du warst mein ganzer Schmerz. 
Wenn du nur ein wenig bleicher warst, bei dem geringsten Schmerzens- 

ruf 	 
Ach, welche Todesqualen stand ich an solchem Tage aus. 
Jetzt steht das Herz still, das nur fiir dich selling, 
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Das Auge schliesst sich, dai (mit dir) weinte, die Lippe wird troeken, 
die (mit dir) lachte, 

Pie Hand wird starr, die (fiir dich) arbeitete. 	Magst du nun Frieden 
haben ilberall! 

Wer hatte das geahnt, dass du mit deinen Handen, die an meinem 
Busen gross geworden sind, 

Dies weisse, mit Henna gefarbte Haar packen und mich ohne 
Mitleid, ohne Zittern mit diesem Dolch erstechen wiirdest! 
Was filr 	eM Herz ! 	Um Geldeswillen 	leistet's auf Menschlichkeit 

Verzicht. 	. 
Was fur ein gemeiner Durst, der das Blut der Mutter trinkt! 
Wer hat dich so gemacht, du blutiger Henker, du wildes Tier? 
Nein, nein . . . . 	Auch die haben noch - mehr Gefiihl als du. 
Deine Hand ist noch gefuhlloser als des Henkers Beil, 
Deine Hand ist noch gefiihlloser als des Tigers Kralle, 
Deine Hand 	ist noch grausamer als 	alles 	andere, 	das da Blot 

vergiesst. 
Ach, eM Henker erschlagt nur Blutbeladene gleich dir, 
EM Tiger zerreisst andere als seine Mutter. 
Drum seien verflucht die Nachte, in denen du mich schlaflos liessest! 
Das , 	was ich 	bis 	zum heutigen Tage fiir 	dich gethan , soll auf 

deinen Augen ruhen!1) 
Statt zu Blut soil zu Eiter werden 	(die Mach), 	die du .von mir 

gesogen! . . . 
. . Was ist das fiir Blut ? 
Wessen Blut ist es, das dort aus deiner Hand hervorsickert? 
Hast du dir etwa die Hande verletzt, als du mich stachst, 
Den Dolch (ins Fleisch) mir bohrend ?. 
Ach meine Schulter schmerzt — die Wunde ist Behr tief. 
Flieh von hier! 	Man wird jetzt kommen und dich greifen, 
In Ketten schlagen und in des Kerkers Dunkel werfen. 
Drum flieh von hier mit Vogels Eile ! 
Ich verzeih dir meinen Mord, verzeih's such Du, o Gott! 

III. 	Der Rekrut. 2) 

„Schade, Schade, vergebens haben wir unser Leben zugebracht! 
Wie werden wir mit solchem sundigen Antlitz auf Gottes Richter- 

platz erscheinen! 
Wer so (als Soldat) stirbt, ist ein Martyrer, nicht wahr ?" 
„Das ist er." 

1) Gebrauchlicher Finch. 
2) Die genauere Ubersetzung ware: der Ausgehobene. 	Wiihrend der Reise 

der AusgehObenen in ihre Garnison scharen sich die Leute aus derselben Gegend 
um einen, der eine Fahne trdgt. 	Solch ein Fahnentrdger ist in diesem Ge- 
dichte gemeint. 
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„Demnach ware mein Stiickchen Erde von dieser Stelle genommen.1) 
Was ist zu thun; auf mein kummervolles Haupt .war's so ge- 

schrieben. 
Zuerst Gott, dann euch empfehl ich meine Mutter." 
„Sei unbesorgt.” 
„Pflanzt meine Fahne auf mein Grab, 
und nun verzeiht mir alle." 
„Es sei dir verziehen." 

„Ach, mir ist schlecht. 	Ach, ach, ach!" 
„Sag einen Vers , 	bekenne deine Siinden, so wird dir leichter, so 

wird dir besser sein. 
Komm, wollen gemeinsam die Glaubensformel sagen, 
vorwarts Bruder." 

,Ich bekenne, 	dass'kein Gott ist ausser Allah.' 

Ja, das ist's, ein frisches, einsames, schattenloses Grab!  
Da, ganz klar, ein in hochster Eile zugeschiittetes (Stuck) Erde! 
Er ist es, der am Typhus gestorbene Fahnentrager! 	• 
Dort, sieh am Kopfende die von ihm getragene Fahne! 
Ach , welches Auge 	wird an diesem verwaisten Grabe Thranen 

vergiessen ? 
Jeder ist nur bereit fiber seine Toten zu weinen. 
Ach, wer wird seine Hand (zum Gebet) offnen fiir diesen in der 

Fremde gestorbenen Helden! 
Was dieser Arme an Verwandten hat, wohnt hinter hohen Bergen. 
Heh, Landsmann, hor einmal! hollah! — Ach, er entflieht, der Anne! 
Entfliehe 	nicht , 	mein 	Lieber! 	Jeder 	Platz 	auf dieser 	Erde ist 

ein Grab. 
Wohin du auch trittst, ruhen tausend Geschopfe. 
Das Land ist ein Grab, das Meer ist ein Grab. 	Wohin willst du 

flieh en ? 
Entfliehen? 	vor wem ? 	etwa vor diesem Haufen Knochen ? 	Ach, 

du Feigling! 
Was thut euch der Tote , 	von dem fiir euch nur seine Wiinsche 

bleiben.2) 
Die biisen Thaten leben weit entfernt von den Grabern. 
Wenn schon geflohen werden muss, so fliehe weit vor den Lebenden. 

1) ):::,--•-;i1 c 1,...)5j.,4 	e,..i...-.S\i!).,.1_,... 	Nach 	tiirkischer 	Volksanschauung 
bringt ein Engel auf Gottes Befehl ein Krilmchen Erde, aus dem der Mensch 
gebildet wird, vor der Geburt in den Mutterleib, und an der Stelle, von der 
<Hese Erde genommen war, stirbt der Mensch. 	Daher bedeutet die ausserst 
hautige Redensart: r mein Stiickchen Erde wurde von dieser Stelle genommen" 
soviel wie „hier muss ich sterben". 

2) D. h. die Wunsch() der Menschen bleiben fiir die Nachlebenden, wiihrend 
der Tote davon frei wird. Die Individuen gehen dahin, aber die Gesamtsumme 
der Wiinsche und Bestrebungen bleibt der Menschheit erhalten. 
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Ach, meine Wilder! 	Auch dieser Held hat den Eifer eines Tarlien 
gezeigt.1) 

Sein Gewehr lachte er ebenso an, wie seinen geliebten Pflug. 
Als er noch lebte, war dieses Stiickchen Erde (in dem er jetzt ruht) 

das geliebte Land, das er bearbeitete, 
Bei seinem Tode war des, was er zuriickliess: eine Fabne. 
Diese sind es, die mit Leib mid Seele viel arbeiten. 
Wenn die Grossen des Landes sagen: „stirb", so sterben sie. 
Dafilr begehren sie weder Gold noch Ruhm; 
eine gute Sache thun sie, weil sie gut ist, und gehen dahin. 
Wollen far ihre Seele eine Fatiba beten, 
das andere wollen wir Gott iiberlassen ! 

IV. 	„Zehn Para gieb!" 

„Bej Effendi, beim Haupte deiner Kinder (bitte ich 
dich) gieb zehn Para nur als Almosen, erfreue den Alien!" 
„Ach, ich habe die Bettlerschar den ganzen Tag satt! 
Gott mag dir's geben!" 
„Heine Hand kann nichts fassen, mein Auge kann nicht sehen, es 

ist krar." 
„Gott mag dir's geben !" 

Gott mag es geben, das ist keine Liige, voile Wahrheit, 
ja, Gott wird jedem auf dieser Welt, Gross and Klein, 
alles geben, wenn er nur arbeitet, 
doch wenn dieser mit seiner Hand nichts halten, nit seinem Auge 

nichts sehen kann 
and wie ein Bilndel Knochen sich dahinschleppt, 
wenn die schmutzigen Strassen , 	die Mauern mit ihren scharfen 

Steinen 
ihn jeden Tag hinwerfen und ihm Faustschlage versetzen, 
so frage ich, 	was dieser arraselige Kriippel fur Arbeit verrichten, 

was er thun soil ? 
Die Erde selbst verweigert ihm alles, was sie hat, 
und sagt: „Du gehorst nicht zu denen, die meinetwegen 
Schweiss vergiessen. 	Was auch aus dir werden sollte, selbst 
wenn du vor Hunger sterben solltest; 
bier ist alles, aber dir gebe ich nichts." 
Die Leute stossen, schlagen and schelten ihn. 
Niemand sagt : „Auch dies Geschopf ist ein Mensch, 
auch dieses Herz verletzen bittre Worte, 
auch dieser hat eine Seele wie jeder andere." 
Zehn Para gieb einem Armen, streck die Hand aus, 
eM Kriipper sagt „Hilfe" zu den G-esunden, 

1) e)...4.'45-  (.=.)_,...,...L. gebrintehliche Redensart, fehlt bei Samy. 

   
  



Giese, Neues von Mehmed Emin Bej. 	 141 

die Arnaut erfleht ihr Recht vom Reichtum! 
Zehn Para gieb! 	A eh, wer weiss, wie viele Kinder 
ihn vor der HiAtte aus Lehm und Gestrapp auch 
heute wie jeden Tag erwarten! 

V. 	Hate dich, sehlage nicht ab! 

Heh, Landsmann, hate dich, schlage nicht ab! 	Die Hand, welche 
den frischen Baum mit dem Beile abschlagt, gedeiht nicht. 

Da! 	diese Baumstampfe, zu denen seit Jahren niemand kommt, 
auf die sich kein Vogel setzt, 

die 	schlage ab. 	Wie jedes Ding, so leben und sterben auch sie. 
Sieh, wie schiin euer Dorf im Schatten gruner Baume ist! 
Der durch die Blotter wehende Wind erfreut das Herz. 
Ist 	es 	nicht Schade und Sande, 	einen so lieblichen Ort in eine 

Waste zu verwandeln? 
Ist es nicht fiir jeden Glaubiffen die erste Pflieht, 
Aus einem Samenkorn ein Reis und aus einem Reis einen Wald 

zu machen ? 
Wenn 	es nicht so ware , was fiir einen Sinn hatte fiir den Sohn 

des Vaters 
Mahnung: 	„Vermehre mein Erbe ? 
Hiite dich, schlage nicht ab! 	Von jedem Zweige rage ein scarier 

Vogel seine Stimme ertonen lassen: 
Hiite 	dich , schlage nicht ab! 	In seinem Schatten moge sich der 

made Landmann ausruhn! 
Hiite dick , schlage nicht ab! 	'Ober dieses liebliche Dorf moge er 

sich ausbreiten. 
Hiite dish, schlage nicht ab! 	Das liebe Vaterland rage von Tag 

zu Tage gliicklicher werden! 

VI. 	Barbarossa auf der Fahrt nach Spanien. 
(Friihling 949.) 

Europas verzweigte 	sadliclie Berge erschienen unter grauen 
Wolken; in den auf -diesen Bergen befindlichen Kirchen warden 
laut die Glocken gelautet. Ungefahr 100 Kriegsschiffe fuhren unter 
gunstigem Winde dahin, indem ihre grilnen und roten Kriegsflaggen 
flatterten. 	Die muden Wellen des Mittellandischen Meeres beleckten 
den Kiel der Schiffe, 	gleich 	als 	ob 	sie 	schmeichelnd ihr Gesicht 
und ihre Augen dariiber streifen liessen. 

In den Schiffen berichteten alte weissbartige Janitscharen, die 
so mancherlei 	erlebt hatten, 	den helmbedeckten Junglingen von 
alten 	Kriegen, 	und 	die 	Schiffsleute, mit offener Brust und mit 
Knebelbarten, sangen folgendes Lied mit Musikbegleitung: 
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• ,,Auf dem Moore fahren wir, 
Unsern Feind suchen und finden wir, 
Immer rachen wir ens, 
Man nennt uns die Leute des Ileireddin.' 

Da der Wind umgeschlagen war, hatte auch die Flotte ihre 
Richtung  geandert und war vom Ufer weit ins offene Meer ge- 
fahren. 	 Unterdessen stand Barbarossa, der Kommandant der Flotte, 
mit caber der Brust gekreurten Armen am Bug des Schiffes , auf 
dem er sich befand, und sah mit seinen Augen, die unter langen 
und buschigen Augenbrauen hervorleuchteten, wie ein Adler in die 
Ferne. 	Wohin wohl ? 	Etwa nach Prevesa , wo er den Andrea 
Doria mit semen 600 Scbiffen schlug mid in den grossten Kummer 
versetzte ? 	Oder etwa nach Algier, wo er 70 000 Mauren vom 
dornigen Joch und von blutigen Martern der Spanier errettete und 
ansiedelte ? Nein, jetzt war es Weder Prevesa noch Algier. Warum 
sollte er dorthin blicken ? Leute, die vor zu verrichtenden Thaten 
stehen, blicken nicht auf das, was sie ausgerichtet haben, sie suchen 
nicht in der kalten Asche, deren Funken erloschen sind und deren 
flammenloser Rauch sick mit den Wolken vereinigt hat ; sie sagen : 
„Wenn wir unsere Augen an den Freuden vergangener Minuten 
blenden , werden wir blind den Sorgen kommender Tage gegen-
iiber werden". 

Deswegen blickte er nicht nach diesen Statten, die hinter ihm 
lagen ; vor semen Augen schwebten andere Thaten, andere, vulka-
nische Flammen, schwebte Spaniens Flotte mid das Land Karls V. 
Ja , 	wieder hatte Frankreichs Konig Franz bei unserem grossen 
Padischah Sultan Soliman dem Gesetzgeber Zuflucht gesucht , und 
wieder hatte dieser dem Barbarossa Befehl zukommen 	lassen , ihn 
aus der Hand Karls V., des Kaisers von Deutschland und Konigs 
von Spanien , zu befreien. 	Um des machtigen Padischah Befehl 
auszufiihren , ging er 100 000 000 Lenten entgegen. 	Diesmal ging 
er, nicht urn die Krone des Konigreichs Frankreich zu retten, sondern 
um zu verlaindern , 	dass man sie • raube , 	nicht um Frankreichs 
Konig aus dem Gefangnis holen zu lassen , sondern um zu ver-
hindern, dass man ihn den Henkern gebe. 

VII. 	Der alte Muller. 
„Was du mit deiner Hand thust, wird mit dir graben.' 

Der Bach floss, griin und rot gefarbt, fiber die moosigen, braunen 
Felsen am Rande eines schonen Parkes. 	Die aus Lehm gebaute 
Millie des Dorfes drelate sich auf demselben mit Klappern. 	Ich 
ging auf die Malik zu und fragte einen jungen Menschen 	 der 
die Lasterdavontrug, nachdem er sie von den Pferden , die an 
linen, Halsen Glocken trugen , genommen hatte , nach dem alten 
Muller. 	Dieser junge Mann gab mir,  , wie wenn ich an eine alte 
Wunde gertihrt hatte, die Antwort: 	„Der Alte war mein Onkel, 
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er ist im vergangenen Winter gestorben. Ihnen wtinsehe ich langes 
Leben !" 

'Der arme Mann! 	Vor drei Jahren habe ich mit ihm bier im 
Sehatten dieser Weiden neben ihm wie Vater und Sohn so manchen 
Morgen gemeinsam verlebt. 	So 	sassen wir wieder einmal eines 
Morgens zusammen. 	Er berichtete mir von dem letzten russischen 
Kriege und zeigte mir die Stellen der in diesem Kriege empfangenen 
Wunden. 	Inzwischen war eine in eM altes Tuch gehiillte, barfussige, 
bejahrte Frau an uns herangetreten , warf ihr Riinzel, das sie auf 
dem Rticken hatte, vor uns hin und fing an, den Muller mit folgen-
den Worten anzuflehen: „Moine Kinder und ich hungern seit zwei 
Tagen , mahle 	uns urn Gottes willen dieses bischen Gerste". 	Der 
Muller konnte ihre Not nicht mit ansehen , stand auf, nahm das 
Riinzel in die Hand und sagte tief aufseufzend, indem er mich an• 
blickte: „Die Armut ist eine Wunde, die tiefer geht als die, welohe 
ich in dem eben genannten Kriege empfangen babe'. --r Ja, mein 
alter Freund! 	Da! 	Deine Miihle, die ihre vier Steine •treibt, dreht 
sich wieder! Der Kelekitbach murmelt wieder! Du hast diese und 
noch manche anderen Dinge bier zuruckgelassen und bist dahin- 
gegangen. 	An den Ort, wohin du beute gegangen bist und wohin 
wir alle morgen gehen werden , hast du nur ems mitgenommen: 
die Gebete , welohe diese arme Frau und ihre vaterlosen Kinder 
fiir dich sprachen , als der Rauch von ihrem warmen Gerstenbrote 
emporstieg. 

VIII. Was kann der IMensch? 

Der Schiffer sass, angelehnt an die glatten Felsen des schwarzen 
Meeres , 	und sah mit gerunzelten Brauen und geschwellten Nasen- 
lochern gerade aufs Meer. Inzwischen ballte er unter Ziihneknirschen 
die Fiiuste und seufzte tief athmend. Plotzlich sprang er von dem 
Platze, wo er sass , auf , rauchte die dunkelbraun gewordene halbe 
Cigarette, die er in seen schwieligen, sehnigen Fingern hielt, mit 
einem Zuge zu Ende und warf sie auf die Erde. Argerlich spuckte 
er auf die Kieselsteine zu seinen Filsien und begann wuchtig auf 
dem Strande, auf den die Schiffe gezogen waren, hin und her zu 
gehen. 	Withrend des Gehens machte er Halt, 	wandte sich urn, 
sah noch einmal auf das Meer, und seinem Munde entfielen folgende 
Worte: „Noch immer weht er, noch immer heult er, er bort gar 
nicht• auf, dieser Wind." 

Ja, 	die Schiffer lieben 	die Meere! 	Wie 	die Landleute ihre 
Acker und die Vogel die Walder lieben, so lieben sie die Meere. 
Die Meere, die blauen Meere, auf denen sich die weissen Scbauni-
kiimrne auftfirmen , sind ihre blumigen Sommerweiden; die weiten 
Himmelstlitchen mit den 	MOven darunter sind ihre nachtigallen- 
reichen 	Pfade. 	Mogen 	ihre Schiffe auch auf den tiefen Meeren, 
die 	sie 	wie 	die Walfische 	durchschneiden, schaukeln , mogen die 
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Segel ihrer Schiffe an jeder Rolle 	einen 	anderen Laut geben , — 
mOgen sie selbst auch auf den Wellen schaukeln und his auf die 
Haut durchnasst sein, — dennoch, 	dennoch wollen sie nicht auf 
dem Lande bleiben, dennoch wollen sie auf dem Meere sein. 

Obgleich heute schon der Abend des dritten Tages ist, weilt 
dieser arme Schiffer noch immer auf dem Lande, noch immer weht 
der Siidostwind wie rasend, noch immer schlagen die wilden Wog-en 
ihre Krallen tief ins Mark der hartesten Felsen, noch immer, mach 
immer Sturm! 

Da lasst sich nichts machen, mein Lieber. In solchen Bingen 
geschieht nicht des Menschen, sondern Gottes Wort. 	Es geschieht 
das, was Gott sagt, der die Winde geschaffen hat, um deine Segel 
schwellen zu lassen, und die Wilder, urn die Schiffe damns machen 
zu lassen. 

Venn du willst, so kannst du die Thranen der Waisen stillen, 
wenn du willst, kannst du ihre Schmerzen und Klagen lindern, wenn 
du willst, kannst du mit deinem Verstande, Herzen und mit deiner 
Kraft deinem Vaterlande und deinen Landsleuten viel gutes thrill, 
aber einen Sturm kannst du nicht stillen, 	einen Wind nicht be- 
sanftigen. 	Ja du kannst sogar nicht eimnal die Fltigel des Kolibris, 
der nur eine Handbreite caber deinem Kopfe fliegt, zum Halten bringen. 

Aber du wirst mir sagen, wie kann ich die von dir genannten 
guten Thaten 	verrichten , wenn 	ich so auf dem Lande 	bleibe ? 
Richtig ! 	Jedoch insoweit , als du, wenn du willst, nicht auf dent 
Lande zu bleiben brauchst, sondern dein Schiff auch auf den tiefen 
Meeren fahren lassen kannst; das liegt auch in deiner Hand. 	Denn 
Gott, der den Wind fur dich geschaffen, hat die Kohle filr niemand 
anders geschaffen. 

IX. 	Der Hirte. 
„Das Glilek besteht im ruhigen Gewissen." 

Der Dorfhirte betrat seine kleine , fensterlose , 	finstere Hiitte. 
Er ziindete seinen irdenen Leuchter, der in dem Rauchfange hing. 
an  und setzte sich, nachderia er sein Gebet verrichtet hatte, auf das 
Fell eines Baren, den er fin Winter ina Walde mit dem Beile er- 
schlagen hatte. 	Er nahm aus seinem mit Troddeln und blauen 
Perlen geschmtickten Rucksack ein Stuck schwarzes, hartes Bret 
heraus und, nachdem er es mit Wasser angefeuchtet hatte, begann 
er nach Herzenslust zu essen. 

Damit war also seine gauze Arbeit zu Ende. 	Ja ! wie jeden 
Tag hat er auch heute seine Herden , nachdem er sie mit gritnem 
Gras geftittert und in den Schatten der 	wilden Pflaumenbaurne 
gefiihrt und an der Quelle getrankt• hatte, 	wieder an ihre Stellen 
zurtickgebracht, ohne dass auch nur ein Lamm sich den Fuss ver-
renkt hatte ; er hat semen G-ottesdienst seinem Gott erwiesen , der 
die Sommerweiden mit ihren gelben Blumen geschaffen hat, wo 
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riberall kalte Quellen hervorsprudeln 	und die Herden 	weiden; 	er 
hat sich gesattigt mit dem Brote seiner Brfider, der Bauern, welche 
unter 	der glfihenden Sonne 	schwitzten , wahrend er im Schatten 
der Bauine Flote spielte. 	Was bleibt Him nun noch ? 	Nur noch 
eine Sache : sein Schlaf. 

Nun du glucklicher Knecht Gottes! 	Geh schnell schlafen, ver- 
senke dich sanft in deinen Schlummer, schlaf! 	Da du deine Tage 
verlebst, ohne jemanden zu argern und zu betrilgen, deswegen giebt 
es fiir dich nichts , 	was dich urn Mitternacht nicht schlafen liesse, 
indem es scbreckliche Gestalten annimmt. Wenn du schlafst, schlaft 
dein Gewissen 'wie klares Wasser, und an deinem Bette bewegt 
sich 	keine 	hassliche Traumgestalt, 	nicht wahr ? 	Ach, 	weisst du, 
dass es auf dieser Welt Leute giebt, die fur dein Schnarchen auf 
dem Biirenfell unter den verraucherten Dachbalken in dieser finsteren 
Hfitte wer weiss wie viel, wer weiss wie viel geben wiirden ? 

X. 	Der 	Schatz. 
„Ohne Arbeit wird dir kein Reichtum zu teil; in dem Maasse, wie du schwitzest, 

fiillt sich dein Beutel mit Geld." 

Es war eine Winternacht. 	Die Bauern batten sich wieder in 
dem Gastzimmer des Schulzen versammelt. 	Die in den Herd ge- 
steckten Fichtenstamme brannten lustig prasselnd, die emporsteigen-
den rauchigen Flammen gaben dem Zimmer Helligkeit , es wurde 
Kaffee getrunken und das Gebet verrichtet. 	Ein alter Imam hatte 
wieder mit seiner Geschichte angefangen. Heute waren die Schatze 
an die Reihe gekommen. 	Er hatte in seiner Jugend gehifort , dass 
in 	der 	verfallenen Burg 	oberhalb 	des Dorfes 	sieben Kiip 	voll 
genuesischer Goldstiacke vorhanden seien, war in der IjicIr Eljds- 
Nacht an den Ort, der mit diesen Goldstficken angefiillt war, ge- 
gang,en , hatte Asche 	durchgesiebt und hatte darauf am naehsten 
Morgen eine Klaue gesehen , die er nicht mit der irgend eines 
anderen Wesens vergleichen konnte. 	Da er sie nicht finden und 
dann abschneiden konnte, so war der Schatz nicht in seinen Besitz 
gekommen.l) 	Das erzahlte er. 

Die andern hfirten kopfschfittelnd mit gespannter Aufmerksam- 
keit den Worten des Alten zu. 	Unter ihnen war mancher, der 
sich diesen Schatz mit aller seiner Begier wiinschte, sogar so sehr, 
dass diese Kup mit ihrem 	gelben Golde 	ihm 	vor 	den Augen 
schwebten; er liess es gob durch den Kopf gehen, dass er, wenn 
er den Schatz bekame, die Quelle, die auf der Sommerweide etwa 
so stark wie die Taille eines menschlichen Korpers entspringe, sogar 

1) Er will sich in 	den Besitz 	des Talismans setzen, 	deswegen siebt er 
Asche, urn auf diese Art aus den Fusstapfen den Geist, der den Schatz bewacht, 
zu erkennen. 	Leider hat er kein Wesen gefunden, dessen Klauen dem Ab- 
drucke glichen, und deswegen den Schatz nicht bekommen konnen. 	Die Hidr 
EljSs-Nacht ist die Nacht des Frilhlingstiquinectiums. 

Bd. LVIII. 	 10 
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bis ins Dorf leiten wiirde, und satiate mit einem tiefen Seufzer: „Ad; 
wenn ich den finden kfinnte, der den Talisman theses Schatzes weiss, 
ich wfirde meinen Acker und mine Ochsen verkaufen und ihm 
alles Geld geben." 

Glaub's nicht! Ltige, Lucre ! 	Alle soiche Dinge wie ein Talisman 
far einen Schatz sind Lfige ! Die Menschen sagen, dass die Sachen, 
die sie nicht besitzen, an solchen wiisten, finsteren und unbesuchten 
Ortern sind , und Lassen an. ihren Thfiren Schreckgestalten warten, 
die den Menschen entstellen,l) damit niemand dorthin gehe. Warum 
wohi? 	Auf dieser Welt giebt es viele Thoren, die immer jemand 
suchen , um sich betrugen zu lassen ; sie' reigen nach Lugen einen 
Hunger wie nach Brat. 	Einige twine Kerle denken sich dann, so 
wie diese es wfinsehen, diese Lfigen aus, um sie ihnen zu verkaufen, 

Wenn 'du in Wahrheit einen Schatz finden willst , wenn du 
seinen Talisman finden willst, so Wisse, dass die Schfitze fur Land-
leute, die ihr seid, nur in den Ackern bestehen, und dieser Schlitze 
'Talisman sind Haeke mid Pflug. 	Wer seinen Acker umgribt, 
btingt den Schatz herans mid sehreit auf diesem Boden yeller Gold 
nicht vet Hunger each Bnot. 

Darum gieb ,acht! 	Das vergiss niemals, dass Ohne Arbeit dir 
kein Beichtum zufailt; in dem Maasse, 'wie du schwitzest, fain sich 
dein Beutel mit Geld , in dedi Maasse , wie dein Korper milde ist, 
geniesst dein Herz Rae. 

• 
1) Von Ktiippein und besondors von solehen , die eine Entstellung  oder 

Vorzerrung des Gesichtos inOien, sagt man Li;;,...04 LY 1.1431.54 , won inch 
dos Volksansehaitung guto . und Wise Geistor jade Verunroinigung ibros Wohn-
platzos ,, Inag sie absichtlieh odor unsdisichtlielt, z. IL auch dureh Ausspoion go- 
schoheu solo, Itadurei► hoskraren , dass sie don Aionsehou ontstellOn. 	Daher 1st 
es Sitto heiin Ausspoion 1.3.X.......) zu snail..    
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Murylds and Australians. 
By 

Sten Konow. 

It is a well-known fact that the population of Northern India 
is not uniform. 	According to Mr. Risley, The Tribes and Castes 
.of Bengal, Vol. i, Calcutta 1891, pp. xxxi & ff., we can "distinguish 
two extreme types 	of feature and physique , which may be pro- 
visionally described as Aryan and Dravidian". 

The principal home of the so-called Dravidian type is Southern 
India. 	The word Dravidian is commonly used to denote a distinct 
linguistic family, and I do not think that Mr. Risley was right in 
applying it to an 	anthropological type. 	The tribes representing 
the type speak languages which have usually been considered as 
belonging to two different families, one of which is known as the 
Dravidian. 	The application 	of this name to the anthropological 
type is 	therefore 	open to the same objection as the use of the 
term Aryan to denote the race which is also known as the Indo- 
European. 	It is used in a much wider sense by anthropologists 
than by philologists. 

Most "Dravidian" tribes speak languages which belong to one 
and the same philological family—the so-called Dravidian. 	About 
three 	millions , however , use 	several closely connected forms of 
speech which appear to be quite different. 	They have been known 
under different names. 	Messrs. Hodgson and Logan described them 
as North Dravidian and as dialects of the Kol language. The name 
Kol , however , only comprises a portion of the dialects concerned. 
It is, moreover, an ethnical term, and is also applied to tribes who 
speak Dravidian languages proper. 

Max Muller was the first who clearly distinguished between 
the Dravidian languages proper and the dialects in question, which 
he 	proposed 	to 	call the Mun4 family. 	I have retained that 
denomination (though it is far from being appropriate), because it 
will be adopted in the Linguistic Survey of India, and it is of 
no interest for my present purpose whether the denomination is 
strictly correct or not. The common name Kolarian was coined by 
Sir George Campbell, but it has no foundation whatever. In modern 

10. 
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times a fourth name was proposed by-  the Rev. L. Skrefsrud, and 
has been adopted by Prof. Thomsen of Copenhagen. 	Santhal tra- 
ditions assert that the Santhals, MumAris, Birhor, Bhumij and Ho 
once formed one people, and that they were then called Kherw-ars. 
Messrs. Skrefsrud and Thomsen therefore use the name Kherwarian 
to denote the whole family. 	I have not adopted this name because 
some of the dialects belonging to the family are spoken by tribes 
which do not appear to have been comprised under the denomi-
nation Kherwar. 

The Mund5, languages are principally spoken in the Chota 
Nagpur plateau. 	They must, however, have once extended much 
farther to the west, for we find an important Muncla; dialect, the 
so-called lifirkfi, in the Mahadeo Hills, and it is probable that the 
Bhils are descended from tribes which once used a Mund5, form 
of speech. 

The principal Muncld, languages are, 	1. Santgi; 	2. Mundari, 
with Bhumij and Birhor; 	3. Ho ; 	4. Tari; 	5. Asuri; 	6. Kortv; 
7. Kocla; 8. Karka; 9. Kharia; 10. Juang; 11. Savara; 12. Gadaba. 

Sant-alt, Munclitri, Ho, Tart, Asuri, Korwi, and Kdcla are all 
closely connected. 	They represent the 	various 	forms of speech 
now used 	by the 	descendants of that tribe which the Santhal 
traditions call Kherwilr. 

The Mun45, languages have no connexion whatever with the 
Dravidian forms of speech. 	On the other hand, there are many 
important points in which they agree with the Mon-Khmer langu-
ages of Further India, the dialects of the Sakeis and Semangs in 
the Malay Peninsula, and Nancowry. 

About ten years ago, Professor Thomsen of Copenhagen tried 
to show that connected forms of speech can be traced much farther 
to the south and east. 	In a paper entitled Bemcerkninger om de 
khervarislce (kolariske) Sprogs Stilling, in the Oversigt over det 
Kgl. Danske Videnskabs Selskabs Forhandlinger,  , 	1892 , pp. 231 
and ff., be says,— 

"Points of connexion with the Kherwarian languages can be 
traced much farther towards the south-east, and, more especially, 
I wish to 	draw attention to 	a series 	of very remarkable coin- 
cidences between them and several of the . . . . aboriginal langu-
ages of the southern part of the Australian Continent , such as 
Dippil and Turrubul in Southern Queensland; Kamilaroy, Wira-
durei, Lake Macquarie, Wodi -Wodi , and others in New South 
Wales; the languages spoken in the neighbourhood of the Encounter 
Bay and about Adelaide, and also Parnkalla, spoken to the west 
of Spencer's Gulf in South Australia; and, lastly, several languages 
of West Australia. 	These 	(South) Australian 	languages 	cannot, 
though they greatly differ from each other, be separated from 
each other, but they must be supposed to have some common origin. 
The correspondence which has 	been supposed to exist 	between 

   
  



Ronan', Maudits and Australians. 	 149 

them and the Dravidian languages , must certainly be dismissed 
(compare Fr. Muller, 	Grundriss der Sprachwissenschaft , II, i, 
pp. 95 and ff.). 	On 	the other hand, 	I think there is unquestio- 
nably a certain connexion between the Australian and Kherwarian 
languages. 

It is not only possible to show that there are correspondences 
in 	vocabulary, 	but 	especial 	stress 	must be laid on the fact that 
the 	analogy 	extends 	to 	the 	whole 	principle of the structure of 
the language and to the relations and ideas which have found their 
expression 	in grammatical forms. 	There seems also to be an un- 
mistakable similarity in some details of these forms, if it be allowed 
to 	draw 	any 	conclusions in this respect so long as we are quite 
ignorant of the phonetical development of the languages in question. 
We cannot, however, expect to find any obvious analogy in gram- 
matical 	details throughout, 	the 	less so when we remember how 
much the Australian languages themselves differ from each other 
in this 	respect". 

Professor Thomsen thinks that such points of analogy must 
be explained by the 	supposition that Indian Munclds , 	or some 
closely connected tribe, have formerly emigrated to the Australian 
Continent. 

G. v. d. Gabelentz in his book Die Sprachwissenscha ft, Leipzig 
1891, pp. 274 & f., also states that there is a connexion between 
the 3d1u0a family and the Australian languages. 	He even thinks 
that we are justified in speaking of a "Kolarian-Australian family 
of languages". 	He does not, however, adduce any facts in support 
of his view. 

In 	preparing the Munga portion of the Linguistic Survey of 
India, 	I have had to occupy myself with the supposed connexion 
between MuncAs and Australians. 	I have examined Prof. Thomsen's 
arguments, and 1. have been unable to adopt his view of the matter. 
The points of analogy which he has found are , so far as I can 
see, uncertain, and, at all events, too few and unimportant to prove 
anything. 	Moreover, 	they 	are 	of such a kind that similar coin- 
cidences can be shown to exist between languages which are in 
no way connected with each other. 	I have had the same materials 
at my disposal as Prof. Thomsen, and I am quite aware that they 
are not sufficient for arriving at a final decision. 	So far as I can 
see, however, nothing is as yet known which contradicts my con-
clusions. 

Vocabulary. 	Prof. Thomsen's first argument is based on 
the supposition of a certain correspondence in vocabulary. 

In the first place he compares the first two numerals in Muucla, 
with some forms in Australian languages, viz. 	SantNli. mit', one, 
with Wodi -Wodi mitun, Kamilaroy mail; Santali. bar, two, with 
Lake Macquarie buloara, Kamilaroy, Dippil, Wodi-Wodi bular &c. 
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The correspondence is far from being evident, and it is further 
weakened by a consideration of the corresponding forms in other 
Australian languages. 	The most common word for "one" in New 
South Wales is wakul. 	Other forms are marai, marawa (Tas- 
mania) , bur (Victoria); mo, mata , mada , metata (on the Murray 
River near Wentworth and Euston) ; waichola (middle course of 
the Darling); mala (Upper Murray); yalla (Monero Plains); meden-
dal (Moruya); mitong (Murrumbidgee); metann (Jervis Bay); metong 
(Goulbourn Plains); 	mitung 	(Illawarra district); 	mal (Liverpool 
Plains); malanda (Wellington); boda,muray,baja,byaya (Southern 
Queensland); 	mote, warat , wacZat (Northern territory of South 
Australia); numbai (Wiradurei); pieya (Kingki); kunar (Turrubul); 
kalim (Dippil) ; kwma (Adelaide); kain, gain (West Australia), and 
so forth. 

It is difficult to find any form from which all these numerals 
can be derived. 	The base in many of them seems to be ma, which 
bears some resemblance to Santali mit'. 

Most Australian languages have forms such as bula or bulo 
for "two". 	According to Mr. John Fraser in his curious introduc- 
tion to An Australian Language . . . by L. E. Threlkeld, Sydney 
1892 , 	"the 	word bula is universal; 	with various changes of ter- 
mination , it exists from Tasmania in the extreme south , right on 
to the Gulf of Carpentaria". 	Compare Lake Macquarie buloara; 
Wiradurei bula; Kamilaroy, Dippil, and Wodi-Wodi bular; Wail-
wun bulugur ; Kingki budela; Turrubul budela; Lake Tyers Bala-
man; Lake Hindmarsh pullet; River Yarra bolowin; Jajowerong 
b(daitsh; Witouro bullait; Toungurong bullarbil. 	Now I do not 
think 	that the 	similarity with Santali.-  bar is unquestionable. 	It 
may reasonably be doubted whether the b of bar is a prefix or 
belongs to the root. 	Compare Lemet ar, Khassi ar, two, and the 
ar which is used in the dual suffixes in Kharia. 

There is, 	however, 	some similarity in the sound of the two 
first numerals in Munda and Australian. 	The significance of that 
fact, however, considerably loses in importance when we remember 
that forms which bear the same, or even a stronger, similarity to 
the Alunda numerals 	occur 	in 	the 	heart 	of Africa. 	Compare 
Herero mue , one ; vari, two ; Maba bar, two. 	How cautious we 
must be in such comparisons is vividly brought home to us when 
we remember that ek is "one" in the language of the Mixteques 
in America, just as in Hindustani. 

Moreover, every trace of analogy disappears when we go beyond 
the numeral "two". 	Most Australian languages only possess nume- 
rals so far as "three". 	In the Munda family, on the other hand, 
we find separate forms so far as "ten", and higher numbers are 
counted in twenties. 	The antiquity 	of the first ten numerals is 
warranted by the 	close correspondence with the forms in use in 
the Mon-Khmer languages. 
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I therefore think that we are on the safe side when we con- 
sider the 	similarity 	in sound 	between the two first numerals in 
Mundil. and Dravidian as merely accidental, at least so long as no 
new facts force us to assume a connexion between both groups. 

With regard to pronouns Prof. Thomsen compares Santali /It, 
Mundari Zit, aiiz, I, with forms containing an A in many Australian 
languages , such as izai in Dippil , Turrubul, Kamilaroy, Adelaide, 
and Parnkalla. 

Now I do not attach any importance to the fact that the 
characteristic element of the Munda; pronoun probably is a palatal 
21, 	but 	a velar ri 	in the Australian forms. 	But I think a com- 
parison of the Mundii, forms improbable for other reasons. 	Forms 
of the 	personal pronoun 	of the first person containing a velar it, 
are found in many languages which cannot be considered as related, 
and, 	on 	the other hand, 	the iz of the Australian forms does not 
appear to be a necessary part of the pronoun. 

I do not propose to give a list of all such languages as have 
forms for "I" containing a velar it.. 	It is quite sufficient to mention 
Tibeto-Burman na; Melanesian nu, it.; Mande (Africa) it; Bullom 
(Africa) yan. 

Moreover, the element it can apparently be dropped in Austra- 
lian. 	Compare Lake Macquarie na-toa, I; tia , me; 	emino-un to 
rne. 	The final un of einnto-uit, to me, is a suffix; compare fiiro-uit, 
to 	thee, Biraban-nun, to Biraban. 	Similarly we sometimes also 
find pronominal suffixes of the first person singular without the iz ; 
thus, -Wiradurei iza-du, I, to which correspond the suffixes du and 
tu; 	Encounter Bay nape, nd-te, I, and the suffixed forms ape, 
ap, an, ate. 

If we compare 	Lake 	Macquarie fia-toa, I; 	nin-toa, thou; 
Wiradurei fia-du, I; 	 fiin-du, 	thou, 	and so forth, 	we shall find 
that 	the 	it is 	also 	used in 	the 	pronoun 	of the 	second person. 
Bishop Caldwell has long ago compared the Australian forms net, 
I; ni, thou, with the Dravidian na-, I; ni-, thou. 	I do not think 
that the comparison proves anything. 	The bases of the Dravidian 
pronouns are probably 6 or yd, I, and ri, thou. 	The fact, however, 
that the 	it is used in the pronoun of the second person as well 
as in that of the first, shows that it is not the characteristic ele- 
ment 	of the pronoun "I". 	It is 	probably a prefix 	of uncertain 
meaning, and it also occurs in forms such as Lake Macquarie 141-14 
this very; fia-la, this; fia-loa, that. 	In the Muuda, languages, on 
the other hand, -ii is the real pronoun and cannot be dropped. 

Professor Thomsen further compares Santali qiiil , he and I, 
with Dippil nu-lifi, a-len, Kamilaroy nu-le, Wiradurei fia-li, Lake 
Macquarie (oblique) 	 fia-lin, 	Adelaide and Parnkalla na-olli, West 
Australian na-li, we two, and so forth. 

Now g/ift means "I and he", and Lake Macquarie na-lin, "I 
and thou". 	I do not, however, think that that difference is of much 
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weight. 	It is of greater importance that, while the Santali la is 
the 	essential 	part of the pronoun, 	the Australian li seems to be 
an ordinary dual suffix which can be used after other pronouns as 
well. 	Compare Lake Macquarie ba-1 i , we two ; bu-la , you two; 
Encounter Bay it'd-le, we two; nur-le, you two. 

A 	similar 	remark can be made regarding Prof. Thomsen's 
comparison 	of Santali al e i , 	we, 	i. e. 	I and they, and Turrubul 
nu-le, Adelaide na-dlu, we. 	According to Mr. Fraser na-dlu is 
an indefinite 	form which can 	be 	used both 	as a singular and 
as a plural. 

The apparent similarity between the forms for "we two" and 
"we" is, I think, outweighed by the fact that the Australian lan-
guages have nothing to correspond to the double set of dual and 
plural forms of the personal pronoun of the first person, one in- 
cluding and 	the 	other excluding the 	party addressed. 	Compare 
Santali qlin , I and he; alan, I and thou; ala, I and they; abon, 
I and you. 	If the person addressed is to be excluded, the Austra- 
lian languages suffix a pronoun of the third person to the ordinary 
dual. 	Thus Lake Macquarie bali, we two, i. e. I and thou; ba-li= 
noa, I and be; ba-li-boun-toa, I and she. 

Moreover, the parallelism between Munda and Australian does 
not extend to the personal pronoun of the second person. 	Forms 
corresponding to Mund'a am, thou, are, on the other band, found 
in many languages. 	Compare Melanesian mu, m; Bullom mua, 
moot, thou. 

Prof. Thomsen also compares Santali uni, nui , he, this (ani-
mate beings), noa, this ; ona, that (inanimate) with Lake Macquarie 
noa, he, that; uni, unoa, that; Dippil unda, Turrubul wunal, he, 
and 	so forth. 	I 	am 	afraid 	that 	even this point does not prove 
much, because the demonstrative pronouns are formed according 
to quite different principles in the two families. 	In Mukida there are 
two different sets, one denoting animate beings and another refer- 
ring to inanimate objects. 	On the other hand, there are no different 
forms for the 	masculine and the feminine. 	The Australians di- 
stinguish masculine and feminine pronouns, but use the same form 
to denote animate beings and inanimate objects. 

Moreover, a comparison of the Hindi bases in and un shows 
how cautious we must be in such matters. 	Compare Santa-,11 in-kin, 
these two; un-kin, those two; Hindi in-me, among these; un-md, 
among those. 

In the face of such facts I do not think that we can attach 
much importance to Prof. Thomsen's remaining comparisons. 	They 
are as follows. 

Santali mat', Kamilaroy, Wiradurei ma, Wodi-Wodi mer, eye. 
Santali mu, Kamilaroy, Dippil murit, Turrubul mitro, nose. 
Santali jaziga , Wiradurei dinars, 	Kamilaroy diva, 	Dippil 

jinuiz, foot. 
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Santini liar, Karka koro, Lake Macquarie kore, Encounter 
Bay korn, man. 

Santali bah, Dippil ba, not. 
The number of similar words in both families is apparently 

very small, and I do not think that they prove more than does the 
curious 	list 	of phonetic coincidences in Mandshu and Greek and 
Latin 	which has been printed by Prof. Max Muller in his Letter 
to Chevalier Bunsen on the Classification of the Turanian Lan-
guages, p. 95. 

Moreover, I think that some of Prof. Thomsen's comparisons 
are far from being striking.  

The similarity between Santali mat', eye, •and Australian forms 
such as ma, mfr, is far less than that between the Santali word 
and mat, mata, meta, eme, and so forth, in numerous Oceanic 
languages. 	Compare also the word for "eye" in Tibeto-Burman 
languages, where we find forms such as mi lc, mit, mi, myak, and 
so forth. 

The Munda word for nose is mu. 	The Australian 	words 
compared by Prof. ThOmsen are probably compounds. 	Compare 
Lake Macquarie nu-koro, nose, but koro, windpipe. 

The similarity between the words for "foot" in the two families 
seems to me to be slight. Compare also Laka Macquarie tina, the 
toes, the foot. 

Lake Macquarie kore, Encounter Bay lcorn, are strikingly like 
Karkii koro , man. 	The o of the Muryla words is however open, 
that of the Australian ones seems to be pronounced almost as a 
n, for we also find 'curt' in the Lake Macquarie dialect. 	And forms 
such as Kamilaroy giwir, Wiradurei gibir,  , Victoria lcctl-int, man, 
make the probability of a connexion with the Munda word rather 
small. 	The Lake Macquarie nominative kuri-ko might just as well 
be compared with Fulbe (Africa) gor-Ico, man. 

Dippil ba, not, no doubt resembles Santali ban. 	Ba, not, is 
however, also found in Hausa; and other Australian negatives such 
as Lake Macquarie kora, Wiradurei karia,Kamilaroy kamil, Adelaide 
yak°, West Australian ball, not, remind us that it is necessary to . 
be cautious. 

I have now examined all those points in which Prof. Thomsen 
states that the Australian languages agree with the Mur,ida family. 
I do not think that they are numerous or important enough to 
make a connexion between the two families probable. 

It remains to see whether Prof. Thomsen is right in stating 
that the structure of each set of languages follows the same prin-
ciples, and that the grammatical forms give expression to the same 
ideas 	in 	the 	two families. 	I regret that my knowledge of the 
Australian dialects is very limited, 	and it is possible that I have 
overlooked many important points. 	It is however necessary to 
state my case as best I can. 	 . 
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Phonology. — The phonetical system of the Australian lan- 
guages is extremely simple. 	There are no aspirates, no sibilants, 
no h, and probably originally no soft mutes such as b, d, g. 	All 
that is quite different in the Munda languages. 	Those latter forms 
of speech possess 	all the various 	consonants of the Indo - Aryan 
vernaculars, and also a peculiar set of semi-consonants, checked con-
sonants without the off-glide. 

Formation of words. — The Australian languages make use 
of suffixes in order to form new words from already existing bases. 
Thus Lake Macquarie bun-ki-ye, a fighting man; bun-to-ara, a 
wounded man; bun-killi-kan, a striker; bun-killi-kan-ne, a cudgel; 
bun-killi-to, the stroke; bun-killi-ta, the striking; bun-killi-fiel, a 
pugilistic 	ring. 	The 	use of suffixes is also a well-known feature 
of the Mund5, languages. 	Their number is, however, limited, and 
most of them are apparently pronominal. 	On the other hand, the 
Munda languages to a great extent use infixes in order to form 
new words. 	The same is the case in the Mon-Khmer languages 
and others , 	but nothing of the kind bas been shown to exist in 
Australian. 	Compare Sant-ali dal, to strike; da-pa-1, to strike each 
other: but Lake Macquarie bun, to strike; bun-kilan, to strike 
each other. 

I cannot therefore find that 	the 	structure 	is 	the same in 
Munda and Australian. 

Inflexional system. — Munda nouns are of two kinds, such 
as denote animate beings and inanimate objects respectively. 	The 
distinction of the two natural genders, on the other hand, is not 
reflected in 	grammatical forms. 	Pairs such as kora, boy; kuri, 
girl, are, of course, due to Aryan influence and are not a regular 
feature of the Munc15, languages. 

The state of affairs is apparently different in Australian. 	There 
is a difference between masculine and feminine forms. 	Compare 
Lake Macquarie niu-woa, he; boun-toa, she; makoro-ban, a fisher; 
makoro-bin, a fisher-woman; yinal, son; yinal-kun, daughter. 	It 
seems, 	however, 	as 	if this 	difference 	does not really affect the 
grammar. 	On the 	other hand, 	there is apparently no difference 
between such nouns as denote animate beings and inanimate objects, 
respectively. 	In the Minyung dialect, the form of the adjective is 
sometimes 	changed so as to agree with the qualified noun. 	Thus 
k,umai, big, large, can be used in connexion with all sorts of nouns. 
If the qualified noun denotes a man, it is however more common 
to use the form kumai-bin. 	The corresponding feminine form is 
kumai-na-gun, while kumai-nyon is used if the qualified noun 
denotes an inanimate object. 	So 	far as I can see, 	there is no 
parallelism between the Minyung principle and that prevailing in 
Mund5. 

Both, the Munda languages and the Australian ones distinguish 
between three numbers, the singular, the dual, and the plural. 	The 
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Munda, languages usually denote the number by means of suffixes, 
at least 	in 	the 	case 	of animate beings. 	The rule in Australian, 
on 	the other hand, is to leave the dual and the plural of nouns 
unmarked. 	Thus kuri in the Lake Macquarie dialect means both 
"man" and "men". 	In Adelaide and Encounter Bay, however, dual 
and plural 	suffixes 	are used as in Munda',. 	Thus Encounter Bay 
korn, man, dual korn-enk, plural lcorn-ar ; Adelaide itanki, woman, 
dual rianki-dla, plural rianki-na. 

There 	is a great difference between Murldg, and Australian 
languages in the formation of cases. 	The Munda, languages use 
the same form to denote the subject of transitive and intransitive 
verbs. 	The Australian forms of speech, on the other hand, distin- 
guish the active subject 	of transitive 	verbs from 	the subject of 
intransitives 	by adding a separate suffix. 	Thus Lake Macquarie 
uni to tibbin, this is a bird; but tibbin-to to-tan, the bird (agent) 
eats; natun noa bon ?final-lo wziiii, and he him son-by said, and 
the son said to him; uni emmoumba ginal tetti kakulla, this my 
son had died. 

The Mundd, languages have no cases to denote the direct and 
indirect object but 	incorporate 	them in the verb by means of 
pronominal 	infixes. 	Even the 	genitive case is often expressed in 
the verb in the same way. 	Compare Sant5li apat-tut'-cla ac'-ran 
golam-ko-e met-at'-ko-a, the-father his servants-he said-to-them, the 
father said to his servants; apum-da uni posao damka m-ti gur- 
keci-e-a , 	thy-father 	the fatted 	calf-he 	killed-it, 	thy 	father 	has 
killed the fatted calf; mit' hc7r-ran barea kora hapan-kin tahli- 
kan-tae-a, 	one man-of two boy child-they-two were-his, a man 
had two sons. 

The Australian languages, on the other hand, have a dative- 
accusative like the Indo-Aryan vernaculars. 	Thus Lake Macquarie 
makaro bi riztwa, fish thou give; piriwal-ko, to the chief? nan-to 
bon ban-kulla tetti kultoun? 7:tan-nun? Biraban-nun, whom-by 
him smote dead stiff? Whom? Biraban. Who smote him dead?— 
Whom ?—Biraban. 

The .West Australian genitive suffixes ale and an resemble 
e the Munda suffix al c'. 	I 	do not, however, think that the corre- 

spondence can be anything but accidental. 

	

The Australian languages 	possess a richly varied system of 
verbal forms. 	In this respect they agree with the Munda dialects, 
but 	also 	with 	languages 	belonging 	to 	quite 	different linguistic 
families, 	such 	as Turkish. 	It 	is 	also possible to point to some 
suffixes 	which 	resemble 	each 	other 	in 	sound in both families. 
Thus the present suffix an in Lake Macquarie, in, un, en in En- 
counter Bay, can be compared with Santadi en and an. 	The suffix 
e or i of the past tense in Wiradurei might correspond to Santali 
et'. 	The pluperfect suffixes akean in Lake Macquarie, and lain, 
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/en in Kamilaroy, 	might be 	compared with Santali akan, len, 
respectively. 	I do not, however, think that such coincidences are 
more 	than 	accidental. 	Santali an, en, 	are passive suffixes, while 
the Australian an, 	in, 	en, is 	used in an active as well as in a 
passive sense. 

On the 	whole, the conjugational principles are, so far as I 
can see, quite different in the two families. 

The Munda languages have separate forms to denote the passive 
and the middle voices. Compare Santali dal-kee-q-ii, I struck; dal-en- 
a-n, I was struck; dal-an-a-91, I struck for myself. 	The Australian 
languages distinguish the active from the passive by using various 
pronouns 	as subject or object. 	Thus Lake Macquarie nan-to bin 
ban-kulla, whom-by thee struck? 	who struck thee? 	nan-nun 
bun-kulla, whom struck ? who was struck ? 

The Muuda tense bases can be used as nouns, adjectives, and 
verbs. 	No suffixes are added in order to change them into relative 
participles. 	In the Australian languages, on the other hand, verbal 
nouns and participles are formed by means of special suffixes. 

Both families agree in using pronominal suffixes in order to 
indicate 	the 	person of the verb, and those suffixes are sometimes 
added to a word preceding the verb in the Australian languages, 
as is the common rule in Alukicla. 	Compare yap-ap el-in, fuel-I 
go, 	I go 	to 	fetch 	fuel, in the dialect spoken on the Encounter 
Bay. 	The parallelism 	is, 	however, 	of too general a description 
to 	prove 	anything whatever. 	Exactly similar 	constructions are 
e. g. also used in the language of the Hottentots; 	thus, tsi-b ma, 
and-he gives. 	The Australian languages have a double set of such 
suffixes, 	one denoting the agent and another denoting the subject 
of intransitive verbs. 	It has already been remarked that the MurAP, 
languages do not make any such distinction. 

The 	ideas 	expressed by the various forms corresponding to 
our tenses are, moreover, quite different in both families. 

The Munda, languages have no separate form to denote future 
time. 	There 	is 	an 	indefinite 	tense 	which is used as a habitual 
present, a future, 	and so on. 	The Australian languages possess 
an indefinite future , 	a definite future , 	and sometimes even more 
future forms. 	Thus Lake Macquarie bun-nun. ban, striking-for I, 
I shall strike, at some indefinite future time ; bun-kin ban, I shall 
strike at such and such time. 

The Munda languages have one perfect; thus Santali dal- 
akad-e-a-e, 	he has struck him. 	There are, 	on the other hand, 
several perfects in the Australian languages. 	Compare Wiradurei 
bum-al-guain, have struck; bum-al-,awan, have just struck; bum-
al-narin, have struck to-day; bum-al-gurani, have struck yester- 
day ; bum-al-gunan, have struck a long time ago. 	It will be seen 
that such tenses are in reality compounds. 	They are , however, 
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formed according to principles which are apparently unknown in 
the Mukalla forms of speech.  

I do not pretend to say that the preceding remarks are con- 
clusive. 	I 	hope , however , to have shown that Prof. 'fliomsen's 
reasons for assuming a connexion between the Mundi family and 
the aboriginal languages of Australia are insufficient. 	I am• welt 
aware of the fact. that it would be necessary to go -much deeper 
into the matter than my limited time has allowed me to do. 	I 
hope some 	day to find the necessary leisure for •undertaking a 
thorough 	analysis of the materials available about the ,Australian 
languages. 	I have, however, thought it better to invite disctission- 
of the matter at once. 	I should be Happy if some more com- 
petent scholar would take up the question so that I ,could be 
able to utilise the results for the Mundi section in the Linguistic 
Survey of India. 

Erratum. 	. 
vol. LVI (1902), p. 651.1. 4 and 1..4 :from;  bottem in note read 

"Telugu" for "'Tamil". Vincent A, ,Smith. 
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Resen in Genesis 10. 
Von 

Eberhard Nestle. 

Was unsere Worterbilcher , 	Kommentare 	und Encyklopadien 
fiber die von Nimrod gegriindete Stadt Resen zu sagen wissen, geht 
nahe zusarnmen. 	Ich nehme die neusten Ausserungen; von Kittel 
im Artikel Nimrod PRE.3  14, S. 103 : 

„Wenig gesichert ist jedoch die Lage von Resen. 	Mehr als 
unser Text selbst uns sagt , 	namlich 	dass es zwischen Ninive 
and Kelach gelegen sei, wissen wir such heute noch nicht'. 

In deMselben Werk schreibt Alfred Jer emi a s im Artikel Niniveh 
S. 115 : 

„Resen ist ebenfalls 	ein 	selbstandiger Ort, 	der unter einem 
der kleinem Triimmerhiigel zwischen Niniveh mid Nimrud zu 
suchen sein wird; es wird identisch sein mit dem von Xenophon 
erwahnten Larissa ". 

Letztere Gleichsetzung hat Bochart aufgebracht , wahrend null 
Pinches, Dictionary of the Bible IV, 229 Byzantiner und Ptolemaus 
die spraehlich naherliegende, aber geographisch unmogliche Gleich-
stellung mit Rhesina oder Rhesaina am Chaboras (arab. Ras-el-‘ctin) 
vertraten. 	Seltsamerweise fiihrt nun aber auch Pinches nicht an, 
dass es ausser diesem Rhesaina am Chaboras eM zweites, nur eine 
Parasange oberhalb Ninive gelegenes Rhesaina gegeben hat, wo 
noch heute Kieperts Karte eM Ras-al-`Ain verzeichnet. 	Und frag- 
los ist dies identisch mit dem Reseni, 	das 	zuerst Sayce in der 
Academy vom 1. Mai 1880 in der Bavian-Inschrift Sanheribs nach- 
gewiesen hat. 	Es sind fiber 20 Jahre her, 	dass 	dies alles von 
Georg Hoffmann in den Syrischen Akten persischer Martyrer 
(Abhandlungen unserer Gesellschaft VII, 3, S. 183 f.) bekannt ge-
macht wurde. Ausser Lagarde (Mitteilungen 3, 71) hat aber kein 
einziger Forscher,  , 	soweit 	ich 	sehe , 	diesen 	Aufschluss 	beachtet. 
Hoffmann schreibt a. a. 0.: 

„Ich kann . . . nachweisen, dass die Syrer . . . in den Ruinen 
von Horsabad 	die 	Lage von Resen gesucht haben , 	durch 
folgende Stelle aus Barbahltil, Hs. Socin II: 
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413.4•4! 	...61 	o:co 	.... 	L:s..."...II 	0.1) 	i...,4,..)..4 	J.1.1. 	.a...,1 	40:, 
\\.1. o.N.o Jzt‘z :NW Eq....\1.o J....co:9 	Jam 	%AN. t...z 	,Z) 

(:j ritJ1 (..).,!) 	J/4.1.%? ...Cr) Rasan; RWaina, die Stadt Ras al-`ain. 

Bar-Sr5. 	Die , welcbe sich eine Farsab oberhalb Ninwe [d. i. 
Kujundschik] befindet. 	TJber diese spricht die Schrift, nicht 
fiber Ras aPain in Mesopotamien". 
Zur Parasange verweist Hoffmann auf Ritter, Erdkunde 9, 733, 

Layard, Nineveh und seine tiberreste Kap. 6, S. 83 (deutsch); zu 
Kujundschik auf Tuch, De Nino urbe S. 49, al-Mas`ladi 2, 93; zu 
Mesopota,mien auf Davidh 	von 	Bah Rabban bei 	de Lagarde, 
Praetermissorum libri duo 1879, S. 246, 69, wo m:": statt til:rt 
zu lesen sei. 	Dann fahrt er fort: 

„Die Ifurustabadruinen 	liegen 	wirklich 	an 	einem 	ostlichen 
Quellarm 	des 11,5sar, 	an 	welchem Kieperts Karte ein Ras 
al-`Ain verzeichnet. 	Es 	ist 	dieselbe Quelle, 	die 	nach Jaqat 
von dem stattlichen Dorfe al-Zarra,`a, oder Ras al-Na'ar nahe 
bei 	Ba'asaiga . . . kommt und 	auch Ijurusta,bad 	bewassert. 
Dasselbe 	bezeugt 	folgende 	Glosse 	aus 	einer 	syrischen 	40. 
Miscellenhs. des India Office fol. 326 verso , 

•:•jia13 ,a3 	N.—oo/ 	—oi —oi 	Kalab = 4:04 	.4... 	........; 
Ijatara oder vielmehr Rasan, M na'Ora,". 

Nach einer Richtigstellung dessen, was Jaqat caber Ras al-Na,`Ur er-
zahlt und was daraus gemacht worden ist, fahrt Hoffmann fort: 

„Nun vergleiche man mit der obigen Glosse Fletcher [Narra- 
tive 1, 284]: 	,Haterah, 	chiefly inhabited by Yezidees north 
of Tell Eskof. 	The Syrian Geographers consider it to be 
identical with the Calah of Genesis. 	Eastward of Tell Eskof 
is 	another village 	called 	Kas-el-ain [so] 	or the head of the 
spring from a small rivulet, which takes its rise near it, and 
empties 	itself into the 	Tigris 	[via Ijosar!] to the north of 
the mound of Kuyundjile. 	Fletcher kann seine Ansicht fiber 
Hatareh-Kalab, 	welches nach ihm [2, 76] Apram's Ilatra ist, 
so wie die, 	dass jenes Rasalain eine Corruption 
von Resen in der Genesis sei [2, 77], wohl nur aus 
dem Munde christlicher (Ma's an Ort und Stelle haben". 
So Hoffmann 1883. 	Seither ist die Stelle aus Barbahlul von 

Duval veroffentlicht worden (1896, im fiinften Faszikel Sp. 1907) 
ohne wesentliche Variante; 	nur fehlt bei ihm der Hinweis auf 
Bar Sr5; 	ebenso 	von 	P. Smith 	im 	Thesaurus 	Syriacus (1897, 
Sp. 3940), wieder ohne „Bar Sroa, ebenda auch schon aus War] 
A[li], 	wodurch diese Gleichsetzung noch ein hoheres Alter erhalt. 
In The Book of the Bee 	findet 	sie 	sich gleichfalls (p. 37), nur, 
dass dort nicht gesagt ist, 	welches RA-`aina gemeint sei. 	Merk- 
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witrdig ist, 	lass Hieronymus in 	den Quaestiones in Genesis den 
Namon ganz ilbergeht. 	Er sagt dort nur: 

regnavit autem [Nimrod] et in Arach, boo est in Edessa, et 
in Achad, 	quae nunc dicitur Nisibis, et in Chalanne, quae 
postea verso nomine a Seleuco retie 	est ditto Seleucia, vel 
Cente, quae nunc Krtid opeov appenatur. 

Li Zen Onom,astica . folgt er der Lesung der Septuaginta Daseni, 
iibersetzt aber hebritischew resen mit frenum. Dieselben (11,6 Sthdte, 
Edessa, Nisibis und Seleucia, auch bei Barhebraeus, Book of the 
Bee 37 und sonst; hiaribas (ed. Mader, Journal Asiatique., mai—
juin 1903, S. 515) nennt Edessa, Ras el-'Ain und Nisibis. • 

Als Eigebnis ist demnach zu sager, dais wir die Lokalisierung 
und Identificierung von Resen. den .syrischen Lexikographen (Bar 
Ali (?) und Barbablul), Fletcher, 	8eyee und Hoffmann zu ver.. 
danker haben. 	Auch ILO der Kerte , welche der obengenannten 
deutsehen Bearbeitune,

° 
 von Layard beigegeben ist, findet sich Ras 

ul.Ain eingetragen. 	Pass die tmsehreibung -ion sprachlich hoehst 
lehrreich 	ist 	(.:‘, .,-,: g; 	Irerlilst des v) ; 	braucht 	kaum 	betont au 
werden. 

   
  



161 

Die Steleninschrift Rusas' II Araistihinis von ..., 
Etschmiadzin. 

Von 

Waldemar Belck. 

Herr C. F. Lehmann hat fiber dieselbe eine langere Abhandlung 
in 	dieser 	Zeitschrift , 	Bd. 56 (1902) , 	S. 101-115 	veroffentlicht, 
welcher eine nicht gerade besonders deutliche autotypische Wieder- 
gabe 	einer Photographie 	der 	Steleninschrift beigefilgt ist. 	Aber 
schon fast eM Jahr vorher hat W. Golenischeff in den Berichten 
der Kaiserl. Russ. Archaologischen Gesellschaft Bd. 13 (1901) eine 
treffliche Abbandlung fiber denselben Gegenstand publiciert. 	Uber 
letztere 	und 	den Inhalt der Inschrift selbst habe ich dann gleich 
darauf in den Verhandlungen der Berliner Anthropol. Gesellschaft 
(Sitzung vom 20. April 1901) referiert (ib. S. 223), eine Abhandlung, 
die seit vielen Monaten gedruckt in Herrn Lehmanns Handen1) 
sich befand , als seine diesbeziigliche Abhandlung zum Druck ge- 
langte. 	Somit kannte Herr Lehmann damals nicht nur den Inhalt 
meines Berichtes ganz genau , sondern war durch denselben auch 
auf Golenischeffs Publikation aufmerksam gemacht worden, die ihm 
in den grossen Berliner Bibliotheken ohne Schwierigkeit zuganglich 
war. 	Diesen 	Thatsachen 	cregentiber 	ist 	es 	einigermaassen iiber- 
raschend zu sehen , dass Herr Lehmann unsere beiden Veroffent-
lichungen erst ganz am Schlusse in einem kurzen Nachtrage be-
spricht , gleichsam als ob ihm dieselben erst beim Lesen der Kor-
rekturen bekannt geworden seien und nicht schon ca. 6 Monate 
vorher. 	EM Hinweis im Text, gleich vorne an der Spitze , auf 
diese Abhandlungen ware unter diesen Umstanden wohl am Platze 
und leicht einzufiigen gewesen; das ,s,fegenteilige Verfahren und die 
offenbare Nichtbenutzung und -beachtung von Golenischeffs Publi-
kation entspricbt wohi kaum den litterarischen Gewohnheiten, lasst 
such die Sorgfalt vermissen, die bei einer solchen Abhandlung, wie 
sie Herr Lehmann darbietet, zu beachten gewesen ware. 	Und das 
ist urn so bedauerlicher,  , 	als bei Beachtung der Golenischeffschen 

1) Herr Lehmann ist Mitglied der Berl. Anthropol. Gesellschaft. 
Bd. LVIII. 	 11 
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Abhandlung Herrn Lehmann mehrere recht grobe Irrtiimer in seiner 
Abhandlung erspart geblieben waren. 

Wenn ich jetzt zu der genannten Inschrift nochmals das Wort 
ergreife, so geschieht es, weil durch Herrn Lehmanns Abhandlung 
in vielen Fallen 	eine 	arge 	Verwirrung 	angerichtet wird, 	deren 
Nichtbeseitigung die Forschung auf recht bedenkliche Irrwege leiten 
konnte. 

Ich will bier nicht auf Kleinigkeiten eingehen, aber doch hatte 
Herr Lehmann z. B. seine Angabe (S. 112), die Ausgrabungen in 
den Ruinen der Kirche Surp Grigor seien von einem x-beliebigen 
Pater des Klosters Etschmiadzin ausgefiihrt worden, auf Grund der 
nichtbeachteten Publikationen dahin korrigieren sollen, dass dieselben 
im Auftrage 	des armenischen Katholikos (Papstes) ausgefuhrt 
worden sind (cf. Verh. d. Berl. Anthropol. Ges. 1901, S. 224). 

Wichtiger ist zunachst, dass die von Herrn Lehmann gehotene 
Transskription des Textes mehrere recht bedenkliche Fehler enthalt, 
auf die ich noch zu sprechen kommen werde. 	Dass Herr Lehmann 
vielfach Ermittelungen, 	die 	vor 	ihm 	von 	an deren Forschern ge- 
macht worden sind, 	iibersieht, ist 	allgemach 	ebenso bekannt ge- 
worden , wie 	die Thatsache , 	dass 	er 	das Inschriftenmaterial nur 
ungenugend beherrscht; beide Thatsachen diirften lediglich in einem 
Gedachtnisfehler ihre Ursache haben. 

Nur so 	ist 	es 	z. B. zu erklaren , 	dass er S. 107 sagt: 	„Das 
landlaufige 	assyrische 	Zeichen 	'.."-0 lif 	g 	kommt 	hier 	(d. h. in 
Z. 14 W. B.) und in Z. 46 zum ersten Male') in der chaldisehen 
Epigraphik vor, 	sonst findet sich nur r.-....1-_- _- !!! el. 	Solches naeh- 
tragliehes I) Auftauchen assyrischer Schriftzeichen und Eiaenheiten 
erklart sich am 	besten aus fortlaufenden , auch schriftlich betha- 
tigten Beziehungen , 	fiber 	deren 	Bestehen 	ohnehin 	kein Zweifel 
ist, u. s. w.“ 

Herr Lehmann irrt mit dieser ganzen Angabe und Ansicht. 
Das 	angeblich 	neue 	Zeichen it tritt 	hier 	durchaus 	nicht zum 
e rst en Male in der chaldischen Epigraphik auf; es kommt z. B. 
in einem Text vor, dessen (im ubrigen recht unzuverlassig aus-
ausgefiihrte) Transskription und Inhaltsbestimmung Herr Lehmann 
auf S. 111 ausdriicklich fiir sick in Anspruch nimmt, namlich auf 
dem Thontafelbrief des 	agastara, Konigs von IsI5igulus (= Gebiet 
von Alexandropol), an Rusas II Argistihinis, den Urheber unserer 
Steleninschrift. 	Dort findet sich 	dieses Zeichen in 	dem Landes- 
resp. Gaunamen Kilbanis, in dem Worte Ki-el-ba-ni-ta, wie Herr 
Lehmann irrig liest , da das von ihm to gelesene Zeichen etwas 
ganz anderes bedeutet, and auch nicht das Zeichen el (siehe oben)r  
sondern it 	mit aller 	wiinschenswerten Deutlichkeit 	dasteht. 	Im 

1) Von mir hervorgehoben. 
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Vertrauen 	auf die Richtigkeit dieser Lesung Lehmanns, der mit 
Vorliebe in seinen Publikationen mir gegeniiber immer betont, dass 
er von uns heiden der einzige des Assyrischen Kundige sei, habe 
ich dann 	in 	meinem Bericht 	fiber 	die vorliegende Steleninschrift 
dieses Silbenzeichen ebenfalls el statt it gelesen. 	Das war sicherlich 
ein Fehler von mir, der 	mir, 	seitdem ich in Jensens Kritik des 
Lebmannschen Buches: 	„Zwei Hauptprobleme der altorientalischen 
('hronologie" 	gelesen babe, 	dass 	Lehmann keinen Anspruch 
darauf maeht Philologe zu sein, so leicht nicht wieder passieren 
kann , 	da 	ich 	aus diesem 	Grunde 	eben alle seine philologischen 
Angaben durch gewiegtere Philologen nachpritfen lassen werde, ehe 
ich sie als Grundlage fill. meine Studien benutze. 	Aber trotz alle- 
dem ist es nicht berechtigt, wenn Lehmann auf S. 115 bemerkt: 
,,Z. 14 und 46 verwecbselt Belck (indem er an ersterer Stelle mit 
Recht Golenischeffs Lesung sar verwirft) das Zeichen i1, das hier 
zum 	ersten Male 	im 	Chaldischen 	auftrittl), mit el", 
dean meine Lesung el statt it beruhte eben auf Lehmanns Autoritat 
als Philologen resp. Assyriologen. 

Ebenso irrig ist Lehmanns Anschauung, dass es sich bei diesem 
Silbenzeichen urn „ein nachtragliches Auftauchen assy- 
rischer 	Schriftzeichen 	und 	Eigenheiten 	(S. 	107)" 
handelt. 	Denn dieses Zeichen 	it 	findet sich 	in 	g e n a u 	der- 
selben Form schon in 	einer Inschrift vor, 	die 	ca. 150 Jahre 
vor der Stele Rusas' II zur Aufstellung gelangte , 	namlich in der 
von Ispuinis gegen 820 v. Chr. errichteten Kelischin-Stele, in Z. 41 
des 	Chaldischen 	Testes, 	und 	zufallig 	auch 	in 	derselben Wort- 
komposition, namlich ze-it-bi. 	Da in dieser bilinguen Inschrift eine 
Menge neuer Schriftzeichen vorkommen, so wird es sich empfehlen, 
kiinftighin etwas vorsichtiger mit der Behauptung, 	es handle sich 
um 	„nacbtraglich 	eingefiihrte 	assyrische 	Schrift- 
zeichen 	und Eigenheiten", zu operieren. 

Auf weitere derartige Irrtiimer Lehmanns 	werde 	ich 	noch 
mehrfach zurtickzukommen haben. 

Ich werde jetzt die Inschrift nach ihren einzelnen Abschnitten 
und. Zeilen kurz durchgehen. 

Z. 6: ,(Mil.7'U) Ku-arlini habil'. Lehmann tibersetzt: „das 
Land Kuarlini habe ich erobert". 

Ich ware Herrn Lehmann sehr dankbar, wenn er mir irgend 
eine 	chaldische Inschriftstelle 	nachweisen 	wollte, 	in 	welcher 	das 
Wort „Ijubi" unzweifelhaft „ich eroberte" bedeutet. 	Ich kenne 
diesen Ausdruck in erster Lillie von K an al bauten her and halte 
ihn 	fiir 	einen 	bautechnische n. 	Lehmann freilich 	lasst 	un- 
gerechtfertigter Weise die Chalderkiiniae wie friiher (vgl. Verh. d. 
Berl. Anthrop. Ges. 1900, S. 620 	and 	dazu 	meine Erwiderung 
ib. 1901, S. 302) 	so 	auch jetzt ihre Kanalbauten , Anlagen von 

1) Von mir gesperrt. 
11* 
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Wein- 	und Obstgarten u. s. w. 	in 	„erobertem Terrain' 	(vgl. 
S. 106, Z. 6; 108, Z. 16) ausfiihren. 	Dass schon Menuas das ganze 
Land am Nordabhange der Araratkette erobert und den Araxes 
zur 	Nordgrenze 	seines 	Reiches 	gemacht hatte , 	und 	dass 	dann 
Argistis I alles Land nordlich vom Araxes bis zum Antikaukasus 
hin eroberte, die Argistibina-Armavir grfindete, Tempel mid Palaste 
dort anlegte , 	iibersieht 	Lehmann. 	Und 	wenn 	Argistis I dort, 
reichlich 100 Jahre vor Rusas II, 	grosse Kanalbauten im Gefilde 
von Argistibina -Armavir ausfiihrt , wenn sein Sohn Sardur III in 
Armavir grosse Tempel errichtet, und spatere Herrscher dort eben-
falls Heiligtilmer erbauen , so dilrfte es doch wohl kaum angangig 
sein, 	dieses Gebiet, nachdem es ca. 100 Jahre im Besitze und in 
der Verwaltung der Chalderkfinige gewesen war, als von Rusas II 
„erobertes Gebiet" zu bezeichnen. 	Selbst wenn zu 	des letzteren 
Zeiten die einheimischen Fursten 	einen neuen Aufstand insceniert 
haben sollten , 	so wiirde der Chalderkonig 	dartiber in seinen In- 
schriften doch hfichstens berichten : „Ich schlug die Emporer nieder", 
nie aber: „Ich eroberte das (mir seit 100 Jahren gehorige) Land". 

Unklarheit in an und fur sich ganz klaren ge o gra p his ch- 
historischen Verhaltnissen trifft man leider haufig 	bei Herrn Leh- 
mann an. 

Wenn Lehmann auf S. 105 bemerkt: 	„Es heisst aber stets 
ini (ABNU) pulusi kuyani (Tegita[ni?]) 	und 	ini r.-.T AAAA! 
zaditni (vgl. Z. 38 unserer Inschrift) oder teruni, nie ini pulusi 
zadiini oder teriini", so zeugt dies nur abermals von seiner un- 
genugenden Vertrautheit mit dem Inschriftenmaterial. 	Die Verbal- 
formen auf to kommen ausserordentlich haufig in den Inschriften 
vor und entsprechen, 	wie Parallel-Inschriften aufs deutlichste be- 
weisen, den sonst gewohnlich auftretenden Formen der Vergangen-
heit, z. B. teirtu = teruni (oder teirtuni), hutaitu = 6utaadi u.s.w. 
So heisst 	es 	denn 	auch in der Inschrift von Charagonis einfach 
kuitil (nicht etwa kuitu-ni) statt des sonst tiblichen kuguni. 

Des weiteren findet sich in keiner einzigen Inschrift die von 
Lehmann angefuhrte Phrase : „Ail DUP.TE. zaduni“, vielmehr 
heisst es stets und immer: ini DUP.TE. terunia. 	Wenn Leh- 
mann sich hierbei auf Z. 38 unserer Inschrift bezieht, so iibersieht 
er dabei, dass in der Phrase : 

37: aluge 	ulk'e 	tiulk 
Wer, 	ein anderer (?), 	behauptet 

38: lege 	zaciabi 
ich 	habe (dies) gethan 

das Verbum zaclii (--, machen, vollenden) sich doch nicht blos auf 
die ziemlich neberisachliche 	 rrichtung der Inschriftstele, 	sondern 
vor alien Dingen und hauptsachlich auf die Anlage 	des Kanals, 
der Obst. und Weingarten , des Tempels (= gi) u. s. w. 	bezieht. 
M. E. ist bei dem Ausdruck zadu der Gedanke an die Er- 
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richtung 	des 	Schriftsteins 	selbst 	geradezu 	auszu- 
schliessen, denn wie konnte wohl jemand falschlich von sich 
behaupten, die Stele mit ihrem Inhalt beziehe sich auf ihn, wahrend 
in der Inschrift fiinfmal der Konigsname Rusas erscheint, und zwar 
viermal gefolgt von den Namen seines Vaters Argistis (II)? 

Es bleibt also dabei, dass die Phrase „ia DUP.TE. zaduni6  
in den chaldischen Inschriften iiberhaupt nicht vorkommt. 

„Iin Namen 	des von Rusas eroberten Landes .I -u-ar-li-ni ist 
das zweite Zeichen '—Ifur das Chaldische bekannt aus der 
Inschrift von Novo Bajazet. 	Dass es dort den Lautwert ar hat, 
babe ich, Z. f. Assyr. IX, S. 348 erwiesen, es bildet dort die erste 
Silbe 	des Patronymikons m-Ar-gi§-te-Y-ni-se — Sardur III (II) 
wird so bezeichnet als Argistis' I Sohn", sagt Lehmann auf S. 106. 
Das ist 	alles ganz richtig bis 	auf den 	einen Punkt , 	dass nicht 
Lehmann, sondern i c h , und zwar schon lange vorher, behauptet 
habe, dass diese Inschrift von Sardur III Argistitinis herriihrt. 	So 
salon in meinem Vortrage „Archaologische Forschungen in Arme-
nien", den ich am 21. Januar 1892 in der Berliner Anthropolo-
gischen Gesellschaft gehalten babe (vgl. deren Berichte 1892, S. 76 
und ib. 217), und Lehmann selbst betont an der von ihm citierten 
Stelle , 	dass ich 	schon 	wiederholt kurz 	auf diese Thatsache bin- 
gewiesen hatte. 	Da nun auf Grund der vorhandenen vorziiglichen 
Photographie 	und 	meiner 	Kopie 	der Inschrift 	die 	Lesung 	des 
Patronymikums 	als 	. gi,:s'-te-hi-ni-4e 	unbedingt 	feststand , 	so 	war 
durch meine Behauptung implicite such ohne weiteres ausgedriickt, 
dass das erste Zeichen als ar zu lesen sei. 	Dass Lehmann an der 
citierten Stelle diese Behauptung in eine besondere Satzform ge- 
kleidet hat, 	ist richtig, 	aber ob 	er nun 	derjenige 	gewesen ist, 
welcher herausgefunden hat, dass es sich in dieser Inschrift weder 
urn einen Sardur, Sohn des Rapis (so friiher Sayce), noch urn einen 
Sohn des Ipitus (so Nikolsky) handelt, sondern vielmehr urn einen 
Sohn des Argistis, kann ich damit wohl dem Urteil der Fach- 
gelehrten iiberlassen. 	Nicht verfehlen aber will ich darauf bin- 
zuweisen, dass meine Behauptung, es handle sich in dieser Inschrift 
urn Sardur III Argigtitinis, vollinhaltlich bestatigt wird durch den 
Text der von mir in der Kirche Surp Pogos in Van freigelegten 
grossen Sardur-Stele, in welcher dieser Feldzug fast mit denselben 
Worten erzahlt wird (vgl. Verh. d. Berl. Anthrop. Ges. 1901, S. 301). 

Ganz unverzeihlich aber ist es, 	dass Lehmann bei dieser Ge- 
legenheit eine irrige 	alte 	geographische Angabe, 	die von mir in 
unseren fruheren gemeinsamen Publikationen schon langst berich- 
tigt ist, 	aufs 	neue 	ausgrabt 	und in die Wissenschaft einzufiihren 
versucht. 	Er spricht namlich mit Bezug auf dieses Dokument als 
von einer Inschrift von „Novo Bajazet"; eine solche giebt es 
ii ber haupt nicht, und die Inschrift von Atam ch an (am Sfid- 
ufer 	des 	Goektschai- Sees belegen) als 	eine Inschrift 	von Novo 
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Bajazet bezeichnen zu wollen , bedeutet etwa dasselbe , als wenn 
man z. B. eine westlich und in der Nahe von Potsdam ge- 
fundene Fels- Inschrift 	als eine Inschrift von Berlin bezeichnen 
wiirde. 	Derartige 	unzutreffende Angaben 	sind natiirlich nur ge- 
eignet, die leider schon so vielfach vorhandene Unklarheit auf dem 
Gebiete der alten Geographie noch zu vergrossern. 

Z. 8: Lehmann liest am Ende ma-nu-di; in der Inschrift ist 
das letzte Zeichen ladiert, man sieht nur noch —l!--1----_--- ; was keinen- 
falls zu di, wohl aber zu ri erganzt werden kann. 	Das Wort 
heisst also manuri. 

Z. 9: du-ki am Anfange dieser Zeile ist sicher; das Wort ist 
auch sonst schon in den chaldischen Inschriften helegt, so z. B. in 
der Inschrift von Hagi und Tschelabi Baghi. 

Ebendort findet sich auch die Verbalform u-bar-du-ni, welehe 
augenscheinlich Beziehungen 2eigt zu der bier vorkommenden Verbal-
form u-bar-du-du-ni. 

Z. 10: i-de ini (GLS') uldie ist von ganz besonderem Interesse, 
da bier zum ersten Male das Wort 16'e in einer n i c h t z ur 
Flu chf orm el gehorenden Phrase vorkommt, und zwar in einem 
solchen Zusammenbange , 	dass jede andere Deutung als „ich' aus- 
aeschlossen erscheint. 	Wohl ist 	schon immer in der Fluchformel r, 
die Phrase „ieSe zadubi" mit „i c h habe vollendet (gemacht)' tiber-
setzt worden, aber an und fiir sich hatte man doch auch z. B. die 
oben angefiihrten Z. 37 und 38 unserer Inschrift deuten konnen: 
„Wer, ein anderer (also Unber echtigter, demnach „falschlich") 
behauptet, e r habe (dies alles) gemacht". 	Dabei bildet die auf bi 
endigende Verbalform (= zadu-bi) keinerlei Schwierigkeit , denn, 
was ich seit Jahren Lehmann gegenuber stets, wenn auch trotz 
aller 	angefuhrten 	Beweismittel 	erfolglos , 	behauptet 	habe, 	class 
namlich bi lediglich das fur alle Personen 	geltende Suffix 
einer Zeitform sei , 	ist 	durch 	die Bilingue der Kelischin-Stele in- 
zwischen zur Gewissheit erhoben worden1). 	Wenn dadurch auch 
einer der scheinbar sichersten bisherigen Deutungen der chaldischen 
Schriftsprache der Boden entzogen wird, so gewinnen wir anderer-
seits doch wieder dadurch Anschluss an eine der grfisseren kauka-
sischen Volkergruppen, und mein Freund, der Archimandrit Galust 
Ter Mkrtchian in Etschmiadzin diirfte schliesslich mit seiner Gleich- 
setzung des 	chaldischen Suffixes bi mit 	dem Aorist-Suffix bi der 
Uden doch wohl Recht behalten (vgl. Verb. d. Berl. Anthrop. Ges.). 

Z. 10/11: „(GIA,c') uldie terubi KAR(GIAc) use (GJS) zari". 
Lehmann bezieht sich bei der Erorterung dieser und anderer 

1) Hierzu wolle 	man ineine Ausftihrungen in der Zeitschrift ,,Anatole, 
Organ der Deutsehen Gesellschaft filr die wissenschaftliche Er-
forsehung Anatoliens, Heft I, Sp. 59 und 60, vergleichen. 
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Fragen 	vornehmlich und in 	erster Linie auf den von ihm er- 
statteten Bericht fiber die Ergebnisse der von Dr. W. Belck und 
Dr. C. F. Lehmann 1898/99 ausgeftihrten Forschungsreise in Arme-
nien (Sitzungsber. d. Berl. Akad. d. Wiss. 1900, Nr. XXIX [Bericht] 
S. 619-633 	erganzt und zum Teil berichtigt durch Literarisches 
Centralblatt 1900, Nr. 42-43, Sp. 1744 f. und 1794-96 und durch 
Anthrop. Verh. 1900, S. 141, Anm. 1 und S. 612 ff.). 

Dieser Bericht nun wimmelt derartig von Irrtiimern und Text-
fehlern (ganz abgesehen von den zahllosen Druckfehlern), dass ich 
schon wiederholt Veranlassung genommen habe, darauf hinzuweisen 
und meinerseits jede Veranlassung abzulehnen 	fiir den Inhalt des 
dort Gebotenen, der in den meisten Fallen schwer irrefahrend ist. 
Wer meine Ausfiihrungen in den Verh. d. Berl. Anthrop. Ges. 1900, 
S. 443 ff. und ib. 1901, S. 284-328 gelesen hat, wird begreifen, 
dass ich es ablehnen muss, einen derartigen Schriftsatz bei meinen 
Ausfahrungen tiberhaupt zu citieren. 	In meinem Protest habe ich 
bei weitem nicht alle falschen Angaben Lehmanns korrigiert, son-
dern mich nur auf die Hauptpunkte beschrankt, und ich hebe des-
halb nochmals hervor, dass der Fachgelehrte, welcher seine Studien 
auf den Inhalt dieses Berichtes basiert, sehr in 	die Irre 	gehen 
kann, zumal mit der Topzaua-Bilina

6
ue, deren Text vielfach das 

Gegenteil von dem zu besagen scheint, was Lehmann in dem 
erwahnten Bericht geboten hat. 

Lehmanns 	Starke liegt 	in 	der 	richtigen 	Auffassung 	v e r - 
wick elter historis cher Verhaltnisse; darin kann er Hervor-
ragendes leisten, und hat er auch schon geleistet; als Philologe 
wird 	er von 	der Mehrzahl seiner Fachgenossen nicht ernst ge- 
nommen, und dass es ihm an geographischem Verstandnis 
mangelt , 	weiss er so gut wie ich. 	„In der Beschrankung zeigt 
sich 	der Meister!" 	Und geradeso wie es nur natzlich ist, wenn 
Lehmann mir bei einem unbedachten philologischen Exkurs einen 
Hieb erteilt, 	geradeso ist 	es gut fur ihn, wenn man ihn standig 
auf seine, schwachen Seiten hinweist und ihm zeigt, welche Fragen 
en lieber nicht bearbeiten solle. 

Man verzeihe, wenn ich Kier einen Moment ziemlich personlich 
geworden bin, indessen ich glaube, dass so sehr auch vielleicht die 
mittlerweile zwischen Lehmann und mir platzaegriffene Dissonanz 
im 	Interesse 	der 	schnellen 	Publikation 	der 	Ergebnisse 	unserer 
Forschungsreise nach Armenien bedauerlich sein mag , die Wissen-
schaft als solche nur einen absoluten Vorteil davon haben wird. 
Denn es ist sicher eM grosser Unterschied, ob zwei auf demselben 
Gebiete arbeitende Forscher gemeinschaftlich etwas veraffentlichen, 
oder ob sie als Gegner, stets unter der Lupe fachmannischer Kritik 
der anderen Gelehrten, selbstandig vorgehen. 

Hier will ich zunachst nur hervorheben,' dass Lehmanns Lesung 
von Z. 19 der Rusas-Stele vom Keschisch-Gall (am Ende): (018) 
za[ri-e], die er auf S. 107 und besonders in der auf mich ge- 
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miinzten Anmerkung vertritt, 	eine absolute Un in ogli chk eit 
ist. 	Nach Lehmann ist dort zu lesen: 
„(GIS) KARANU (GIS) KISTU KAR u-se (GIS) za-[ri-e]". 
Ich sehe ganz davon ab, dass der Raum hinter Lehmanns za nicht 
ausreicht fur die Erganzung der Zeichen ri-e, ja selbst nicht ein-
mal fur das ri — ubrigens ein weiterer Beweis, dass Lehmann 
die Methode der Ausmessung gar nicht praktisch anzuwenden ver- 
steht , 	was 	sich ja auch schon 	bei der Topzautt-Bilingue ergeben 
hat, — wohl aber muss mit Nachdruck hervorgehohen werden, class 
dort nicht 

TY 	. 	. 	. 	steht, 

	

—11 	IT 	
— sondern 	•--- 	' 

	

I 	II 	 II  
GIS za 	DAN 

und zwar als ein gar nicht misszuverstehendes einheit• 
fiches Zeichen, so aufgefasst von hervorragenden Assyriologen und 
sogar — von den im Berliner Museum beschaftigten Laien. 	Die 
Zeile lautet eben am Schluss: (GIS) D A N.(N U.). 

Ich kann mich deshalb hier auch nicht auf eine Diskussion 
der diesbeziiglichen Lehmannschen Ansichten einlassen, umsoweniger, 
als 	ich 	alles 	darauf Beziigliche 	mit Angabe 	aller Inschriftstellen 
schon 	reichlich 1/2  Jahr friiher (teilweise 	schon 21/4  Jahr friiher) 
publiciert babe , 	worauf Lehmann wieder unterlassen hat hinzu- 
weisen (vgl. Verh. d. Berl. Anthrop. Ges. 1901, p. 308-311). 

Ganzlich falsch und irrefiihrend aber ist es, wenn Lehmann 
(vgl. S. 106, Z. 2 von unten) immer wieder von den grossen „Stau-
seen" spricht, welche in den betreffenden Inschriften erwahnt sein 
sollen. 	Allerdings lag es 	nahe , und ich selbst habe auch diese 
Schlussfolgerung 	gezogen , 	dass z. B. liusaE-sue 	(cf. Keschisch- 
Goll-Stele) Rusas - See bedeutet; aber inzwischen habe ich mich 
'angst 	davon iiberzeugt und es auch (Verh. d. Berl. Anthrop. Ges. 
1901, S. 308) Offentlich ausgesprochen, dass ,sue nicht „See', son-
dern ganz allgemein „Wasser, Gewitsser“ bedeutet, also dem Sinne 
nach identisch 	ist mit 	dem gleichlautenden turanisch - ttirkischen 
Wort. 	Warum Lehmann nun immer wieder mit dem „Stausee 
kommt, ist mir urn so unverstandlicher, als in dem gesamten Ge-
biete von Hagi and Tschelabi Baghi, und zwar auf 30-50 Kilo-
meter im Umkreise, d. b. soweit wie itberhaupt Fliisse und aus 
ihnen abgeleitete Kanale in Betracht kommen ktinnen, irgendwelche 
Stauanlagen absolut nicht existieren , wohl aber umfangreiche Be- 
wasserungsanlagen. 	Sonach ist also 	das scheinbar so feststehende 
Rosati-sue =-- Rusas-See zu streichen und dafiir zu setzen „Rusas- 
G e wn ss er ", wobei darunter zugleich der aus dem See abgeleitete 
Bach verstanden werden kann, der heute noch wie vor 2600 Jahren 
die Garten von Van bewassert und sawn durch seinen blossen 
Nam en anzeigt, dass er nicht der Natur oder dem Unternehmungs- 
geist 	irgend 	eines 	Privaten, 	sondern 	vielmehr 	der 	staatlichen 
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Autoritat 	seine 	Entstehung 	verdankt, 	denn 	dieser 	Bach 	heisst 
heute noch: 	„das Regierungswasser". 

Wie unzuverlassig Lehinanns orographische Angaben sind, be-
weist dann wieder einmal seine auf den von Menuas fur seine Frau 
Taririas angelegten Weingarten bezugliche Bemerkung S. 107, Z. 4 
von oben : 	„Noch heute ist deutlich zu erkennen, wie das Terrain 
dort kiinstlich bearbeitet und planiert worden ist , n ti r dlich bis 
dahin, wo der Steilabfall nach dem Ufer des Van- 
Sees beginnt"). 

Es giebt an jener Stelle des Van-Seeufers namlich gar keinen 
Steilabfall, 	vielmehr treten die Berghange , 	welche am westlichen 
Ende 	des Fleckens Artamid bis unmittelbar an das Gestade des 
herrlichen Alpensees heranreichen , 	plOtzlich zuriick , 	eine reichlich 
1-11/2  Kilometer breite 	und 	1 Kilometer tiefe , fast halbkreis- 
formige Scblucht bildend, deren Boden vom Seeufer her la ngsam 
ansteigt. 	Der Schamiramsu-Menuas-Kanal umgeht diese wie alle 
anderen Schluchten , indem er an den Berghangen entlang lauft, 
mit 	ihnen 	einen 	grossen 	nach Norden geoffneten Halbkreis be- 
schreibend, an dessen innerstem Punkt, also gut einen Kilometer vom 
Seeufer entfernt, der betreffende Weingarten von Menuas angelegt 
worden ist. 	Und zwar liegen die Verhaltnisse dort so: Der Menuas- 
Kanal lauft an jener Stelle an einem nur massig steilen Teile des 
Berghanges bin, sodass demgemass auch die Stiitzmauer des Kanals 
nur geringe Dimensionen aufweist. 	Die Hobe der Kanalsohle fiber 
dem Weingarten betragt ca. 5 Meter, und letzterer selbst reicht 
bis an den Fuss der Stiitzmauer des Kanals heran, unmittelbar an 
dem 	sich 	auch der grosse riitlich ausschauende Felsblock befindet, 
auf dem die auf die Anlage des Weingartens beztigliche Keilinschrift 
des Menuas eingegraben ist. 	Der Weingarten selbst zieht sich in 
einer Lange von 100 Metern am Fusse des Menuas-Kanals bin und 
ist 70 Meter breit; die Bewasserung desselben aus dem Menuas- 
Kanal war unter diesen Umstanden sehr leicht zu bewerkstelligen, 
z. B. 	durch 	eine kleine Rinne und Schopfeimer, 	eine dafiir be- 
stimmte Extra-Ableitung aus dem Kanal existiert heute nicht mehr, 
konnte aber wohl fruher dort vorhanden gewesen sein. 	Im ubrigen 
liegt 	dieses Terrain heute vollig brach. 	„Schliesslich mochte ich 
noch auf das interessante Faktum hinweisen, dass der Inschriftfels 
(eben der auf diesen Weingarten beziigliche) in der Breitseite eines 
nicht unbetrachtlichen Stuck Landes liegt, das noch heute dent-
lich erkennen lasst, dass es kiinstlich erhoht und fur diesen Zweck 
hergerichtet worden ist. 	Von diesem Weingarten der Taririas aus 
hat man ubrigens einen wundervollen Blick auf den Van-See und 
den etwa in Nordrichtung liegenden Sipan Dagh"; so schrieb ich 
1901 in den Verh. d. Berl. Anthrop. Gesell. p. 311. 	Auch Lehmann 
sagt 1/2  Jahr spater (p. 107): „Noch heute ist deutlich zu erkennen, 

1) Von mir gesperrt. 
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-wie das Terrain dort kiinstlich bearbeitet und planiert worden ist.' 
TJnd : „Von dieser Terrasse aus geniesst man einen herrlichen Aus- 
und Niederblick 	auf den Van-See." 	Dass die nahezu vollig fiber- 
einstimmende Ausdrucksweise Zufall 	sei , 	wird niemand glauben; 
mir ist sie jedenfalls ein Beweis dafiir, class Herr Lehmann meine 
oben citierte umfangreiche Abhandlung nicht nur gekannt, sondern 
auch stellenweise, wo es ihm passte, fiir seine Abhandlung benutzt hat. 

Was 	demnach Lehmann zu Zeile 10 und 11 bemerkt, findet 
man 	ausfiihrlicher und mit vielen Belegstellen versehen in meiner 
oben citierten Abhandlung.  

Z. 12: 	Das bier und in Z. 13 auftretende Wort .ult,i(e) fasst 
Lehmann im Nachtrag (S. 115) 	auf als den chaldischen Ausdruek 
fur „Stadt“. 	Einen Beweis fiir diese von ihm vermutete Bedeutung 
fiihrt Lehmann nicht, 	denn was er dort zur Unterstiltzunq dieser 
Idee sagt: „Vgl. „Aschrut Darga" Z. 4 Su-hi-na-si-e (Suffix na!)', 
ist 	eher geeignet stutzig 	zu machen und Bedenken zu erregen, 
denn na (ina) 	heisst im Chaldischen ja ebenfalls „Stadt“, sodass 
...4uy-na,9ie 	ein 	Pleonasmus 	sein 	wiirde. 	Freilich 	sind wir noel; 
lange nicht geniigend in die Regeln und Gebrauche der chaldischen 
Sprache 	eingedrungen, 	urn caber 	eine 	derartige , 	anscheinend un- 
logische Wortbildung 	ein 	endgilltiges Urteil abgeben zu konnen. 
Dagegen gewinnt Lehmanns Vermutung durch eine andere That-
sache sehr an Wahrscheinlichkeit; im G-eorgischen namlich ist 6ibe 
ein haufiger Ausdruck ffir Stadt (vgl. T.Iplis-sine,War-6-ilie, Achal- 
.6ilje u. s. w.), fur den wir im Chaldischen bei der nahen Verwandt-
schaft beider Sprachen einen ahnlich klingenden Ausdruck 
zu finden erwarten diirfen. 	Zu sihe wiirde nun gu-lie (das Wort 
kommt in dieser Form wohl noch haufiger vor, als wie in der-
jenigen von gu-6i oder Sit-73i-e, so z. B. in der Meher Kapussi-In-
schrift) recht gut stimmen; denn die Differenz von ,§ ands kann 
kaum wesentlich ins Gewicht 	fallen , 	ist doch 	auch das lazische 
Wort sili --=.- Frau augenscheinlich identisch mit dem chaldischen 
silaie (vgl. Verb. d. Berl. Anthrop. Ges. 1901, S. 311). 

Z. 14 und 15: pili (NARU) II-da-ru ABNU-ni agiibi 
uniegini tini ist besonders interessant und wichtig. 	Lehmann iiber•- 
setzt bier (S. 107): 	„Einen Kanaldamm vorn (zum) Flusse Edam 
habe ich angelegt aus Steinen, deren Namen umeg (int) ist", und 
bemerkt dazu: 	„Der Fluss heisst Ildaru. 	We nn Basmadjian 
das Ende 	der Zeile 14 ni-a-ni liest und diese dann 
konsequenter• Weise zu dem Flussnamen zieht: Il-da-
ru-ni-a-ni, so wird dadurch eine der wichtigsten An:  
gaben der ganzen Inschrift ausser Geltung gesetzt. 
Es ist absolut sicher, class dem ni des Zeilenendes das 
Ideogramm ABNU „Stein" vorausgeht. 	Die Photo- 
graphie zeigt es deutlich, und wer noch Zweifel hegt, 
iiberzeuge 	sich 	durch 	den Augenschein und durch 
Messung davon, class iiberall in unserer Inschrift das 
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Zeichen ni+ Zwischenraum + folgendem schmalsten 
Zeichen weit mehr Raum beansprucht, als Kier zur 
Verfiigung 	steht, 	dass 	also 	auch 	deshalb 	das 	eine 
Zeichen nicht in zwei , ni-a, zerlegt werden kann") . 

Und 	in dem Nachtrage bemerkt er aufS. 115 in Bezug auf 
meine Behandluna unsererInschrift: „Doss er (Belck) Z. 14 Il-da-
ru-ni-a-ni statt Ildaru ABNU-ni liest, wird dieselben Ursachen 
haben, wie bei Basmadjian (Unvollkommenheit der Vorlage). Umekni 
ist konsequenter Weise fiir Belck der Name des Kanals. 	Ware dies 
richtia gewesen, so hatte darin eine Abweichung von dem standigen 
Brauche der Chalder gelegen, wasserbautechnische Anlagen (Kanale, 
Stauseen) mit Namen ihrer koniglichen Schopfer zu bezeichnen". 

Hier hat sich nun Lehmann wieder einmal ordentlich fest-
gerannt, und das Gegenteil von dem, was er behauptet und schreibt, 
ist so ziemlich iiberal das Richtige und Zutreffende. 	Zunachst sei 
bemerkt, 	dass 	mein Bericht fiber diese Inschrift in der That auf 
Golenischeffs ganz vorziiglicher Publikation beruht, dem augenschein- 
lich ein Abklatsch der Inschrift zu Gebote gestanden hat, 	kaum 
aber auch eine Photographie der Stele, die er sonst wohl unbedingt 
seiner Abhandlung beigegeben hatte. 	Golenischeff nun liest, wie 
Basmadjian, an der betreffenden Stelle nicht ABNU-ni, sondern 
ni-a-ni. 	Da aber irren menschlich ist, so babe ich auch Einsicht 
genommen in eine ausgezeichnete Photographie der Stele, — und 
zwar ist es augenscheinlich dieselbe A u f n a h m e, welche auch 
Lehmann seiner Arbeit zu. Grunde legt, — welche mir Herr Dr. 
Messerschmidt in bekannter Liebenswiirdigkeit zuganglich machte. 
Wir haben dann g em eins a m festgestellt, dass Lehmann mit seiner 
Behauptung 	griindlich irrt , 	denn die Photographie 	bestatigt die 
Abklatschlesung Golenischeffs (und damit auch meine Auffassung 
der ganzen Stelle) 	ebenso 	wie 	die Basmadjians durchaus; 	es ist 
auch nicht der geringste Zweifel moglich, dass dort ganz klar und 
deutlich ni-a-ni geschrieben und eine Zusammenfassung von ni-a 
zu ABNU ganz ausser Frage steht. 

Demgemass heisst also der Fluss Ildaruniani, Lehmanns Lesung 
ABNU-ni ist falsch, und damit werden alle Folgerungen, welch; 
er auf sie und seine Ubersetzung derselben aufbaut, hinfallig. 	Damit 
ist auch zugleich evident, dass umegini der Name dieses Kanals ist. 
Wenn Lehmann von einem st an dig en Brauche .der Chalder 
spricht, wasserbautechnische Anlagen (Kanale, Stauseen) mit Namen 
ihrer koniglichen Schopfer 	zu 	bezeichnen, so muss 	das als irre- 
fiihrend zurtickgewiesen werden. 	Nur wirklich hervorragende der- 
artiae Anlagen belegte der erbauende Konig mit seinem Namen, 
wahbrend unbedeutende oder leicht auszufiihrende Anlagen namenlos 
blieben. So benennt Menuas nach sich den grandiosen Schamiramsu 
bei Van , 	den interessanten Kanal von Bergri und die Kanale bei 
- 	— 

1) Von mir gesperrt. 
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3larmos, Melasgert (Ada) and Chotanlu, wahrend Rusas dem von ihm 
angelegten Keschisch Go11 seinen Namen (Rusai,sue) verleiht. 	Ohne 
Namen dagegen lasst Menuas den in der Inschrift von Agthamar 
erwahnten Kanal and ebenso den Kanal von Arzwapert, Argistis I 
legt dem 	grossen Kanal, welchen er fiir Argistibina-Armavir aus 
dem Araxes ableitete, nicht seinen Namen bei, and Argistis II ver-
fahrt in gleicher Weise mit dem sue and sonstigen hydraulischen 
Anlagen bei Ardjisch. 	Auch sein Sohn, unser Rusas II, halt seine 
Kanalanlage 	nicht fiir grossartig genug , 	urn ihr seinen eigenen 
Namen zu verleihen, er nennt sie einfach umeSini (vielleicht ---= Be- 
fruchter,  , Bringer der Fruchtbarkeit , 	nach dem Muster assyrischer 
Inschriften?), 	ein Wort, 	von dem ich nicht begreife, weshalb es 
Lehmann 	wenig 	chaldisch anmutet (vgl. S. 108), 	sodass er es als 
ein assyrisches Lehn wort (von umeisu) betrachtet. 

Wenn ich hier eingehender,  , als es manchem notig erscheinen 
mochte , Lehmanns falsche Lesung ABNU-ni zuriickgewiesen und 
berichtigt babe, so geschieht es, well Lehmann dieselbe als Sttitze 
and Beweis fiir eine weitere irrige Ansicht benutzt, namlich far 
seine tibersetzung von pill mit ,Damm, Kanaldamm". 	Er sagt 
namlich auf S. 108: 	„Da nun hier in Verbindung mit der Kanal- 
anlage, 	auf die das Wort pill zweifellos Bezug hat (s. Zeitschrift 
f. Ethnol. 1892, S. 136, Verb. Anthrop. Ges. 1895, S. 595), S teine 
genannt werden, fiber die wir sodann noch Naheres erfahren, so 
wird meine Vermutung (WZKM. XIV, 1900, S. 4f.), dass 
pill nicht sowohl den Wasserlauf, als vielmehr den 
Damm, die Stiitzmauer des Kanals bezeichne, zur Ge• 
wisshe it erhobe n. 	Sie griindet sich zunachst darauf, dass die 
Armenier selbst beim Menuaskanal (Sehamiram-suy) den ”Damm 
des Flusses" ambartak getoyn (Thomas Arzruni III § 36 und dazu 
WKZM. a. a. 0. S. 5 Anm. 1) bewundernd nennen. 	Dass die riesige 
Stiitzmauer die Hauptsache ist , 	kann jetzt auch ich aus eigener 
Anschauung bestatigen". 

Ich fuge bier noch gleich mit an, was Lehmann in WZI01. 
a. a. 0. S. 5 Anm. 1 	zu ambartak getoyn bemerkt: 	„S. Thomas 
Arzruni, Bach III, § 36. 	Dass bier eben der bei Moses von Chorene I 
beschriebene Semiramis-Kanal gemeint sei, war bisher nicht erkannt 
worden, wie bei Brosset, Collection d'Historiens Armeniens I, p. 237 
n. 2 ersichtlich". 

Herr Lehmann hat ganz recht, 	diese Thatsachte war bisher 
nicht erkannt worden von den anderen Forschern, a b e r auch von 
Herrn Lehmann n i c h t, dessen obige Bemerkung wohl kaum 
so abgefasst ist , dass jedermann sofort aus ihr ersehen muss, class 
i c h es war, der diese Feststellung schon vor Jahren gemacht hat 
and dieselbe nebst einigen anderen interessanten Daten in einer 
Abhandlung fiber „Die Erwahnung chaldischer Bauten, insbesondere 
des Schamiramsu-Menuaskanals bei den spateren armenischen Schrift-
stellern" fein sauberlich zu Papier gebracht and Herrn Lehmann 

   
  



Belch, Die Steleninschrift Rusas' II etc. 	173 

im Jahre 1896 oder 1897 zugeschickt habe, damit er sie der An- 
thropologischen Gesellschaft 	zum Abdruck einreiche. 	Diese Ab- 
handlung ist dann wie noch mehrere andere vorlaufig liegen ge-
blieben und befindet sich mit einigen Randbemerkungen Lehmanns 
versehen bei meinen Akten! 	So viel zur Feststellung der Wahrheit. 

Zur Sache selbst ist zu bemerken , dass Lehmanns Ansicht, 
pili bezeichne nicht den Kanal als solchen (also den Wasserlauf 
und was drum und dran hangt), sondern den Kanaldamm, die Stutz- 
mauer,  , 	ganz 	unhaltbar ist. 	Lehmann verfugt ja iiber keinerlei 
Ingenieur-Kenntnisse, aber so viel miisste er doch wissen, dass bei 
einem Kanal eine Stiitzmauer oder ein Kanaldamm durchaus nicht 
etwas Principielles , sondern etwas sehr Accidentelles ist, das man 
in den meisten Fallen vergeblich bei einem Kanal suchen wird. 
Lehmann braucht sich doch nur den Zweck einer solchen Stiitz- 
mauer klar zu machen, urn sofort 	einzusehen , dass er sich auf 
falscher Fahrte befindet; eine „Stiitzmauer" soil etwas stiitzen, also 
z. B. den an einem abschussigen Hange hinlaufenden Kanal , der 
ohne eine solche infolge von Erdrutschen und Terrainunterspiilungen 
durch das eigene Wasser sehr bald schon bis zum Fusse des Ranges 
sich hinabsenken wade. 	Wo aber nichts zu „stiltzen" ist, wird 
es doch auch kaum einem verniinftigen Menschen einfallen , eine 
„Stiitzmauer" anzubringen, und deshalb fehlt eine solche auch bei 
den 	in 	ebenem Terrain verlaufenden Kanalen. 	Der 	weit iiber 
20 Kilometer lange Menuaskanal von Bergri hat z. B. nur auf 
einer Lange von wenigen hundert Metern eine solche Stiitzmauer, 
dasselbe gilt von den Kanalen von Ada und Chotanlu; ganzlich 
fehlen die Stutzmauern bei den Kanalen in der Ebene von Ardjisch 
und bei dem von Argistis 1 angelegten grossen Araxeskanal. 	Auch 
beim Schamiramsu horen die Stiitzmauern auf, sobald sie iTher-
liiissig sind, namlich gleich hinter Artamid. 

Da also der Ausdruck pili auch von Kanalen gebraucht wird, 
die weder Stiltzmauer noch Kanaldamm besitzen , so bezeichnet er 
such nicht, wie das von vorn herein vorausgesetzt werden konnte, 
nur diesen oder irgend einen andern Teil des Kanalwerkes, sondern 
vielmehr die gesamte Anlage, also den „Kanal". 	Lehmanns Ansicht 
wiirde ungefahr auf dasselbe hinauslaufen , als wenn in spateren 
Zeiten irgend ein Fremder an der Holtenauer Schleuse des Kaiser 
Wilhelm-Kanals eine Inschrift entdecken wiirde: 	„Ich, Wilhelm, 
Deutscher Kaiser und Konig von Preussen, habe diesen „Kanal" 
gebaut, Kaiser Wilhelm- „Kanal" heisst er", in der er dann das ihm 
unbekannte Wort „Kanal" mit 	„Schleuse“ iibersetzen wollte , da 
die Schleusen thatsachlich das 	grossartigste an dein Nord-Ostsee- 
kanal sind. 	Dann hate also Kaiser Wilhelm diese „Schleuse" 
gebaut, Kaiser Wilhelm-„Schleuse“ heisst sie. 	Dass dabei der Bau 
des Kanals selbst einem ganz anderen zugeschrieben werden konnte 
und werden wade, sei nebenbei bemerkt; dasselbe gilt natalich 
auch vom Menuaskanal, von dem nach Lehmann Menuas nur die 
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Stiitzmauern 	erbaut haben wiirde. 	Die Anlage des Kanals selbst, 
fiir die erhebliche and schwierige Ni v ellierungsarbeiten vor- 
zunehmen 	waren, 	da 	es rich ja zumeist um untibersichtliches ge- 
birgiges Terrain handelt, die Fassung der Quelle, die therfiihrung 
des Kanals caber den Choschab u. s. w. kiimen danach dann anderen 
Herrsehern als Menuas zu. 

Das dilrfte geniigen , urn das Unhaltbare von Lehmanns An-
sicht, pili bedeute weniger den Kanallauf, als vielmehr den Damm 
des Kanals, klar zu legen. 

Z. 20: 	Das 	erste Zeichen in 	dieser Zeile ist von Lehmann 
falsch wiedergegeben, es ist nicht "—'4,7`, sondern vielrnehr dasselbe 
Zeichen wie in Z. 24 das vierte, namlich :::::::‘, welshes bier etwas 
von der sonst in den chaldischen Texten iiblichen Form --1,--4  	ab- 
weicht. 	Es ist das Ideogramm fiir „opfern", das wir hier vor uns 
haben, dessen phonetischen Gegenwert im Chaldischen die Ableitungen 
der Wortwurzel urpu darstellen, wie ich das schon Verh. Anthrop. 
Ges. 1900, S. 444 nachgewiesen habe. 	Es bedeutet also z. B. urpue 
= Opfer, urpuali = der Opfernde (ob auch ,,Priester" oder nur 
den opfernden „Laien" muss ich einstweilen noch dahingestellt sein 
lassen), urpuali = hat (haben) geopfert u. s. w. 

In Zeile 22 Rest Lehmann am Anfange [a?]4e; ich bemerke 
dazu , dass der vorhandene Raum nur zur Erganzung von a oder 
eines 	ebenso 	kleinen Zeichens 	ausreicbt. 	Gesichert wird die Er- 
ganzung zu a durch die Satzkonstruktion Z. 13 bis 25, die Lehmann 
nicht richtig erkannt hat; ni. E. ist so zu konstruieren: 

Z. 13: Nachdem die dafiir bestimmte (= istai) (AL U) gulji 
,;'atilli (= eingerichtet ?) war, 

Z. 14/15: 	erbaute ich einen 	Kanal vom Flusse Ildaru her, 
Umekni genannt. 

Z. 16: Die inukaltjnie in-Busclinie legte ich an (?) (= It_ubi). 
Nunmehr Absatz und neue Periode: 

Z. 17: Wenn die Kapelle (= gi), der Tempel (= age) und 
die Kanale (Plural!) kiduli (gereinigt, ausgeraumt, geoffnet ?) werden, 

Z. 18-21: so 	sollen 	den Gottern die und 	die 	Opfer dar- 
gebracht werden. 

Z. 21/22: 	(Und) wenn die Kapelle , der Tempel und die Ge- 
wasser (e)giap'uli (gesehlossen ?)1) werden, so sollen dieselben Opfer 
den Gottern abermals dargebraeht werden. 

Dass 	hier so zu konstruieren ist, 	beweist deutlich die IVIeher 
Kapussi-Inschrift Z. 29 ff.,, in der dreimal wiederholt wird: Wenn das 
and das mit dem uldie, dem zarie and dem age geschieht, so sind 
dem Chaldis 	and der Gesamtheit der anderen Glitter die und die 
Opfer darzubringen. 

1) Da es in jener Gegend im Winter recht kalt ist, so erscheint es nicht 
ausgeschlossen, 	dass 	die praktischen 	Chalder 	die Kanale anfangs November 
schlossen und Anfang Miirz oder April wieder Offneten. 
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Zu Z. 20 und 25 ist zu bemerken, dass die Lesung „Ardinis“ 
als Name des Sonnengottes bei den Ch al dern einstweilen noch 
nicht unbestritten sieher ist. 	Aller Wahrscheinlichkeit nach fiihrte 
der Sonnengott diesen Namen bei dem Volke von M 11.'11 s ir , 
dessen Hauptstadt ja ebenfalls so hiess und in der Meher Kapussi- 
Inschrift direkt als dem Sonnengotte geheiligt bezeichnet wird. Das 
legt ubrigens die Vermutung nahe, 	dass 	die urspr ungliche 
Beviilkerung Mut.1,ir's den Sonnengott als oberste Gottheit ver- 
ehrte , 	und 	dass 	der dortige beruhmte Tempel des Chaldis erst•  
erbaut wurde, als die Chalderkonige sich jenes Gebietes bemachtigt 
batten und die Stadt Ardinis-Mupir vortibergehend zum religiosen 
Mittelpunkt ihres Reiches machten. 

Lehmanns Lesung (IL U) Angeu in Z. 21 und Z. 25 ist als 
richtig anzuerkennen, Golenischeff und Basmadjian irrten, indem sie 
das in Z. 21 	dem Namen folgende gie hinzuzogen und so einen 
Gottesnamen Anilmgie lasen. 

Dagegen trifft Lehmanns Vermutung (S. 108), dass wir es hier 
mit 	einer Lokalgottheit zu thun 	batten , nicht zu, 	denn wie ich 
schon Verh. Anthrop. Ges. 1901, S. 291 ausgefiihrt habe, wird der-
selbe Gott auch in dem 150 Kilometer siidlicher, am Nordufer des 
Van-See belegenen Gebiete von Ardjisch und Tschelabi Baghi verehrt. 

Z. 26-30 enthalten die Titulatur des Konigs. 
Z. 28: Sowohl in (MAT U) Sul)-ra-u-e, wie auch in Bi-a-i-

na-a-u-e ist das u durch den Winelhak en wiedergegeben, den 
Lehmann nach dem Vorgange von Sayce kfinftighin mit o trans-
skribieren wollte (vgl. Verh. Anthrop. Ges. 1900, S. 572, Anm. 3). 

Lehmann fasst Suras als einen Landesnamen auf ; das ist 
die 	friiheKe 	iibliche, 	aber 	auch irrige 	Auffassung, 
denn erilaa Suraue entspricht in Parallelinschriften dem Ausdruck 
„Konig der Lander", wie ich das schon Verh. Anthrop. Ges. 1901, 
S. 312 nachgewiesen babe. 	Und in der Bilingue der Kelischin-Stele 
entspricht dem Chaldischen 	„erilag AS'uraue das Assyrische: „gar 
kiaVs'ati", wodurch auch die vielumstrittene Bedeutung dieser assy-
rischen Phrase endlich festgelegt ist (alles Nahere dariiber in Heft I 
der Anatole, Organ der Deutschen Gesellschaft fur die wissenschaft- 
Eche Erforschung Anatoliens). 	Ebendort findet sich auch der Nach- 
weis, dass alusi (Z. 39) assyrischem Saknu = Statthalter entspricht. 

Hervorzuheben ist, dass in Z. 27 hinter erilog alsuini einmal 
das Ideogramm -- = erilaa ausgelassen worden ist vom Stein-
metzen. 

Z. 30: Zu der Gleichung patari = ALU vergleiche man 
meine Nachweise in Verh. Anthrop. Ges. 1901, S. 225 und 294. 

Zu der Fluchformel (Z. 31-47) ist folgendes zu bemerken: 
Meine Auffassung 	von Z. 35 und 36: 	„Wer [sie (die Stele)] 	mit, 
Erde bedeckt (bezw. sie un ter der Erde versteckt), wer sie ins. 

1) Bei Lehmann zweimal irrtilmlich Su statt Su. 
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Wasser wirft" (so Verh. Anthrop. Ges. 1901, S. 225), teilt such 
Lehmann. 	Bei Z. 35: aluSe ERSITIM me pulie will Lehmann 
das me als phonetisches Komplement des Ideogramms ersitim = 
„Erde“ betrachten, das dann auf ein im Stamme auf m auslautendes 
Wort fur „Erde im Chaldischen schliessen lasse. 	Demgegenuber 
gebe ich anbeim , ob me hier nicht ebensogut eine Form des Pro-
nomens me(S) darstellen und auf die Stele zu beziehen sein konnte, 
also: „Wer sie (die DUBTE resp. ihn = den Stein) mit Erde 
bedeckt". 	Es erscheint das urn so wahrscheinlicber, als das Objekt 
des Satzes wechselt und andernfalls ausgelassen sein warde: 

Z. 32: Wer diese Inschrifttafel 
Z. 33: fortnimmt, wer (sie) versteckt (?); 
Z. 34: wer die Inschrift zerstort, 
Z. 35: wer in der Erde sie (die Tafel) vergrabt, 
Z. 36: wer (sie) ins Wasser wirft u. s. w. 
Das fiihrt uns nun sogleich zu einer anderen Streitfrage. 	Leh- 

mann sagt (S. 109): „Vor dem, der das Dokument mit Erde be-
deckt oder ins Wasser wirft, wird in den assyrischen Fluchformeln 
entsprechenden Tenors derjenige bedroht, welcher die Inschrift zer- 
stort, beschadigt oder ihr en St andort ander t. 	Diese Dreibeit 
geht auch im Chaldischen voraus : Z. 32: aluhe ini D UPPU. TE.e, 
Z. 33: tulle aluhe pitulie , 	Z. 34: alu,ge esiini (sui! von Lehmann 
ausgelassen) dull. 	Dadurch wird meine Ubersetzung (Bericht S. 622, 
sub 57) der letzteren Wendung 	„wer ihren Standort verandert‘ 
(ass. /12 aargu unakkaru) aufs schlagendste bestatige. 
Lehmann polemisiert dann noch gegen meine „ganz unzutre ffe n-
den, den Kern der Sache gar nicht beriihrendee Ver-
suche, die alte Ubersetzung von esi „Inschrift‘ zu vertreten, und 
bezieht sich dabei, wie schon frilher, so auch jetzt auf die Biling,ue 
von Topzaua. 

Zunachst muss ich gegen irgend eine Heranziehung der letzteren 
Inschrift in der von Lehmann gebotenen Lesung eM fur allemal 
Protest erheben, 	denn diese Lesung ist, wie an so vielen anderen 
Stellen, so auch bier eine „Verlesung" Lehmanns. 

Im ubrigen liegt bier das interessante Faktum vor, dass ich 
selbst frillier die Phrase: aluS'e ini pulusi esini suidulie mit: „Wer 
diesen Schriftstein 	von 	seinem Standort 	entfernt", ilbersetzt habe 
(vgl. u. a. Verh. Anthrop. Ges. 1900, S. 446), diese Auffassung aber 
spaterhin als nicht zutreffend erkannt und demgemass fallen gelassen 
habe, wahrend Lehmann dieselbe jetzt zur seinigen gemacht hat 
und sie gegen mich verteidigt. 

Lehmann ilbersetzt nun so zu sagen mechanise h die chaldische 
Fluchformel nach der assyrischen und teilt demgemass in der von 
ihm angegebenen Reihenfolge den drei verschiedenen Verben die 
Bedeutung von zerstoren (= to-lie), bescbadigen (.-- -- pitu-lie) und 
„entfernee (= suidu-lie) zu. 	Dabei ist ihm aber entgangen, dass 
die Reihenfolge dieser Verben in den chaldischen Fluchformeln dumb- 
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aus 	nicht 	immer die gleiche ist , 	dass vor alien Dingen in sehr 
vielen Fallen die Reihenfolge ist: pitulie, tulle u. s. w. 	Ware 
nun Lehmann mit dieser Untexsuchung zufallig an eine Inschrift 
geraten 	mit der letzteren Reihenfolge der Verben, so wiirde er 
vermutlich pitu-lie 	als „zerstoren"; to-lie als „beschadigen" mid 
.suidu-lie als „entfemena gedeutet und damit wenigstens die Be-
deutung des ersten Verbums getroffen haben. 

Die Bedeutung von to-lie lasst sich in einwandfreier Weise aus 
den Inschriften erschliessen. 	Eine 	der haufigsten Phrasen in den 
chaldischen Inschriften nach der Aufzahlung der Kriegsbeute lautet 
namlich : (MA T V) Biainaidi parubi, die unmoglich anders iibersetzt 
werden kann, als wie : „(Diese Beute) fiihrte ich weg nach dem Lande 
Blaine. 	In dieser Phrase wird das Verbum paru-bi auch sehr 
hiiufig ersetzt durch agu-bi, mitunter aber auch durch giu-bi oder 
tu-bi. Eine andere haufige Phrase lautet: '-se (SAL) lu-tu tubi u. s. w.", 
die allgemein und wohl auch richtig ubersetzt wird mit: „Die Manner 
und Frauen fiihrte 	ich weg". 	Im ubrigen ist die Bedeutunat, des 
Verbums tu, kaum verschieden . von derjenigen des Verbums du, 
die in Paralleltexten und -phrasen alternativ fur einander gebraucht 
werden , und Lehmann selbst iibersetzt du mit ovegnehmen", so 
z. B. Verh. Anthrop. Ges. 1895, S. 597: alus ainel inili dull mit 
„Wer den Stein zum Palastbau w egnimmt ". Nach alledem kann 
die Bedeutuug von to als „einnehmen, wegnehmen, wegfiihren, ent-
fernen u. s. w." als feststehend betraehtet werden, wahrend Lehmanns 
Ansatz „zerstoren“ sich aus 	den Inschriften in keiner Weise ab- 
leiten lasst. 

Auch fiir die Bedeutung von pitu-lie ergeben sich aus den 
Inschriften Anhaltspunkte genug. 	Wie ich in Verh. Anthrop. Ges. 
1895, S. 598, II. Absatz bis S. 600, I. Absatz eingehend nachgewiesen 
zu haben glaube 	(jener gesamte Abschnitt unserer gemeinsamen 
Arbeit einschliesslich der Anmerkungen riihrt von m i r , nicht etwa 
von Lehmann her, worauf ich noch zuruckkommen werde), be- 
deutet pi = „Verderben , Vernichtung". 	Demgemass wiirde fiir 
pita - lie 	eine 	Bedeutung 	wie 	„beschadigen , 	zertriimmern , 	zer- 
schlagen u. s. w." sehr gut passen. 

Und nun kommen wir zu dem von Lehmann so viel umstrittenen 
dritten Ausdruck (Z. 34): „altde esiini suidulie“. 	„Entfernen (vom 
Standort)" kann es nicht heissen, da diese Bedeutung schon durch 
tu-lie gegeben ist, ebensowenig „beschadigen , zertriimmern", denn 
das 	liegt 	in pitu-lie, also 	bleibt nur „zerstoren" ilbrig. 	Und so 

Stand- arg es auch Lehmann hetrfiben mag, ich muss auf meinem Stand-
punkt beharren, dass esini hier = „I ns chri ft, Schrift" ist, und 
suidu „zerstOrena 	bedeutet. 	Diese Bedeutungen ergeben sich in 
nicht weiter anfechtbarer Weise 	aus 	der Kelischin-Bilingue (vgl. 
Anatole Heft I, Sp. 65 und 	66), wo suidulie dem assyriseben 
ida'ip (= vernichten) entspricht. Alles weitere fiber diesen Punkt 
m6ge 	man in 	dieser /twiner Abhandlung nachlesen ; bier geniigt 

Bd. LVI1I. 	 12 

   
  



178 	 Belck, Die Steleninschrift Ilv,sas' II etc. 

es mir zu konstatieren , 	dass 	abermals eine der mit der grossten 
Bestimmtheit vorgetragenen 	philologischen 	Behauptungen Leh- 
mantas als mit den Thatsachen unvereinbar festgenagelt worden ist. 
Vielleicht veranlasst das den Hist orik er Lehmann sich kfinftig-
bin in Bezug auf philologische Dinge etwas vorsichtiger aus-
zudracken. 

In Zeile 38/39 	wiirde demgemass die Phrase : 	oluhe tinini 
tulie", zu ubersetzen sein : „Wer die Namen (Plural!) entfernt'. 
Weshalb Lehmann hier tinini als Ace. S i n g. 	von tini = ,,der 
Name" auffasst , 	das 	in Z. 40 auftretende tini aber als denselben 
Kasus (noch deutlicher in Z. 44 mei tiini = seinen Namen), wird 
wohl, 	wie mir, 	so 	auch alien anderen Forschern unklar bleiben. 
Wie von dem Worte pill (se?) z. B. der Ace. Sing. pill, der Ace. 
Plur. aber pill-ni lautet, so von tini (se?) tini und tini-ni1 ). Der 
Plural erklart sich bier doch sehr einfach durch die Mehrzahl der 
vorkommenden Eigennamen ilberhaupt und der Personennamen: 
Rusas mid Argistis. 

Z. 3940: „mask tini tell-i". 	Basmadjian, dem sich Lehmann 
anschliesst , 	wird 	mit 	seiner tbersetzung 	„(wer) 	semen eigenen 
Namen einsetzt" wohl das Richtige getroffen haben. 	Die Wortform 
9nasie kommt auch sonst in den chaldischen Inschriften vor, das 
Verbum to bisher aber nur als Kompositum. 

Z. 40: e-a-i und ebenso in Z. 41. 	Lehmann lasst es (S. 110) 
unentschieden , ob das e nicht event. noch zu dem vorhergehenden 
Worte gehore, so dass also event. nur a-i zu lesen sei. 	Hier will 
ich nur daran erinnern, 	dass, 	wie ich schon Verh. Anthrop. Ges. 
1901, S. 308 ausgeffihrt habe , die Existenz einer Wurzel e durch 
die Inschriften von Hagi und Tschelabi Baghi gesichert ist, von 
der e-a-i als Ableitung wohl denkbar ist. 	Da e' — e' wohl zweifels- 
ohne mit „sowohl — als mach' richtig gedeutet worden ist (schon 
von Sayce), so wurde dazu „e-a-i — e-a-i = sei es, sei es", recht 
gut stimmen. 

Z. 41: WA TU) Bi-a-i-ni-se. 	Basmadjian, dem sich Lehmann 
auch bier anschliesst, iibersetzt das mit „Biainaer" d. h. Einwohner 
(Angehoriger) des Landes Biaina, und Lehmann (S. 110) folgert 
aus dieser Wortform noch weiter,  , 	dass das no in Biaina das be- 
kannte chaldische Lokativ-Suffix no sei, somit nicht zu dem eigent-
lichen Namen gehore und deshalb abgetrennt werden konne. 

Nun wird im Gegensatz zu (IIIATU) Biainige in Z. 42 ein 
(MAT U) Lulu-inige = „ein Luluaer u genannt ; ist nun Blain& 
richtig mit „Biainder 4  fibersetzt, so kann sich fur Lulu-inik nur 
fragen: war Lulu zu jener Zeit ein Teil des Reiches Biaina, oder 
war es das nicht? 

1) Dass manini unmliglich ,ihn" bedeuten kann, wie Lehmann stets mit 
Nachdruck behauptet (I. c), sei hier nebenbei erwahnt. 
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Hierbei muss vor alien Dingen hervorgehoben werden,.. dass 
das Land Lulu gemass der Inschrift von Topzaua mid in Uber-
einstimmung mit den Berichten Murnasirapars noch sildlich resp. 
sadostlich und siidwestlich von Rowanduz gelegen war, und dass 
ein Reisender bei normalem Marschtempo mindestens 21-25 Tage 
gebraucht , urn von Lulu in die Gegend von Etschmiadzin zu ge- 
langen. 	Wenn nun Lulu, ein zur Zeit der Abfassung unserer In- 
schrift (ca. 680 v. Chr.) in den assyrischen und anderen Berichten 
kaum noch genamites , anderen Volkern (den Assyrern , Chaldern, 
Mannaern u. s. w.) unterworfenes Gebiet, damals nicht zu Chaldia- 
Biaina als Teil des Reiches 	gehorte , 	weshalb wird dann bier als 
ein moglicher Zerstorer der Inschrift gerade dieser unbedeutende, 
in so weiter Ferne wohnende Grenznachbar genannt, wahrend doch 
andere, machtigere und mehr zu. fiirchtende Feinde (wie die Etiuni- 
Utier, die Diauhini-Taocher, die Mannaer u. s. w.) in viel grosserer 
Nahe 	sassen ? 	Und 	ware in solchem Falle eine Zerst6rung der 
Inschrift nicht viel eher durch die Assyrer z. B. zu befurchten 
gewesen? 

M. E. kommt die an und fur sich ja denkbare Moglichkeit, 
dass Lulu zu jener Zeit nicht zu Chaldia gehiirt habe, kaum ernst-
lich in Betracht, vielmehr werden wir es als einen Teil des Chaldia- 
Biaina-Reiches aufzufassen haben. 

Wenn aber Lulu damals zu Biaina gehorte , warum sollte es 
dann in der Fluchformel so besonders hervorgehoben, ja geradezu 
in einen Gegensatz zu Biaina gestellt sein? 	Waren die Bewohner 
von 	Lulu 	etwa so 	beriichtigt 	als Inschriften-Zerstorer,  , 	dass sie 
selbst eine Monatsreise nicht scheuten, nur urn an eine zu zer-
storende Inschrift zu gelangen und ihrem Sport zu huldigen? 

Aber heisst denn Biainige auch wirklich Biainaer? 	Wenn wir 
von Lulu-inige das Suffix ini§e abstreichen, bleibt Lulu fibrig, und 
wenn wir von Bia-inige dieses Suffix abstreichen, erhalten wir Bia 
als Landesnamen. 	Und ein solches Land existiert, wird 
sogar in den chaldischen Inschriften als ein erobertes Land genannt, 
und zwar von Argistis I in seinem gegen Diauhi(-Taocher) gerichteten 
Kriegszuge ! Danach lag also dieses Land im Nordwesten des Chaldi- 
schen Reichsgebietes. 	Und nun liegt es nahe bei unserer Inschrift 
an eine rein geographische Anordnung zu denken, anzunehmen, 
dass das wichtigste siidostlichste und nordwestlichste chal-
dis c he Gebiet darin genannt worden sei, eben Lulu und Bia. Aber 
auch eine andere Moglichkeit ist in Betracht zu ziehen. 	Vielleicht 
waren die Fiirsten von Lulu, — von dem wir aus den assyrischen 
Inschriften zur Geniige wissen, dass es in frfiheren Zeiten ein machtiges, 
weitausgedehntes Reich gewesen sein muss, — damals arge Nebenbuhler 
und gefahrliche Konkurrenten der Chalderkonige in dem Kampfe 
um 	die Suprematie 	fiber die Alarodier. 	Vielleicht gait dasselbe 
von den Fiirsten des Reiches Bia; und wenn Rusas II befiirchtete, 
dass vielleicht spaterhin 	einer derselben den Thron von 	Chaldia 
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besteigen konnte , 	so lag ja wohl die Gefahr vor,  , dass dieselben 
seine Inschriften zerstaren mid verandern konnten , so dass er sich 
bewogen gefuhlt hatte , 	sie in 	der Fluchformel besonders zu er- 
wahnen. 

Auf alle Falle ist m. E. Biainige nicht mit Biainaer, sondern 
mit Biaer zu iibersetzen. 

Wenn Lehmann S. 110 sagt: 	„Z. 44 ff. zeigen, dass ent- 
gegen 	den bisherigen Vorstellungenl) das Possesivum 
mei ,sein" 	dem zugehorigen Namen vorausgeht", mid dazu in 
einer Fussnote bemerkt: 	„Daher in der gewohnlichen Fassung der 
chaldischen Fluchformeln zu konstruieren • 	 pini (V erbum, 
s. schon Anthrop. Verh. 1895, S. 595 ff.) mei aril-uruliani., mei 
inains, mei narei. 	Nara also unmoglich = Feuer", so ist aus 
seiner Fassung abermals durchaus klar, dass diese Feststellung von 
ihm — nicht herriihrt, sondern von m i r. 	Zugleich beweist er 
bier, 	dass 	er 	nicht einmal 	caber den Inhalt unserer friiheren ge- 
meinsamen Publikationen orientiert ist, denn die oben erwahnten 
„bisherigen Vorstellungen caber die Stellung des Possesivums" hatte 
ich an der von Lehmann selbst angefiihrten Stelle 6112  Jahre, ehe 
Lehmanns Rusas - Abhandlung 	erschien, 	widerlegt 	and 	beseitigt. 
Dazu braucht man nur 1. c. die Fussnote 1 auf S. 600 zu lesen: 
„Da pini Verbalform ist, so gehort in der (zuletzt von D. H. Muller, 
Aschrut-Darga , 	S. 23 ff. behandelten) 	standigen Fluchformel d a s 
erst e mei (Pron. poss.2) 3) 	nicht zu pin i, 	sondern zu aqi 
uruliani and das let zt e me i nicht zu inani, sondern zu 
n ar a , welch letzteres demnach unmoglich „Feuer' bedeuten kann, 
vielmehr sich 	auf den personlichen Besitz des Beschadigers der 
Inschrift bezieht. 	Die Bedeutung „Haus" 	scheint mir fur n ar a 
fiberall, wo das Wort vorkommt, zu passen. 	W. B." 

Nach meiner unmassgeblichen Meinung ist hier deutlich sus-
gesprochen , dass das in der Fluchformel zwischen pini und arg 
uruliani stehende mei nicht zu pini gehort, also nicht wie Sayce, 
Muller und auch Lehmann (Zeitschrift fur Ethnologie 1892, S. 136) 
thaten , als „pini mei' gefasst and mit ,den Namen, den seMm' 
iibersetzt werden dilrfe, sondern vielmehr als „mei arlti-uruliani" --.--- 
„seine Familie(?)”. 

Hoffentlich citiert Lehmann kfinftighin genauer und beseitigt 
nicht 	nach 	61/2 	Jahren 	abermals 	schon 	langst 	widerlegte 	An- 
schauungen. 

Z. 46: [4-il-bi-i. 	Das erste Zeichen ist bei Golenischeff nicht 
gegeben , und ist auch auf der Pbotographie nicht zu erkennen. 
Meine Erganzung beruht auf der Fluchformel in Sayce 31 (Stele 
des Ispuinis and Menuas in der Kirche Surp Pogos in Van , vgl. 
Verh. Anthrop. Ges. 1901, S. 224); dass die Ergiinzung richtig ist,.  

1) Jetzt von mir gesperrt. 
2) L. e. „pars.". 
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heweist u. a. auch die Kelischin Stele, welche im chaldischen Text 
in der Fluchformel dieses Wort sogar 2 mal bietet. Dort scheint es 
assyrischein 2." - ++ zu entsprechen, mid da armuzi und D.— "A  Am"-  AA  A 
nebeneinander in den chaldischen Inschriften vorkommen, so diirfte 
armuzi = pire = Nachkommen(schaft) und zabi = zgric = 
Samen sein. 	 .. 

Lehmanns Vermutung ki-u-ra-i-di sei das Aquivalent von ina 
matati = „in den Landern , aus den Landen" erscheint sehr an- 
nehmbar. 	In der Fluchformel der grossen Bergri-Inschrift findet 
sich auch der Nominativ Sing. dieses Wortes = kittrak, das wir 
in der Fluchformel der Kelischin-Stele (vgl. Anatole, Heft I, Sp. 71/72) 
2 mal antreffen , 	einmal als kiuraedi, das andere mal als kiraedi. 
Auffallig konnte hierbei nur ein Umstand sein, namlich dass, wie 
Sayce JRAS. 1893, S. 14 bemerkt, gemass K. 2100, Rev. 13, von 
Bezold 1889 in dem Marzheft der „Proceedings of the Society of 
Biblical Archaeology" verfiffentlicht, „kiurum" in der Sprache des 
Lulu-Volkes „Gott' bedeutet. 	Unzweifelhaft nun waren die Lulu- 
Leute den Chaldern sprachlich nahe verwandt; aber steht die Be-
deutung von kiurum = „Gott" auch in der That so absolut fest? 
1m Chaldischen hiess „Gott" augenscheinlich agte, woher sich dann 
auch der Name des Hauptkultusortes der heidnischen Armenier, 
namlich Astischad, leicht erklaren liesse. 

Z. 46 ist von Lehmann falsch gelesen , 	die erste Silbe lautet 
nicht to (li-e), 	sondern ku (li-e) und die gauze reprasentiert das 
Wort ku-li-e-to-u-ni kulituni, das dieselbe oder doch wenigstens 
eine sehr ahnliche Bedeutung haben muss, wie das in der Kelischin- 
Stele zweimal dafiir an der conformen Stelle auftretende Wort kuludi, 
fur welches man sonst in den Fluchformeln gewohnlich „pini" an- 
trifft. 	Der Sinn 	eller 	drei Wortformen ist nattirlich „vernichten, 
vertilgen, ausrotten u. s. w." 

Wenn nun aber Lehmann auf S. 111 bemerkt: ,Dieser enge An- 
schluss 	der 	Fluchformel 	(unserer 	vorliegenden 	Inschrift 	Air. B.) 
an 	assyrische Vorbilder der 	spateren Zei t1) beleuchtet noch 
schlagender, als vereinzelte Erscheinungen des Schrifttums (s. o. S.107) 
die engen Verkehrs- und Kulturbeziehungen zwischen C h aldi a und 
Assu r. 	Seit den Tagen Asurnasirabal's III mid Salmanassar's II, 
in denen die assyrische Schrift von den Chaldern fiir ihre Sprache 
iibernommen war, und in denen das chaldische Schrifttum sich 
gebildet hatte , mfissen die Beziehungen sich wesentlich enger und 
wirksamer gestaltet haben. 	Sonst ware ein derartiges Abweichen 
aus 	dem 	alten Geleise , wie 	es der Schluss dieser Inschrift zeigt, 
nicht 	denkbar. 	Diese Beobachtung findet ihre Erklarung in den 
historischen Verhaltnissen u. s. w.", so sind seine auf dem Tenor 
der Fluchformel basierenden Schlussfolgerungen ebenso irrig , wie 
die 	aus 	dem (s. S. 107) von ihm angeblich konstatierten, nach- 

1) Von mir gesperrt. 

   
  



182 	Belck, Die Steleninschrift Rasa 11 etc. 

traglichen Auftreten von Schriftzeichen (z. B. a) von 
ihm gezogenen Schliisse. Denn, wie schon mehrfach von mir betont, 
lehnt sich diese Fluchformel eng an diejenige der Inschrift Sayce 31 
(Stele des Ispuinis und Menuas) an, die ca. 150 Jahre alter ist als 
unsere vorliegende Inschrift, und sogar noch weit ausfiihrlicber ge- 
halten ist als letztere. 	Die ausfiihrlichste Fluchformel finden wir 
in der Kelischin-Stele , 	welche 	einen 	fast 	dreimal so langen Text 
liefert. 

Bei 	der 	Er5rterung 	der 	aus 	der 	Inschrift 	zu 	erzielenden 
historischen Ergebnisse bemerkt Lehmann S. 112: „Viper die ander- 

	

weitig durch Tiglatpileser III bekannte 	chaldische Sudwestgrenze 
(Euphrat und Euphratbriicke 	in 	der 	Gegend von Izoly) hinaus 
nach Patin werden wir gefiihrt durch die Inschrift von Kal'ab bei 
Mazgert (s. zuletzt Verb. Anthrop. Ges. 1900, S. 615, Anm. 1), im 
Westen und Nordwesten zu den Moschern und Hethitern, seien sie 
nun alle als Feinde oder mehr oder weniger gezwungene Bundes-
genossen genannt (Bericht, S. 630 f.)." 

Lehmann tragt hier abermals Ansichten vor, die unhaltbar sind, 
wie ich das in Verh. Anthrop. Ges. 1901, S. 304 und S. 312-320 
nachgewiesen habe. 	Allerdings glaubte ich frfiher auf Grund meiner 
Studien annehmen 	zu miissen, 	dass 	die von Tiglatpileser III er- 
wahnte Euphratbriicke, bis zu der er Sardur III verfolgt, und die 
er als dessen Reichsgrenze bezeichnet, sich bei Izoly befunden babe. 
Ich teilte diese Anschauung Lehmann mit und ersuchte ihn an Ort 
und Stelle Nachforschungen nach dem Standort und den etwaigen 
Resten dieser Briicke anzustellen; 	aber Lehmann hat doch, wenn 
nicht friiher, so 	doch mindestens 	aus meiner oben citierten Ab- 
handlung 	erfahren, 	dass 	ich 	diese 	meine 	friihere 	Ansicht als 
unhaltbar, 	als 	mit 	den thatsachlichen Verhaltnissen unvereinbar 
aufgegeben , mich vielmehr davon uberzeugt babe, dass die von 
Tiglatpileser III erwahnte Brucke in der Gegend von S a mosata 
zu suchen ist. Warum publiciert er nun die falsche Ansicht rubig 
welter? 	Will er etwa auch hier Belcks Ansicht gegen Belck ver- 
teidigen ? 	Eine 	Diskussion 	fiber diesen 	Punkt ist 	unnotig, 	es 
gentigt wohl , wenn ich sage , 	dass ich das Schlachtfeld genau, 
ganz genau. aufgefunden und festgestellt habe , auf welchem im 
Jahre 743 v. Chr. der Kampf zwischen Assur und Cbaldia zum 
ersten Male zur Entscheidung gelangte. 	Tiglatpileser III bericbtet 
uns, dass er die Truppen Sardurs III auf den (an anderer Stelle: 
„mitten zwischen den") Gefilden von Kiit an und Ij alp 1, Gebieten 
des Landes Kummub (= Commagene) bis zur Vernichtung schlug 
mid den zur Nachtzeit auf einer „Stute" fliehenden Sardur bis zur 
Briicke des Euphrat, der Grenze seines Landes, verfolgte. 	Nun, 
diese beiden Lokalnamen existieren im Gebiete des alten Kummub- 
Cornmagene noch heute fast unverandert fort als „Kiischtam" 
und „Chalfat", beide nur wenige Kilometer von einander entfernt, 
ersteres etwas westlich 	vom Euphrat, 	letzteres 	unmittelbar am 
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Euphrat selbst und etwa, 20-30 Kilometer abwarts von Samosata 
gelegen.1) 

Mit der Wiederauffindung dieses Schlachtfeldes ist aber auch 
die Lage der Briicke als s ii dli c h vom Taurus gegeben, denn 
daran, dass Tiglatpileser den sich zuriickziehenden Sardur etwa aber 
den wilden, hier besonders schwer zu iiberschreitenden und von un-
botmassigen Viilkerschaften bewohnten Taurus bis nach Malatia und 
Izoly hin, d. h. mehrere Tagereisen weit, verfolgt haben sollte, ist 
gar nicht zu denken. 	Dam ware auch die Situation in Nordsyrien 
viel zu gefahrlich fur den Assyrerkonig gewesen, ganz abgesehen 
davon, class es Sardur III sehr leicht gewesen ware, sich in den 
Engpassen des 	Gebirges gegen 	den 	nachsetzenden Feind zu ver- 
teidigen. 	Es 	kann sich demnach 	nur 	urn eine Briicke sii dli c h 
vom Taurus und nOrdlich von Ijalfat-Halpi handeln, die 
also in der Na.he, resp. dicht bei Samosata gelegen haben 
muss. 	Und mit dieser Feststellung kommt eine bisher vielfach 
angezweifelte Angabe Strabos zur Geltung, der uns direkt sagt, dass 
bei Samosata ein Zeugma fiber den Euphrat sei. 	Das haben 
Ritter und andere niemals als genaue Angabe ansehen wollen, das 
„bei Samosata" immer als eine grossere Entfernung betrachtet und 
demgemass dieses Zeugma bei Rumkaleh oder gar bei Biredjik 
gesucbt. Auch die gleichlautende Angabe Ammians, dass die romi-
schen Truppen „bei S am o s a t a" fiber die Euphratbriicke gegangen 
seien, wurde stets in derselben Weise interpretiert und dabei immer 
an die genannten beiden Orte Rumkaleh resp. Biredjik gedacht, 
hochstens wurde noch die MOglichkeit in Betracht gezogen , dass 
damals vielleicht in der Nahe von Samosata eine von den ROmern 
gescblagene Schiffsbriicke existiert haben konnte. 

So liefert uns denn Tiglatpileser III den Beweis, 
dass schon im hohen Altertum eine feste Briicke fiber 
den Euphrat bei Samosata existiert hat, und hilft 
uns dadurch 	das eine Zeugma der Romer und Griechen 
definitiv 	fest z ul e g e n. 	Damit 	durfte 	nun 	wohl 	die 	alte 
B e 1 c k sche Hypothese der Euphratbriicke bei Izoly als „ S ad - 
westgrenze 	des Chalder-Reiches" 	auch fur Lehmann 
definitiv begraben sein. 	Das Chalderreich erstreckte sich eben viel 
weiter siidlich , 	als bisher allgemein angenommen wurde. 	Schon 
Menuas erobert nicht nur Ulliba und Sophene, sondern auch das 
Land Murini, d. i. 	das Til Muri der Assyrer, das spatere Tela 

1) Demnach ist Tiglatpilesers III Ausdruck „mitten zwischen den Gefilden 
van Kigtan und Halpi' 	bier w or t li ch, 	also dahin zu verstehen, dass jene 
grosse und blutige Schlacht zwischen den Orten Kiischtam and Chalfat statt- 
gefunden hat. 	Eine derartig genaue Lokalisierung eines wichtigen antiken, ausser- 
europiiischen Schlachtfeldes, wie sie hier gelungen ist, ist zum mindesten etwas 
ganz aussergewiihnliches; zuktinftige Reisende and Forscher werden gut than, 
die Ebene zwischen den genannten Orten daraufhin genauer zu untersuehen, 
wobei Nachgrabungen wohl sicher auch manches Kriegsgertit aus jener Zeit 
zu Tage fordorn diirften. 
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Antoninopolis am 	Sildfusse des 	Karatscha Dagh , 	und 	der viel- 
genannte Staat 	upria, in dem nosh Asarhaddon und unser Rusas II 
Argistibinis kollidieren , der von ersterem im Zusammenhange mit 
den Kimmeriern des ofteren erwahnt wird, lag gleich westlich von 
Til A§uri; sein Name hat sich in demjenigen der Stadt 
Suwerek bis heute erhalten. 

Dass wir mit der Festlegung dieses Zeugma zugleich such 
hochst 	wahrscheinlich 	die 	spatere 	Einbruehslinie 	der armenisch- 
kimmerischen Horden nach dem nordlichen Mesopotamien ermittelt 
haben, sei hier nur angedeutet; Ausfuhrlicheres darilber demnachst. 

Damit soil nun aber bei Leibe nicht gesagt werden, dass etwa 
bei Izoly frillier keine Briicke existiert habe; im Gegenteil, ich bin 
von deren Existenz fest ilberzeugt, und die Tradition der dortigen 
Uferbewohner, von der uns Huntington in seiner vortreff lichen Ab-
handlung (Zeitschrift fur Ethnologie 1901, S. 195) berichtet, beruht 
sicker auf guter Grundlage. 	Nur ist es nicht diese Briicke, von 
der uns Tiglatpileser 	erzahlt und auch 	wohl 	nicht gut erzahlen 
konnte, weil sie m. E. zu seiner Zeit nosh nicht existierte, sondem 
erst ca. 750 Jahre 	spater erbaut worden ist. 	Letzteres lasst sich 
aus den Berichten fiber den Feldzug des Lucullus gegen Tigranes 
von Armenien und dessen Hauptstadt Tigranocerta folgern. 	Denn 
es steht absolut fest, dass Lucullus den Euphrat in der Nahe von 
Izoly, wohl etwas oberhalb, iiberschritt, und zwar an einer Fur t-
s t elle , ein keineswegs leichtes Beginnen, da der Fluss stark an- 
geschw ollen war. 	Sicherlich 	aber wiirde Lucullus zu diesem 
tlbergange eine Briicke benutzt haben, wenn eine solche sich damals 
in der Nahe 	befunden hatte. 	In spaterer Zeit aber ist dann bier 
eine Bracke erbaut worden, nicht unwahrscheinlich von den ROmern 
selbst (die ja auch den Goeksu in der Nahe durch eine prachtige, 
von 1VIoltke wiederaufgefundene Bogenbrucke 	iiberspannten), und 
schon Plinius erwahnt V 20, s diese Briicke an der Enge des Euphrat, 
dort, wo er in den Taurus bineinstiirzt. 

tber die Inschrift von Karah bei Mazgert babe ich eingehend 
in den Verh. Anthrop. Ges. 1901, S. 312-320 gehandelt und dort 
nachgewiesen , dass das Land Patin in keinerlei Beziehung zu der- 
selben steht. 	Wenn Lehmann der Ansicht ist, dass eine unhaltbare, 
irrige Ansicht dadurch annehmbarer wird, dass man sie ohne Bei-
bringung neuer Beweismittel und Widerlegung der gegneriscben 
Nachweise einfach wiederholt , so ist das seine Sache; ich meiner-
seits halte es fur ilberfliissig, meine zu diesem Punkte 1. c. gemacbten 
ausfiihrlichen Darlegungen bier nochmals zu wiederholen, verweise 
fur alles Nahere vielmehr auf die genannte Abhandlung. 

Fur ebenso zwecklos halte ich es, der Vorliebe Lehmanns fiir 
den Namen des Konigs von Igkigulus , den er (S. 112) durchaus 

a-ga-as-tar lesen m8chte , 	hier nochmals entgegen zu treten; ich 
babe 1. c. S. 320/321 eingehend bewiesen, dass der Name 	agastara 
lnutet. 
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Auf die topographischen Ausfuhrungen Lehmanns (S. 113 u. 
114) will ich ebenfalls nicht weiter eingehen; Lehmann kennt das 
in Frage stehende Gebiet gar nicht , and da ist es ja sehr erklar-
lich, dass Fehler, Ungenauigkeiten und direkte Unmoglichkeiten 
mit unterlaufen. 	Was 	in 	dieser Beziehung alles geleistet werden 
kann durch untersuchende Laien, beweist am besten die auf S. 113 
konstatierte Existenz eines ,Kanaldammes (= Stiitzmauer)" in der 
Nahe der Kirche. Da wir es bei Etschmiadzin mit einer grossen 
Ebene zu thun haben, so hat dort weder eine Stiitzmauer, noch 
auch ein Damm irgend einen Zweck , kann nur in der Phantasie 
der Laien-Berichterstatter existieren. 	Das Gleiche gilt von den dort 
angefuhrten „Felsenburgeng auf den „na, c hstli egen den" Hugeln; 
man muss schon r e c h t lange reiten, bis man an einen Burghiigel 
kommt, und gar chaldische Burgbiigel kenne ich in jener Gegend 
nordlich vom Araxes nur bei dem 	ca. 	30 Kilometer westlicher 
gelegenen Armavir. 

Und was der Leiter der Ausgrabungen fiber den Kanal und 
dessen Lauf berichtet, ist derart, dass auch Lehmann und Thopjian 
es z. T. fur unwahrscheinlich halten. Dass der Kanal nach Nor d ost e n 
in den Hrastan (--, Sanga auf den modernen Landkarten, die die 
armenischen 	Namen 	nicht 	kennen) 	hineingeht, 	ist 	sicherlich 
nicht richtig , 	zum 	mindesten 	falsch ausgedriickt. 	Vielleicht will 
der Berichterstatter sagen, dass der Kanal von der Sanga abgezweigt 
sei und nach S ildw e stew verlaufe? 	In der That zweigt sich ein 
ausgedehntes Kanalsystem von der Sanga halbwegs zwischen den 
DOrfern Sarwanlar und Djafar abad ab , dessen Hauptarm nur 
ca. 3-4 Kilometer ostlich von der Kirche Surp Gregor vorbei-
lauft, so dass also ein Nebenarm sehr wohl bis in die Nahe der 
Kirche und urn dieselbe herumgefuhrt worden sein kann. 	Anderer- 
seits aber nehmen ausgedehnte und sehr verzweigte, nach Siidosten 
laufende Kanalnetze auch ihren Anfang an dem Flusse Kasach ober-
halb Etschmiadzin, namentlich beim Dorfe Tochs und Ailanly, deren 
Verastelungen sich ebenfalls bis zu unserer Kirchenruine erstrecken. 
Und wenn der Historiker des 9-10. Jahrhunderts ausdriicklich 
erwahnt (Thopjian 	bei 	Lehmann S. 113), dass Katholikos Nerses 
den Kanal vom Kasach abgeleitet babe, so ist nach dem lokalen 
Befunde 	an 	der 	Richtigkeit 	dieser 	Meldung 	nicht 	zu 	zweifeln. 
Leider aber wird dadurch, selbst wenn wir mit Lehmann annehmen, 
dass die Stele urspriinglich schon auf oder nahe bei der State der 
Kirche Surp Gregor von Rusas II aufgestellt worden sei, nichts 
zur Disung der Frage 	beigetragen , 	welchem der beiden Fliisse 
Kasach oder Sanga-Hrastan nun der alte chaldische Name Edam. 
zukomme. 	Denn class der Katholikos Nerses III bei seiner Kanal- 
anlage ein altes 	chaldisches Kanalbett benutzt haben werde, ist 
eine durch nichts bewiesene Hypothese Lehmanns, die in einem 
Gebiet, das der Anlage von Kanalen so gar ke in e Schwieri g- 
keit darbietet, 	gar nichts Wahrscheinliches fur sich hat. 	Zudem 
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wird die Eriwanscbe Ebene schon zur Chalderzeit ein sehr aus- 
gedehntes Kanalnetz 	(eher grosser als kleiner wie heute) besessen 
haben , und selbst wenn nun Nerses III unwahrscheinlicherweise 
ein altes chaldisches Kanalbett fur seine Anlage benutzt hatte, so 
brauchte 	das noch lange nicht gerade der Kanal, resp. einer der 
Kanale Rusas' II zu sein. 	Hierbei wird 	es gut sein daran zu 
erinnern, dass Rusas in seiner Inschrift in Z. 17 von pili-ni, also 
von einer Mehrheit von Kanalen, d. h. also von einem Kanalnetz, 
wie es deren viele in der Eriwanschen Ebene giebt, spricht. 

Nun hatte ich in meiner Besprechung unserer Inschrift (Verh. 
Anthrop. Ges. 1901, S. 224) die Vermutung geaussert, dass Ildaru 
auch vielleicht der alte Name des Araxes sein konnte. 	Das schien 
um so erwagenswerter,  , als nur etwa neun Kilometer siidlich von 
der Kirchenruine ein langer und sehr grosser, vom Araxes aus-
gehender Kanal mit zahlreichen Verzweigungen sich hinzieht, frei-
lich nur bis zum Kasach, an dem er endigt, sodass also in diesem 
Falle die Inschrift an jenem alten Kanale gestanden hatte und 
spaterhin 	bei 	der Erbauung 	der Kirche 	herbeitransportiert und 
mithineingemauert worden ware. 	Dass die Stele sich heute nicht 
mehr an oder nahe ihrem ursprtinglichen Aufstellungsorte beflndet, 
ist auch jetzt noch meine Ansicht; dagegen bin ich inzwischen 
zu der Uberzeugung gekommen , dass der alte Name des Ar axes 
nimmermehr Ildaru geheissen haben kann, dass uns vielmebr in 
dem uns (lurch die altarmenische Tradition iiberlieferten Namen 
„A r a s“ der uralte vorarmenische, bei den Chaldern und vor ihnen 
wiederum bei den Etiuni-Uden gebrauchliche Name dieses grossen 
Flusses vorliegt. 	Sicherlich hangt derselbe mit dem gutbeglaubigten 
turanischen Gottesnamen Aras zusammen, der auch im chaldischen 
Pantheon vorkommt. 

Somit ist fur Ildar nur ein nordlicher oder sildlicher Ne ben- 
fluss des Araxes in Betracht zu ziehen. 	Auf dem sudlichen Ufer 
stromt dem Araxes in jener Gegend heute iiberhaupt kaum noch 
Wasser zu, denn der Fluss von Igdir,  , mit welchem Lokalnamen 
ich Ildar in Beziehung zu setzen geneigt war, ist vollstandig in 
die Kanale abgeleitet, so dass seine Wasser nur bei heftigen Regen-
giissen-Wolkenbruchen oder zur Zeit der Frtihjahrsschneeschmelze 
den Araxes erreichen. 	Von letzterem zweigen dort vielmehr auf 
einer Strecke von ca. 10 Kilometern nicht weniger als neun mach-
tige Kanalsysteme auf der Siidseite ab. 
. 	Als nordliche Nebenfliisse des Araxes konnen Kier wiederum 

nur der Kasach 	(resp. Karasu oder einer seiner Quellbache) oder 
die Sanga (Hrastan) in Betracht kommen. 	Die Entscheidung zwi- 
schen diesen beiden wird erleichert durch die Thatsache, dass sick 
an der Sanga uralte Kanalanlagen nachweisen lassen. 

Die Sanga und ihre Quellflusse entspringen auf den Abhangen 
der Randgebirge des Goektschai Alpensees ; ein Quellbach entspringt 
ganz in der Nahe des Westufers dieses machtigen Sees, dessen Ab- 
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floss nach den modernen Karten , namentlich auch nach der russi-
schen Generalstabskarte , in diesen Quellfluss der Sanga einmiindet. 
Es handelt sich indessen hier keineswegs um einen n a t ii rlich en 
Abfluss des Sees, vielmehr urn einen 	gegrabenen Kan al, 
dessen Anlage 	und 	Beschaffenheit 	am 	besten 	aus 	meinen 	dies- 
beztiglichen Bemerkungen in einer Abhandlung fiber „Die Niveau- 
schwankungen 	des 	Goektschai - Sees" , 	Globus 	1894 	(Bd. LXV), 
S. 301 ff. hervorgeht , 	die ich zunitchst im Wortlaut hierhersetze : 

,Ich komme nunmehr zu dem so vielfach behaupteten und 
ebenso oft bestrittenen Abflusse des Sees an seinem westlichen Ufer, 
wenige Minuten nordlich von dem heutigen Molokaner Dorfe Ele-
nowka, welcher unter dem Namen Sanga auf manchen Karten ein- 
gezeichnet ist 	und einen 	der Quellflusse 	des bei Eriwan 	vorbei- 
fliessenden und bald darauf in den Araxes miindenden Sangaflusses 
darstellen soli. 	Ich bemerke hierzu, dass das Ufer des Goektschai 
an der betreffenden, von mir genau untersuchten Stelle nur wenige 
Meter }loch ist, und dass sich das daran anschliessende Land anfangs 
sehr allmahlich , 	dann 	aber 	ziemlich 	rasch 	westlich 	herabsenkt, 
schlieslich begrenzt durch einen etwa 21/2  bis 3 km vom See ent-
fernten , bewaldeten , in nordsiidlicher Richtung streichenden Berg- 
zug , der etwa. 	18 km weiter siidlich sich mehr und mehr ver- 
flachend an der in der Nahe von Nowo Achti vorbeifliessenden 
Sanga endigt. 

Die lokale Untersuchung ergab nun zur Evidenz , dass wir es 
bier mit keinem natfirlichen Abflusse, sondern mit einem kiinstlich 
angelegten Kanale zu thun haben, welcher bei hohem Niveaustande 
des Goektschai einen verhaltnismassig geringen Teil des Seewassers 
vermittelst der sich aus 	der natilrlichen Bodenbeschaffenheit 	er- 
gebenden Abflussrinne der Sanga zufiihrt. 	Als ich am 16. August 
1891, und zwar bei beginnender Dunkelheit (es war 8 Uhr abends) 
diesen Kanal passierte , 	fiihrte er noch ein wenig Wasser, so dass 
ich ihn als 	,Rinnsal" 	in mein Tagebuch eintrug. 	Bei meinem 
zweiten Besuche aber, am 1. September desselben Jahres , lag der 
Kanal schon fast ganz trocken, so zwar, dass das Niveau des Sees 
an and fiir sich schon einige Centimeter tiefer lag, als die Kanal-
sohle , und derngemass bei Windstille kein Wasser aus dem 
See mehr abfloss, wohl aber warfen 	damals bei etwas starkem, 
tistlichem Winde die Wel len des Sees noch etwas Wasser in den 
Kanal hinein. 	Im Friihjahre aber, wenn der Wasserspiegel des 
Sees urn etwa 1 m holier liegt wie die Kanalsohle, findet man hier 
einen ganz stattlichen Bach vor. 	Je nach der Jahreszeit also, in 
welcher die Reisenden diese Stelle passieren, werden sie die Existenz 
eines Abflusses konstatieren, resp. leugnen konnen. Die Veranlassung 
zur Anlegung 	dieses Kanales liegt ziemlich klar auf der Hand; 
man wollte mit Hilfe 	des Sees den Wasserreichtum der Sanga, 
welcher gerade wahrend der kritischen Monate Juni und Juli bei 
weitem nicht fiir die Bewasserung der Getreidefelder und Wein- 
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garten in der Eriwanscben Ebene geniigt, 	vermehren. 	Vielleicht 
hat hierbei aber 	auch noch ein anderer,  , weniger national-Okono- 
mischer Grund mitgespielt, der spaterhin erwiihnt werden soil. 

Wenn nun auch dieser Kanal selbst zur Zeit des hochsten 
Niveaustandes im See kaum die Hanle desjenigen Wasserquantunis 
wegfuhrt, welches allein schon durch den Abfluss des Gillysees in 
den Goektschaisee hinein gelangt, so ist dessen Einfluss doch nicht 
ganz zu vernachlassigen hinsichtlich des Betrages der periodischen 
Niveauschwankungen dieses Alpensees, welcher nach alien mir daruber 
gewordenen Nachrichten im allgemeinen bei weitem nicht so be-
deutend ist, wie beim Vansee". 

Und weiterhin ffige ich noch hinzu: 
Joh mOchte hierbei erwiihnen, dass vielleicht auch die Furcht 

der dicht am See wohnenden Dorfler vor den drohenden Uber-
schwemmungen dieselben zur Anlegung des Abflusskanales bei Ele-
nowka (der sogenannten Sanga) veranlasst hat; jedenfalls giebt es 
nur ein en solchen Kanal und nicht, wie es nach Siegers Notiz 
(Globus, Bd. 65, S. 74, Anmerkung 4) scheinen kOnnte, zwei Kantile; 
General Koljubakin hat wahrscheinlich nur den angeblich von Schuh 
Abbas dem Grossen angelegten , spaterhin zugeschwemmten Kanal 
wieder in stand setzen lessen. 	Dieser 	Kanal befindet sich, 	wie 
schon gesagt, kaum 1 km nordlich von Elenowka, welches seiner- 
seits etwa 71/2  km sildlich 	von* dem 	Inselkloster dicht am See- 
ufer liegt." 

Wenn ich 1894, mich vorsichtig ausdruckend, sagte „angeb-
lich von Schah Abbas dem Grossen angelegt", so hat sich dieser 
Zweifel mir inzwischen bestatigt, denn dieser ktinstlich geschaffene 
Abfluss des Goektschai-Sees, 	der 	einen n a t ii rli chen A b flu s s 
fiberhaupt nicht besitzt, sondern nur 24 perennierende Z ufliiss e, 
existierte schon zur Zeit des Ptolemaeos, der uns be-
richtet, dass der Lacus Lychnitis, d. i. der Goektschai-See, 
mit dem Araxes in Verbindung steht. 	Fur eine solche 
Verbindung bietet sich aber dem sonst tiberall von 3000 Meter 
hohen und noch hoheren Gebirgen eingeschlossenen Alpensee die 
einzige MOglichkeit durch den zur Sanga fiihrenden Kenai, der 
demgemass schon in sehr alter Zeit angelegt worden sein muss. 
Gliicklicherweise 	sind 	wir 	in 	der Lage 	diese 	Zeit 	etwas 	zu 
umgrenzen, insbesondere nach oben hin; denn es erscheint a u s - 
gesc hl ossen, dass dieser Abflusskanal vor 800 v. Chr. angelegt 
worden ist. Dafiir sind folgende Grande maassgebend: Die Zweek-
bestimmung des Kanals war augenscheinlich die Zufuhrung grOsserer 
Wassermassen zur Sanga, um mit deren Hill& die Eriwansche Ebene 
ordentlich bewassern zu konnen. 	So lenge nun das Ufergebiet am 
Goektschai-See bei Elenowka-Ordaklu und die von der Sanga durch-
stromten Gefilde sich in den Handen g an z verse hiedener He rrs cher 
und vielleicht auch Volkersc haften befanden, war doch gar nicht 
an die Anlage eines solchen Kanals zu denken, 	dazu hatte es die 
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Eifersucht der Fiirsten auf- und nntereinander schwerlich kommen 
lassen. 	So aber lagen thatsachlich dort 	die Verhaltnisse 	bis 	zum 
Jahre 800 v. Chr.; 	eine 	grosse Zahl 	kleiner Teilfiirsten herrschte 
in der Eriwanschen Ebene, auf den Abhangen des Ararat, zwischen 
Eriwan und dem Goektschai und an den Ufergebieten des letzteren 
selbst, von denen uns Menuas, Argistis I, Sardur III und Rusas I 
eine ganze Reihe in ihren diesbeziiglichen Inschriften nennen. 

Erst als unter Argistis I (nach 800 v. Chr.) die Chalder be-
gannen , den Araxes• zu iiberschreiten und die nordlich davon ge- 
legenen Gebiete 	zu erobern und ihrem Reiche einzuverleiben , 	da 
war mit der dadurch geschaffenen Beherrschung des ganzen Ge-
bietes durch eine Hand auch die Moglichkeit ffir die Anlage des 
Goektschai-Sanga-Kanals gegeben. 	Demgemass bin ich der Ansicht, 
dass letzterer friihestens unter Argistis I (ca. 780 v.. Chr.) entstanden 
sein kann. 	Die untere Grenze bildet die Zeit des Ptolemaeos, also 
etwa der Anfang des II. Jahrhunderts n. Chr., aus dem spatestens 
die uns von Ptolemaeos iiberrnittelten Nachrichten stammen werden. 
Walarend dieses ca. 900 Jahre betragenden Zeitraums ist also m. E. 
der genannte Kanal erbaut worden, und zwar entweder von den 
C h al dern 	oder aber von den Armenier n. 	Letztere 	hatten 
zufolge Xenophons uns in der Anabasis iiberlieferten Nachrichten urns 
400 v. Chr. den Araxes noch nicht erreicht, siedelten damals vielmehr 
noch siidlich 	von 	dem heutigen russisch-tiirkischen Grenzgebirge. 
Um spatestens 200 v. Chr. dagegen war die Eriwansche Ebene be-
reits im Besitze der Armenier, denn damals erbaute Artaxias nach 
den Planen und Angaben 	des zu ihm 	geflohenen Hannibal am 
linken Ufer des Araxes seine neue Hauptstadt Artaxata, die, w e it 
in der Ebene 	gelegen, 	sicherlich nicht von der alarodischen 
Urbevolkerung ,   sondern von 	den Armeniern angelegt worden ist. 
Wir werden also kaum wesentlich fehlgehen , wenn wir die Er-
oberung der Gebiete nordlich vom Araxes durch die Armenier auf 
ca. 300 v. Chr. ansetzen. 

Entweder also ist der Sanga-Kanal zwischen 800 und 300 v. Chr. 
von den Chaldern, oder aber zwischen 300 v. Chr. und 100 n. Chr. 
von den Armeniern angelegt worden. 

Nun scheinen 	aber weiter 	die Armenier keineswegs 	grosse 
Meister auf dem Gebiete der Bewasserungsanlagen gewesen zu sein; 
denn ware das der Fall gewesen, so wtirde die Volkstradition sicher 
nicht geztigert haben, alle die grossen, von den Chaldern angelegten 
Kanale (Schamiramsu, Bergri, Ada-Kanal u. s. w.) einem der grossen 
armenischen Konige zuzuschreiben, statt der Semiramis, die man 
zu diesem Zwecke extra aus Assyrien berbeieilen lasst, oder gar 
einem ganz unbekannten Konige Dji no wa(i)s1). 	Ich selbst habe 

1) fiber 	letzteren 	vergleiehe meine 	Abhandlung 	,Die Herrsebaft 	der 
Genuesen' 	Z. f. Ethnologie 1899 , 	S. 236 ff. 	Dazu Lehmanns Bemerkungen 
Verb. Anthrop. Ges, 1940, S. 40 ff., meine ausfiihrliche Entgegnung ib. S. 288 
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auf meinen zahlreichen und ausgedehnten Touren in Armenien, bei 
denen ich 	den grossten Teil dieses 	umfangreichen Gebietes aus 
eigener Anschauung kennen lernte und die wichtigsten Landesteile 
zwei- , 	drei- 	und 	viermal 	durchstreift 	babe, niemals irgend eine 
gr6ssere Bewasserungsanlage unzweifelhaft armenischen Ursprungs 
gesehen. 	Im Gegenteil, alle grossen und wichtigen Kanale doku- 
mentierten sich 	durch Inschriften und Bauart als chaldischen 
Ursprungs. 	Unter diesen Umstanden halte ich es fiir wenig wahr- 
scheinlich , 	dass 	die 	Armenier den 	Sanga-Kanal angelegt haben, 
wahrend ein solches Werk von den Chaldern geradezu als s el b st-
y e rs tan dlich erwartet werden kann und werden muss. Wenn wir 
z. B. sehen, dass Argistis I, kaum dass er Argistibina-Armavir ge-
grilndet bat, dort auch schon einen grossen Araxes-Kanal fur die 
Bewasserung der. Felder anlegt, so diirfen wir erwarten, dass unter 
ihm und semen Nachfolgern auch die rationelle Bewasserung des 
iibrigen Teiles der Eriwanschen Ebene 	entsprechende 	Fortschritte 
gemacht haben wird, und dazu bot sich die Benutzung der riesigen 
Wassermassen des 	hochgelegenen (ca. 1000 Meter h6her als die 
Eriwansche Ebene) Goektschai-Sees ganz von selbst dem aufmerk- 
samen Beobachter dar. 	Und als solche, als vortreffliche Ausnutzer 
aller Terrainvorteile haben wir die Chalder unbedingt anzusehen, 
deren Konige ja auf ihren nach Norden gerichteten Feldziigen die 
Ufergebiete des Goektschai aus eigener Anschauung kennen lernten. 

Ich nehme 	deshalb hochste Wahrscheinlichkeit dafiir in An- 
spruch , dass der Sanga-Kanal 	von 	den Chalderkonigen angelegt 
worden ist. 	Dabei ist dann noch folgender Punkt von Interesse. 
Der Kanal in seinem heutigen Zustande reprasentiert eine ganz 
offene, nicht weiter verschliessbare Rinne , 	durch die das Wasser 
bei hoherem Niveaustande des Sees ununterbrochen ausstromt. Nun 
bediirfen 	aber die Felder gar keiner Bewasserung wahrend der 
Wintermonate und ebensowenig wahrend des regenreichen Frah-
jahrs , also etwa wahrend der Monate November bis April d. h. 
5-6 Monate lang nicht, und es ist als eine urge Wasservergeudung 
zu betrachten, wenn wahrend dieser Zeit das Wasser des Sees un- 
ausgenutzt weglauft. 	Freilich zur Zeit der periodischen Anschwel- 
lung des Alpensees (Naheres dariiber in meiner oben citierten Globus- 
Abhandlung), in der das Niveau des Sees urn mehrere Meter steigt, 
hat das wenig zu bedeuten, umsomehr aber wahrend der Periode 
des Sinkens des Niveaus, in der es vorkommen kann und such 
regelmassig vorkommt, dass zur heissesten Jahreszeit, in der die 
Felder dringend Bewasserung notig haben, und die ohnehin nicht 
sehr bedeutende Sanga zu einem kleinen , den Wasserbediirfnissen 
bei weitem nicht geniigenden Bache einschrumpft, aus dem grossen 
See fast gar kein Wasser mehr in die Sanga abfliesst. 

bis 299 und meine Schlussbemerkungen 1. c. 1901, S. 488-489, welche diesen 
interessanten Punkt %Yoh! zur Genfige aufgeklart haben. 
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Einer derartigen Wasservergeudung 	unthatig zuzusehen war 
nicht Sache der Chalder; dafiir haben wir nosh heute vorhandene, 
sprechende Beweise an dem Staudamm des von Rusas I, dem Gross- 
vater unseres 	Rusas U, 	urn 	720 v. Chr. 	angelegten 	machtigen 
Rusas-See --= Keschisch Goll. 	Jener Staudamm namlich, der bei- 
laufig gesagt 20 Meter dick, 	50 Meter lang, 	6 Meter hoch und 
aus cyklopisehen Felsblocken errichtet ist, so dass er infolge seiner 
tiusserst suliden Konstruktion den Jabrtausenden getrotzt hat, 	be- 
sitzt eine 	aus 	schonbehauenen 	Quadern 	hergestellte 	reckteckige 
AusflussOffnung von 1,50 Meter Hobe und. 1 Meter Breite, an deren 
Innenseite sich 	eine 	Schleuse 	in 	Form 	einer Steinplatte 	befand, 
durch deren Heben oder Senken der Wasserausfluss vermehrt oder 
vermindert, resp. such ganz abgestellt werden konnte. 	Durch eine 
solche Schleuse konnten also, wenn ganz geoffnet, bei einer Minim al - 
geschwindigkeit des ausstromenden , f r e i h e r a b fa 11 end en Wassers 
von 4-5 Metern in der Sekunde nicht weniger als 6-71/2  Sekunden- 
kubikmeter abfliessen. 	Und solcher Schleusendamme giebt es am 
Rusas-See zwei, durch die also insgesamt 12-15 Kubikmeter pro 
Sekunde abfliessen konnten. 	Eine derartige kolossale Wassermasse 
war naturlich fur die Bewasserung der Ebene von Van nicht notig, 
batte such das riesige, ganz gefullte Bassin von minimal 60 Millionen 
Kubikmeter Inhalt in knapp zwei Monaten zum Leerlaufen gebracht. 
Vielmehr dienten diese fur den normalen Bedarf viel zu grossen 
Schlensen 	gleichzeitig 	als 	Sicherheitsventil, 	wenn 	infolge 	eines 
schneereichen Winters und regenreichen Friihlings der Stausee fiber- 
zulaufen drohte. 	Natiirlich werden die Chalder mit dem ganzlichen 
Aufziehen der Schleusen nicht so lange gewartet haben, bis der 
See gestrichen voll war , sondern 	da sich der Eintritt 	dieses Er- 
eignisses ja an dem standigen Steigen des Niveaus leicht voraus- 
sehen liess, 	schon 	bei Zeiten 	die 	Schleusen so 	weit geoffnet 
haben, dass ein tJberlaufen des Sees unmoglich gemacht wurde. 
Dabei sei hier nur ganz kurz auf die bekannte Thatsache hin-
gewiesen, dass alle Staudamme durchbrochen und weggerissen zu 
werden pflegen, sobald das Wasser ca ber sie hinweg fluthe t. 

Diese weitergehende Bestimmung jener Schleusenthiiren 	als 
Sicherheitsventile muss nun wohl in 	den Kreisen der haufigem 
Wechsel unterliegenden tiirkischen Beamtenhierarchie in Vergessen-
heit geraten sein, denn sonst liesse es sich nicht erklaren, dass die 
eine grosse Schleussenthur 	eines Tages durch Bestampfung mit 
lehmiger Erde ganzlich geschlossen, auch die Aufziehvorrichtung 
derselben entfernt wurde. 	Hier muss ich zur Erlauterung bemerken, 
Bass das Bassin des Keschisch Goll durch zwei gewaltige Staudamme 
gebildet wird, von denen der eine und zwar der grossere 100 Meter 
lang ist und sich mit seiner Schleusenanlage an der Nordwestecke des 
Sees befindet, wahrend der andere, oben erwahnte, nur 50 Meter lange 
sich an der Westseite, 3/4  Kilometer nordlich von der Stidwestecke 
des Sees befindet. 	Das durch die Nordschleuse abfliessende Wasser 

   
  



192 	Belch, Die Steleninschrift Rums' II etc. 

lauft nor dlich urn den Warrak Dagh herum, wobei es die Garten 
und Felder vieler "Miler bewassert and zahlreiche Miihlen treibt; 
so gelangt es schliesslich zur Gartenstadt Van und such nach To-
prakkaleh. und bewassert den nordlichen und rnittleren Teil der 
Ebene von Van. 	Dies war der einzige , mir auf meinem kurzen 
Besuche 1891 	bekannt gewordene Abfluss des Rusas - Sees. 	Im 
Winter 1898 und im Sommer 1899 babe ich dann Gelegenheit 
gehabt, die Verhaltnisse dieser grossartigen Stauanlage eingehender 
zu studieren, und dabei entdeckte ich dann den Staudamm and die 
Schleuse nahe der Siidwestecke des Sees, deren Abflusswasser ehe-
mals urn den S ii d fuss des Warrak Dagh herumlief und 'den Sad- 
lichen Teil der Ebene von Van 	bewasserte. 	Ich sage nehemals', 
denn thatsachlich funktioniert diese Schleuse nicht mehr, die tiir-
kische Regierung hat sie vor einigen Jahrzehnten in der oben ge-
schilderten Weise ausser Betrieb setzen lassen, urn das Wasser des 
Keschisch Goll 	ausschliesslich fiir die Gartenstadt und den Ord- 
lichen Teil der Van-Ebene verwenden zu k8nnen. 	Dann gab es 
1891 einen sehr schneereichen Winter, dem ein regenreiches Frith-
jahr folgte, und die Folge war das Uberlaufen des Sees and der 
Durchbruch des gewaltigen Sperrdammes an der Nordwestecke. Die 
aufgestauten enormen Wassermassen ergossen sich in den am Fusse 
von Toprakkaleh 	vorbeifliessenden Angusneertschai , in gewaltiger 
Welle dessen Briicke und viele an ihm stehende Hauser fortreissend 
und grossen Schaden, namentlich auch in den benachbarten Obst- 
mid Weingarten, anrichtend. 	Die furchtbare Gewalt dieser Welle 
wird verstandlich , 	wenn 	man 	beriicksichtigt, 	dass der Rusas-See 
ca. 2500 Meter hoch gelegen ist, der kaum 30 Kilometer entfernte 
Van-See aber 1625 Meter, sodass das Wasser mit dem enormen 
Gefalle von ca. 30/a  berabstiirzt1). 

Spater hat dann im Jahre 1894/95 	die tiirkische Regierung 
diesen Sperrdamm neu auffiihren lassen, aber natiirlich bei weitem 
nicht in der soliden Bauart der Chalder. 	Die auf den alten Fun- 
damenten aufgefiihrte Mauer ist bis zu 3 Meter hoch , unten nur 
ca. 4 Meter, oben gar nur 11/2  Meter dick und so schwach, dass 
sie dem Druck des ganz gefiillten Bassins schwerlich zu widerstehen 
vermag. 	In diesem Danim sind 2 Schleusen von 65 X 65 Centim. 
Grosse angebracht, die zusammen noch nicht einmal die Halfte des 
Wasserquantums 	der 	chaldisehen Schleuse 	durchlassen. 	Und urn 
nun die Fiillung des Staubeckens und die dadurch gegebene Gefahr 
eines erneuten Dammbruchs zu vermeiden , hat die Regierung zu 
einem ebenso einfachen wie thOrichten Mittel 	gegriffen: sie lasst 
die. Schleusen standig — such im Winter — offen! 	So fand ich 

1) Die Inschrift von Kaissaran liegt noch erheblich hOher, namlich in 
2780 Meter Hilhe und gehort mit der Kelischin-Stele und der Bingal Dagh- 
Inschrift zu 	den . hochsten, 	in 	Armenien 	vorkommenden 	Inschriften. 	Die 
Keschisch-Goll-Stele befindet sich in einer Hohe von ca. 2380 Meter (resp. be-
fand sich d or t, denn jetzt ist sie im Berliner Museum aufgestellt). 
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die Verhaltnisse 	und 	den 	fast ganzlich 	trocken gelegten See am 
;!(:). Dezember 1898 	(natiirlich 	bei 	vollgeoffneten Schleusen); 	und 
als ich am 12. Mai 1899 	wieder 	hinaufritt , 	enthielt 	das Bassin 
abermals nur sehr wenig Wasser, und das z u Beginn der heissen Zeit! 

Hoffentlich 	besinnt sich die tiirkische Regierung , welche aus 
den Berieselungswasser des Rusas-Sees 	grosse Einnahmen bezieht, 
endlich wieder auf ihre Pflicht, lasst die andere, die alte chaldische 
Sehleuse als Sicherheitsventil wieder in Betrieb setzen, den miserablen 
neuen Damm in einer den Druckverhaltnissen entsprechenden Weise 
verstarken und stellt so den alten Zustand wieder her, bei dem die 
Bewohner der Van-Ebene keinerlei Mangel an Berieselungswasser 
batten. 

Ganz ahnliche Verhaltnisse nun haben wir fiir den chaldischen 
Sanga-Kanal anzunehmen. 	Sicherlich 	befand 	sich dort eine Stall- 
anlage, wie sie ftir die Zeiten niedrigen Wasserstandes im See un-
bedingt erforderlich war, urn einer nutzlosen Vergeudung des kost-
baren Wassers wahrend der Winter- und Frilhjahrsmonate vorzu- 
beugen. 	Und ich bin ilberzeugt, dass man beim Nachgraben an 
jenem uralten 	Kanal 	auch 	sicherlich 	noch Uberreste 	der 	alten 
chaldischen Schleusenanlage entdecken wird, wenn anders dieselben 
nicht schon bei der Anlage der grossen, 	von Dilijan nach Eriwan 
fuhrenden, dicht am Seeufer entlang laufenden Chaussee aufgedeckt 
and beseitigt worden 	sind, 	woriiber ja 	die 	bei dem Bau dieser 
Chaussee beschaftigt gewesenen Ingenieure und Arbeiter, sowie die 
Bauern der benachbarten Miler, namentlich Elenowkas, wohl noch 
Auskunft geben konnten. 	Die Festlegung dieses Punktes wfirde 
den russischen Kollegen kaum grosse Schwierigkeiten bereiten und 
von der Wissenschaft sehr dankbar begriisst werden. 	Auch 	die 
gelehrten Herren 	in Etschmiadzin , 	z. B. Erzbischof Mesrop Sem- 
batian, Archimandrit Galust Ter Mkertchian, Mesrop Ter Mowsar- 
Sian u. v. a., konnten sich bequem dieser Aufgabe widmen , zumal 
sie unter den alten Munchen des nahe gelegenen Sewan-Klosters 
sieherlich noch einige Augenzeugen und Zeitgenossen des Chaussee-
banes finden werden. 

Die Frage, welcher Chalderkonig jenen Sanga-Kanal angelegt 
hat, lasst sich 	z. Z. 	bei 	dem 	gttnzlichen 	Mangel 	an Inschriften- 
Material natiirlich nicht mit Bestimmtheit entscheiden. 	So viel aber 
ist doch ohne weiteres klar , 	dass eine Notwendigkeit fur die An- 
lage desselben nicht vorlag, so lange man. in der Ebene nicht Baran 
gegangen war, grosse Kanalsysteme aus der Sanga abzuleiten. 	Ent- 
weder also existierte 	der 	Goektschai-Sanga-Kanal schon 	zur Zeit 
lima' II, war also von einem seiner Vorganger angelegt, — und 
in diesern Falle 	durfen 	wir auf die 	Auffindung weiterer Kanal- 
inscbriften friiherer chaldischer Konige in jenem Gebiete hoffen, — 
oder aber Rusas II machte selbst jenen Durchstich des westlichen 
Goektschai-Seeufers, weil er schon bald nach der Anlage seines in 
unserer Inschrift erwiihnten Bewasserungskanals bemerkt hatte, dass 
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es dem Sangafluss MI Hochsommer an Wasser fehlte. 	Damit wird 
die Zeit der Anlage 	des Goektschai-Kanals eingeengt auf die Zeit 
von ca. 780-680 v. Chr., und zu gleicher Zeit ist dadurch klar- 
gestellt , 	dass 	in 	der That nicht die Armenier, sondern vielmehr 
die Chalder die Urheber desselben sind. 

Und wenn man nun weiter beriicksichtigt, class noch Argistis II 
emsig damit beschaftigt war, 	grosse Bewasserungsanlagen fiir die 
am Nordufer des Van-Sees, im Herzen Chaldias gelegene Ebene von 
Ardjisch zu schaffen, so ist es kaum denkbar, dass dessen Vorganger 
sich mit Kanalanlagen im weit entfernten Norden des Reiches be- 
fasst haben 	sollten , 	so lenge 	ihre eigentliche Hauptdomane, das 
Ufergebiet des 	Van-Sees, noch dringend neuer oder erweiterter 
Kanalanlagen bedurfte. 	Der von Argistis I fiir Argistibina-Armavir 
angelegte Kauai kann fur diese Argumentation nicht als Gegen-
beweis herangezogen werden, denn hierbei handelt es sich urn eine 
Ausnahme. 	Armavir war von Argistis I als Haupt- und Stfitzpunkt 
der chaldischen Macht in einem neuer obert en Lande, in ganz-
lich wasserloser Gegend gegriindet worden. Weder die Burgbesatzung 
noch auch die 	unter 	deren Schutze entstehende chaldische Stadt- 
ansiedlung konnte ohne ausreichendes Trink- und Berieselungswasser 
existieren; 	es 	war 	also die Kanalanlage fiir Argistis I eine durch 
die politischen Verhaltnisse erforderte Notwendigkeit. 

Demgemass 	wird 	also wohl der Goektschai - Kanal zwischen 
714 v. Chr. (= 	Datum 	der Thronbesteigung 	Argistis' II) und 
ca. 680 v. Chr. entstanden sein , genauer noch: nach dem Anshan 
des fur die Bewasserung der Ebene von Ardjisch bestimmten Kanal- 
netzes, den wir auf ca. 700 v. Chr. ansetzen konnen. 	Wir hatten 
also nur noch die Wahl zwischen dem Ende der Regierung Ar- 
gistis' II und Rusas II selbst. 	Und 	da 	spricht nun 	die Wabr- 
scheinlichkeit dock augenscheinlich meter fur letzteren ; wer das far 
die Ebene zwischen Eriwan und Etschmiadzin bestimmte Sanga- 
Kanalnetz angelegt hat, 	der dfirfte 	wohl 	auch den 	Abfluss des 
Goektschai-Sees zur Vermehrung des Berieselungswassers konstruiert 
und gegraben haben. 	M. E. haben wir also in Rusas II (ca. 680) 
auch den Urheber des Goektschai-Sanga-Kanals zu erblicken , und 
es steht zu hoffen , 	dass sich noch dereinst eine darauf bezugliche 
Inschrift Rusas II in der Nahe des Goektschai-Sees finden wird. 

Alle diese Ausfiihrungen aber haben zur Voraussetzung, dass 
Rusas II sein Kanalnetz, wie 	es nach 	den lokalen Verhaltnissen 
allerdings am wahrscheinlichsten, aus der Sanga ableitete ; letztere 
hatte dann auch in diesem Falle bei der Urbev6lkerung den Namen 
Ildar oder Ildaru gefiihrt. 	Es ware eine weitere dankbare Aufgabe 
fiir die russischen Forscher, festzustellen, ob und in welcher Form 
sich dieser alte Name dort vielleicht noch erhalten hat. 	Hierbei ist 
zu beachten , dass die Fliisse Transkaukasiens und Arm eniens , wie 
iiberhaupt Vorderasiens, im allgemeinen nach den Ortschaften — 
insbesondere den grosseren — benannt sind , 	an denen sie vorbei- 
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fliessen. 	So durfte auch wohl der Flussname Ildar auf eine Ort- 
sehaft oder Landschaft zurackzufiihren sein, welche von diesem Ge-
wasser auf seinem Laufe beriihrt oder durchstromt wird. Vielleicht 
kann in dieser Beziehung die Thatsache, dass der in der Nahe der 
Sanga und etwa 14 Kilometer nordostlich von Eriwan belegene be- 
deutende Ort Elar — bekannt durch 	die dort vorhandene Fels- 
inschrift Argistis' I — auch Illar gesprochen und geschrieben wird 
(taut Ausweis der officiellen russischen Statistik des Kaukasus vom 
Jahre 1893), als Fingerzeig dienen. 	Ein Zusammenhang zwischen 
den beiden Namen Ildar und Illar scheint mir jedenfalls nicht un-
moglich. Vielleicht aber hat sich auch der von Rusas II dem neuen 
Kanalsystem gegebene Name Ume(ini) bis heute in 	dieser oder 
ahnlicher Form in der Eriwanschen Ebene. zwischen Eriwan und 
Etsehmiadzin 	erhalten , 	ein Punkt, 	der von letzterem Kloster aus 
ja sehr leicht festzustellen ware. 

find nun noch eininal zur Frage nacb 	dem urspriinglichen 
Aufstellungsort der Stele. 

Von der Sanga ist iiberhaupt nur ein einziger grosser Kanal 
abgeleitet, eben der auf S. 185 erwahnte, und nur dieser kann fiir 
den von Rusas II angelegten Kanal in Betracht kommen. 	Kaum 
21 '2  Kilometer hinter der Ableitungsstelle beginnt dann dieser grosse 
Kanal sich in eine gri5ssere Zahl von kleinen Seitenkanalen zu spalten, 
und ein derartiger, ganzlich unbedeutender Wasserlauf kann 
auch nahe bei der Kirche Surp Gregor vorilberfiihren. 	Bei solchen 
Lokalverhaltnissen 	erscheint es 	mir aber doch sehr unwahrschein- 
lich, dass Rusas seine Stele an einem unbedeutenden Seitengraben 
aufgestellt haben 	sollte , 	vielmehr wurde hierfiir die unmittelbare 
Nachbarschaft der Ableitungsstelle des Hauptkanals aus der Sanga 
der geeignetste Platz gewesen sein. 	M. E. hat dann also die Stele 
dort ursprfinglich 	gestanden 	und 	ist 	spaterhin , 	als 	Surp Gregor 
erbaut wurde, die wenigen Kilometer bis zur Baustelle transportiert 
worden, 	urn 	als 	Schriftdenkmal 	der 	„ Semiramis' 	oder 	der 
„altesten armenischen Konige" beim Kirchenbau mit ver-
wendet zu werden. 

Zu patari(s), dem chaldisch-alarodischen Ausdruck fiir „Stadt" 
nUichte ich noch bemerken, dass Herr Pfarrer Ernst Lohmann schon 
vor drei Jahren 	mir 	gegeniiber 	brieflich 	darauf hingewiesen hat, 
Bass dieses Wort nicht nur in den verschiedenen antiken Stadte-
namen Vorderasiens „Patare (so in Lycien und Cappadocien) ent-
halten ist, sondern dass es auch augenscheinlich identisch 1st mit 
dem Pnteria, wie man frillier gelesen hat, resp. §ebiteria, wie Leh-
mann jetzt liest, der Inschrift von Palu, das Lehmann fur den alten 
Namen von Palu halt. Lohmanns Ansicht ist m. E. auch durchaus zu-
treffend, namentlich wenn wir die Grundform des Wortes als Pteria 
oder Ptera annehmen, denn auch der von Herodot angegebene Name 
der grossen cappadocischen Stadt, welche Crosus zu Beginn des Feld-
zuges gegen Cyrus erobert und plfindert und die dann sonderbarer- 
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weise von keinem der spateren Schriftsteller wieder genannt wird, 
ist augenscheinlich 	nichts 	anderes 	als das patari der chaldisehen 
Inschriften, demnach iiberbaupt kein Eigenname, sondern eM Appel- 
lativum. 	Keilsehriftlich kann nun Pteria kaum 	anders denn lit, 
(Pi, Pe)-teria 	wiedergegeben werden , 	wovon Biteria eine leichte 
Nuance ist. 	Fugt man letzterem 	Wort das turanische Locativ- 
Prafix Sa (Se) an, so erhalt man Sebiteria, also den in der Inschrift 
von Palm vorkommenden angeblichen Eigennamen. 	Dass der alte 
Name von Palu nicht wesentlich 	anders gelautet haben kann als 
eben Palu , ist aus dem altarmenischen Namen des umliegenden 
Gaues zu folgern, der Balahowith lautet. 

Auch darin diirfte E. Lohmann recht behalten , dass der an-
gebliche Name der am rechten Euphratufer,  , an der Miindung der 
Sagura gelegenen Stadt Pitru, die nach der herrschenden Annahme 
identisch ist mit dem Pethor der Bibel, ebenfalls nur eine Nuance 
von Pteria-Patari darstellt. 

Dasselbe bat dann aber auch in. E. von den verschiedenen Stadten 
namens Petra (z. B. in Nordarabien, am Pontus u. s. w.) zu gelten. 

Sehr annehmbar erscheint mir ferner E. Lohmanns Ansicht, 
dass auch in Eupatoria dieses turaniscbe Wort Pteria-Patari ent-
halten sei. 

Die Ermittelung der Wurzel Ptr, welche uns in den Wort-
formen Patara, Parri, Pieria, Petra, Pitra , Peter, Patoria u. s. w. 
entgegentritt, als turanischer Ausdruck fiir „Stadt", hat noch einen 
ganz besonderen Wert fur die vorderasiatische Altertumsforschung, 
weil uns damit zugleich eine s i c h e re hethitische Wortwurzel ge- 
geben wird. 	Denn Pitru war bezeugtermaassen eine echt hethitische 
Stadt, welche die Assyrer nie anders als Ana-.Atar-utir-abat nennen 
mit dem jedesmaligen Beifiigen , 	dass 	die He thit e r diese Stadt 
„Pitru" nennen. 	NatUrlich wurden nur grosse und wichtige Stadte 
als Ptr bezeichnet. 	Und da wir gerade bei den hethitischen In- 
schriften angelangt sind , so will ich hier gleich eine Beobachtung 
mitteilen, die ich soeben, wahrend ich dieses schreibe, gemacht habe. 
Sie betrifft das Zeichen I C, welshes Peiser als „Sinntrenner ", 
Jensen und alle spateren als „Worttrenner" aufgefasst haben. 
Freilich ergeben sich dabei gewisse Schwierigkeiten ; denn als Wo r t - 
trenner gehtirt dieses Zeichen naturgemass immer z wi s ch en zwei 
Worte, am Ende einer Inschrift ist es zum mindesten fiber- 
fliissig , 	am Anfange einer solchen aber geradezu unerklarlich 
und widersinnig. 	Nun finden wir es aber sowohl am Anfange der 
Hadad - Steleninschrift von Babylon , 	wie 	auch 	der Konigsstelen- 
inschrift von Tyana , die in den Publikationen, weil nach dem be-
nachbarten Stadtchen Bor transportiert und dont von Ramsay ent- 
deckt , 	jetzt 	leider 	falschlich 	als 	„Inschrift 	von 	Bor" 	figuriert. 
Demgemiiss wtirde dieses Zeichen richtiger als „Wortbeginner" denn 
als „Worttrenner" zu deuten sein. 

Eine andere Schwierigkeit liegt darin, dass dieses Zeichen mit- 
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enter verdoppelt auftritt, so z. B. in der Schaleninschrift, eine That-
sache, die bei der bisherigen Auffassung gar nicht oder doch nur 
sehr unbefriedigend zu erklaren versucht worden ist. 	Wer aber 
IC als 	„Worttrenner" auffasst, 	muss 	doch auch wohl erwarten, 
dass dasselbe in Inschriften, 	in 	denen 	es tiberhaupt auftritt, 	nun 
such regelmassig zur Anwendung gelangt , also all emal zwi- 
schen je zwei Worten erscheint. 	Das ist aber durchaus nicht der 
Fall, vielmehr wtirde die Anwendung 	dieses Zeichens, 	wenn es 
wirklich einen Worttrenner darstellte , 	eine rein will k ii rliche 
sein. 	Das geht 	zur Evidenz aus 	den 	Inschriften 	ohne weiteres 
hervor, denn in denselben waren dann Worte von 17-20 Zeichen 
etwas ganz gewohnliches , 	es kamen aber auch solche von 25, 28, 
30, ja selbst 47 Zeichen vor, was doch als hochst unwahrscheinlich, 
ja geradezu unmOglich bezeichnet werden muss. 	So befinden sich 
in der Schaleninschrift zwischen zwei 	„Worttrennern" 42 Zeichen, 
in der Hadad-Inschrift Z. 4: 	25 	Zeichen, 	in 	der Inschrift 	von 
Eirtsch oghlu : 30 Zeichen, in derjenigen von Iskenderum: 31 resp. 
33 Zeichen , 	in 	der 	grossen 	Djerabolus - Inschrift 	mindestens 
(d. b. soweit die Zeilen erhalten sind, 	es 	konnen also 	auch noch 
erheblich mehr gewesen sein) 28, resp. 28, resp. 47 Zeichen u. s. w. 

Diesen Thatsachen gegentiber scheint mir die bisher dem Zeichen 
I C beigelegte Bedeutung nicht langer aufrecht zu erhalten zu sein. 
Allen Schwierigkeiten der Deutung aber entgeht man, wenn man 
annimmt, dass durch das vor- resp. ubergesetzte I C angezeigt werden 
soil, dass das nachfolgende Zeichen (mit den eventuell angeffigten 
phonetischen Komplementen) 	nich t al s L autwert, sondern 
als Ideogramm zu lesen ist, 	dass also I C ein „Ideogramm- 
Anzeiger" ist. 	Kommt dann dieses Zeichen z. 13. verdoppelt vor, 
so beisst das, dass die zugehorigen zwei Hieroglyphen je als Ideo- 
gramm zu lesen sind. 	Und haben wir, wie es in der Loweninschrift 
von Mar'asch 	mindestens 	viermal 	vorkornmt , 	die 	senk r e cht e 
Zeicbenfolge : 	I C, Hieroglyphe x I C, 	Hieroglyphe y u. s. w. , 	so 
bedeutet das ebenfalls, dass sowohl die Hieroglyphe x wie auch y 
als Ideogramm zu lesen sind. 	Bei Hieroglyphen, welclae lediglich 
und ausschliesslich als Ideogramme gebraucht werden, ist die Vor-
setzung des Zeichens I C ein tiberaissiger Luxus und deshalb auch 
fast nie zu beobachten. 	Zu solchen Zeichen scheint die Hieroglyphe 
far „Ich (resp. „ich bins)" 	zu 	gehoren , 	ebenso 	das 	Zeichen 	fiir 
„lister, erzeugen" ---= der Phallus u. s. w. 

Bestatigt 	sich 	meine 	Anschauung 	von 	der Bedeutung 	des 
Zeichens I C als 	richtig , 	so 	entfallt 	damit 	auch die Moglichkeit, 
den Anfang der Inschrift von Tyana (Bor) als „Syennesis“ zu lesen, 
da diese Inschrift ebenfalls mit dem „Ideogramm-Anzeiger“ beginnt, 
das erste Zeichen sonach nicht als Laut, sondern als Ideogramm 
aufzufassen ist. 
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Zur E§miin`dzar-Inschrift. 
Von 

Franz Praetorius. 

Die in der Eginfm'azar-Inschrift ZI. 4 and 20 stehende Buch- 
stabengruppe 4,:p wird, 	soviel ich sehe , 	allgemein aufgefasst als 
„meine Beschworung". 	Gleichwohl fiihit man, dass diese Erklarung 
etwas fern hergeholt ist. 	Ob weiter die unmittelbar folgende Pre- 
position rlti in dem lurch diese Auffassung geforderten Zusammen- 
hange besonders gut passen 	wiirde, 	erscheint zweifelhaft. 	Noch 
starkere Bedenken 	erregt 	das 	an 	paralleler Stelle 	der Tabnit-In- 
schrift stehende r 	,n. 	Man ist diesen Bedenken dadurch aus dem 
Wege gegangen, dass man entweder (trotz der ausseren Ahnlichkeit) 
zwei ganz verschiedene Wendungen angenommen hat (-rql ,7;;:7 mid 
rti -g7:), oder dass man in rift t7] eine Nachlassigkeit des Steinmetzen • 
fiir ;IN ,1::p gesehen hat. 

ich lese vt.t ,.)? ..t, ,wer immer du Besitzer sein mogest: kein 
Fiirst noch irgend ein Mensch soil Offnen u. s. w." 	Das kurzgefasste 
li, 	entspricht 	seinem 	Sinne 	nach 	ungefahr 	dei 	ausflihrlicheren 
t l'-vrt rI ,N pm tvt,,t der Tabnit-Inschrift „der du diesen Sarg zu 
Besitz erhaltst". 	Vgl. ferner in griechischer Grabschrift Earte E/ b 
i'x co v 	TO 	XC5Q0V , 	pi7r0r£ 	 furazEtvijayg 	rotiraw 	r I, 	(Dittenberger, 
Sylloge 2  II, Nr. 888). 
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Sabbath. 
Von 

II. Zimmern. 

Im letzten Hefte der Proc. of the Soc. of Bibl. Arch. (Vol. XXVI, 
Febr. 1904 , Tafel 	hinter p. 	56) 	hat 	Pinches 	einen bisher nur 
sehr fragmentarisch bekannten Keilschrifttext in bedeutend vervoll- 
stiindigter Gestalt zuglinglich gemacht , der, 	wie natiirlich Pinches 
selbst gesehen hat, in seinem jetzigen Wortlaut von grosser Wichtig-
keit fur die gerade neuerdings wieder vielumstrittene Sabbath-Frage 
ist. 	Da aber die Lesung und tbersetzung des Textes bei Pinches 
an einigen Stellen falsch ist, so haben sich auch in seine auf p. 51-56 
vorausgehenden Ausfiihrungen fiber „Sapattu, the Babylonian Sabbath" 
mehrere falsche Aufstellungen eingeschlichen , 	die, 	wenn sie nicht 
alsbald richtig gestellt werden , 	leicht 	weiteres Unheil 	anrichten 
konnten. 

Der betreffende Text (K. 6012 + K. 10684 aus der Bibliothek 
Assurbanipals , 	vervollstandigt durch 	eine Anzahl von neubabylo- 
nischen Duplikaten) behandelt, nach Art babylonischer Vokabulare, 
das Wort iiinu 	„Tag" 	in 	allerlei 	Verbindungen: 	„halber 	Tag' ; 
„ganzer Tag" 	(ama-ka/) 1) 	bezw. 	„erster (Monats-)Tag" ; 	„zwei2) 
Tage" bezw. „zweiter (Monats-)Tag" 8); „drei Tage" bezw. „dritter 
(Monats-)Tag" ; 	„vier Tage" 	bezw. 	„vierter (Monats-)Tag" ; 	„flint' 
Tage" bezw. „fiinfter (Monats-)Tag" ; „sechs 4) Tage" bezw. „sechster 

1) Vgl. dazu meine Beitr. z. bab. Rel. 164f. Awn. 8 zu Nr. 52 und jetzt 
tomb Schreibungen wie TA-mu ak-kal (flir ana kill) CT XVI 35, 29; XVII 26, 73. 

2) Das von Hilprecht, Assyriaca 67 ff. mitgeteilte neubabylonische Zahien- 
fragment aus Nippur (Ni. 1893) bietet gi-nu-u statt ii-na. 	Durch dieses Frag- 
ment, das sich nunmehr als 	direktes Dnplikat zu unserem Texte herausstellt, 
ist such die Ergs.nzung zu 'l-mu hinter den Zahlen 2-10 gesichert. 	Pinches 
ist die Zugehorigkeit des Nippur-Fragments zum vorliegenden Texte ganz ens-
ganger'. 

3) Unser Text lehrt, durch den ganzen Zusammenhang wie durch die 
Ideogramme , dass man auch im Assyrisehen, lihnlich wie im Hebr8ischen und 
teilweise im Aramaischen , bei Angabe der Monatstage die Kardinalzahl , nicht 
die Ordinalzahl, gebrauchte , und zwar, gleichfalls wie im llebraischen und 
Aram5ischen, bei den Zahlen 3-10 mit der Femininform der Kardinalzahl 
neben dem maskulinen ii 9 YLU. 

4) Ni. 1893: aig-git-ti. 
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(Monats-)Tag" ; 	nsiebeni) 	Tage" 	bezw. 	„siebenter 	(Monats-)Tag" ; 
„acht 2) Tage" bezw. „achter (Monats-)Tag" ; „neun 3) Tage" bezw. 
„neunter (Monats-)Tag" ; 	„zehn 4) Tage" 	bezw. 	„zehnter (Monats-) 
Tag". 	Es 	folgt 	nun 	unmittelbar: 	15. 	Tag 	= :JCL-pat-ti 5 ), 
19. Tag = ibbiz(i) , 20. Tag = ariz, 25. Tag = arliu. qa[ta] 7 ), 
30. Tag = .§elaha. 	Daraufdann endlich eine weitere Anzahl von 
Bezeichnungen 	fur bestimmte Monatstage und Festtage, namlich 
bubbulum, uhulgallum, Elmu lem[nu], iimu k[i-is-pu]',), umu rimIts, 
iimu teliltum, amu isinnu, 'emu egg.e:su, itmu arliu, anzu akitu'in, 
die an und fiir sich 	sehr 	viel Interessantes 	bieten, 	deren nahere 
Besprechung ich mir aber bier versagen muss. 

Die neue inschriftliche Angabe fiber den babylonischen sapattu 
(sabattu) 9 )-Tag 	bringt 	uns in einer Hinsicht willkomrnenen neuen 
Aufschluss, 	in anderer Hinsicht lehrt sie 	uns, 	dass das Sabbath- 
Problem in Wirklichkeit vielleicht noch verwickelter liegt, als wir 
es uns bisher vorgestellt hatten. 	Zuni chst erfahren wir jetzt mit 
Sicherheit, dass speziell gerade der 15. Tag des (30-tigigen) baby- 
lonischen Monats den Namen gapattu fiihrte. 	Nach der ganzen 
Anordnung des Vokabulars ist es 	somit, 	auf den 	ersten Mick 
wenigstens, 	nicht gerade wahrscheinlich, 	dass 	etwa auch der 7., 
14., 21., 28. Tag von den Babyloniern als &apattu-Tage bezeichnet 
worden waren, wie man bisher auf Grund der babylonischen Herne- 
_ 

1) Ni. 1893: sib-ti, also nicht sib['itJ zu ergiinzen. 
2) Ni. 1893: sa-man-ti, also nicht saman(n)a[tuJ an ergiinzen. 
3) Natiirlich til-ti, wlihrend Pinches unbegreiflicherweise bat-ti liest, was 

ihn dann zu allerlei seltsamen Spekulationen 	fiber einen Zusammenhang mit 
gabattu and nubattu mid deren angeblich sumerische Etymologie verfuhrt hat. 
Schen Hilprecht hatte in seinem Fragment ganz richtig [ti]l-ti gelesen und diese 
Form richtig erklart (= ti/ti = tigti = tliati = tiaiati = tii'ati). 	Auch 
in Magifi V 83 bedeutet tilti unix gewiss, wie such schon Meissner, Suppl. 102 
zu vermuten scheint, „noun Tage". 

4) Hier muss 	nattirlich 	statt des 	ganz 	sinnlosen e-ki-i,s-ti, 	das Pinches 
bietet, e-ter-ti auf dem Originale stehen. 	Die bei einigem Nachdenken freilich 
leicht vermeidliche Verlesung erkliirt sich 	dadurch , 	dass in neubabylonischer 
Schrift das Zeichen ier eine ziemlich iihnliehe Form 	hat, wie 	die 	Zeichen- 
gruppe ki-is. 

5) Somit hatte ich KAT3  593 Anm. 3, als der Text noch ganz fragmen- 
tarisch vorlag und diese Zeile bereits hinter la- abbrach, 	mit Hecht schen zu 
ia[battuJ ergknzt. 

6) D. i. (gottlicher) Zornestag (Jensen, ZA IV 274). 
7) So, arbu TIL . [LA] im Sinne von Monatsende, mochte ich am ehesten 

ergiinzen. 	Bcachte dazu
' 
 dass bei der Sechsteilung des Monats (s. im Folgenden) 

der Beginn des letzten Sechstels durch den 25. Monatstag markiert wird. 
8) So ist natilrlich, statt finzu k[i,sikki?] (Pinches), 	zu ergknzen. 	S. zu 

K. I. ASE. GA  = kastipu, kispu CT XVI 10, 9/10; XVII 37, K. 3372 Obv. 7 '9. 
9) Im vorliegenden Text ebenfalls iapattu geschrieben, wie in der snit 

langem bekannten Vokabularangabe RR 32, 16ab um nulc libbi = .fa-pat-
turn und wie wahrscheinlich such in Schopf. Taf. V 18 (s. dazu folgende Seite 
Anm. 6); anderwarts ia-bat-tu mit b (so CT XII 6, 24; 	10, 25; 	11, 8; vgl. 
such 22 in 38180 Rev. 9). 	Ob b oder p das Urspriingliehe, Iiisst sich a priori 
nicht entscheiden. 
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rologien mit der eigenartigen Hervorhebung der Siebener-Tage viel- 
fach als nahezu richer angenommen hatte 1). 	Der 15. Monatstag 
als gapattu-Tag muss nun, nach allem was wir caber die Astronomic, 
Astrologie und den Kalender der Babylonier wissen , diesen seinen 
Charakter notwendig als der V ollmonds tag tragen. 	So erreicht 
ja z. B. nach der von 	der Sechsteilung 	des Monats ausgehenden 
schematischen Ansetzung des Mondlaufs bei den Babyloniern der 
Mond in seiner tiiglichen Bewegung am 15. Tage gerade 18002). 
So wird z. B. auf K. 170 (bei Delitzsch, Ass. Lesest.1  39) der 15. Tag 
ausdriicklich 	als 	der Vollmondstag 	aufgefiihrt. 	So begegnen wir 
such in der altbabylonischen Zeit dem 15. Tage als dem Vollmonds- 
tage iin Gegensatz zum Neumondstage 8). 	Daneben 	gab es nun 
allerdings auch 	eine 	auf einer Vierteilung des Monats beruhende 
Einteilung, 	bei der nicht der 5., 	10., 	15., 	20., 	25., 	30., 	sondern 
der 7., 14., 21., 28. Tag die charakteristischen Monatstage bildeten 4). 
Bei dieser letzteren Einteilung wird man natiirlich, in der Theorie 5Y 
wenigstens, den 14. als den Vollmondstag angesehen und demnach 
wahrscheinlich 	auch 	als 	gapattu benannt und behandelt haben 0). 
Von bier aus wiire es nun allerdings doch recht wohl denkbar, dass 
in der Tat bei Vierteilung 	(statt Sechsteilung) des babylonischen 
Monats, wie 	sie 	z. 13. in 	den Hemerologien 	und 	an Stellen wie 
III It 64, 18 = Craig, Astr. 3, 19 vorliegt, zumichst der 14. Monats-
tag als gapattu gegolten hate und dass von ihm ausgehend auch 
der 7., 21., 28., (und 19. als der 7 X 7. des vorhergehenden Monats) 
als .;:apattu-Tage bezeichnet und 	gefeiert worden 	waren, 	so 	dass 
wir also in den vielbesprochenen Siebener-Tagen der babylonischen 
Hemerologien doch babylonische gapattu-Tage zu erblicken hatten. 
Aber urkundlich sichergestellt 	ist das letztere , wie nochmals aus- 

I) So noch neuerdings Delitzsch, Bab. u. Bib. I 62, Riickbl. u. Ausbl. 27 f. 
Ich selbst drfickte mich KAT 3  593 (vgl. Keilinschr. u. Bib. 31) etwas zuriick-
haltender aus. 

2) S. fiir die Mondhingentafel mit Zugrundelegung des Zirkets von 3600  
w•ie auch fur das Folgende das Nahere in meinern Artikel caber 	das Prinzip 
unserer Zeit- und Raumteilung in den Ber. d. phil.-hist. Cl. der Ges. d. Wiss. 
zu Leipzig LIII (1901), 53 f. 	Vgl. ouch Jensen in Zeitschr. f. deutsche Wort- 
forsch. 1 (1900), 	150 f. 

3) S. z. B. bei Radom, Early Bab. Hist. 315. 
4) Mehrfach liegen beide Reihen auch mit einander kombiniert vor., so 

dass z. 13. dor 7., 	15., 	19., 20., 25., 30. als die charakteristischen Monatstage 
genannt werden. 

5) In dor Praxis gestaltete sich die Sache so, dass, wie die astronomischen 
Tafeln lehren, der Vollmond entweder auf den 14. oder 15. eines babylonischen 
Monats Sol, eventuell jedoch ouch auf den 13 und gar auf den 12. 

6) So wird, wie ich schon vor Jahren vermutet habe (vgl. dazu KAT3  593 
Amt. 3) und wie jetzt auch Pinches annimmt, gerade auf Grund der neuen 
Vokabularangabe caber sapattu ouch Schopf. Taf V 18 gewiss Eija-pat-tu, nicht 
[iimu] XIIT-tu zu lesen sein und wird damit der 14. Tag (nicht der 7., wie ich 
frillier annahtn) als Vollmondstag gemeint sein, 	da vorher der 7. Tag als der 
des ersten Mondviertels genannt ist. 	Doch konnte nach dem Obigen auch der 
15. zum 7. treten, linter klizbattu, also auch hier der 15. zu verstehen sein. 
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driicklich betont sei, 	bis jetzt also noch nicht; 	vielmehr ist nach 
wie vor auch mit der Mtiglichkeit zu rechnen , 	dass die Israeliten 
von den Babyloniern — wann und auf welchern Wege ist eine 
Frage fur sich — einerseits den Namen .abattu fiir einen bestimmten 
charakteristischen Tag des Monats 	(vielleicht urspriinglich nur im 
Sinne des Vollmondstags1)), andererseit,s die Institution der eigen-
artigen Aussonderung der Siebenertage (Mondvierteltage) im baby-
lonischen Kalender iibernommen und dann erst ihrerseits dies beides 
mit einander kombiniert und zu ihrer spezifischen Sabbathfeier um-
gebildet batten. 

Unter 	den 	obwaltenden Umstiinden 	erscheint es mir daher 
auch geratener denn je , auf eine sichere Etymologie des Wortes 
gapattu, gabattu und damit auch des daraus aller Wahrscheinlich-
keit nach doch erst entlehnten r9 r3 einstweilen noch zu verzichten. 
Es hat daher auch wenig Wert, bier allerlei unsichere Vermutungen 
zu erortern , 	wie etwa die, 	ob aapattu eigentlich „Gerichtsgtag 2) 
heisst, 	oder ob 	es, 	wie 	dies Delitzsch a. a. 0. (s. vorherg. Seite, 
Anm. 1) mit besonderer Energie vertritt, und wie ja auch die her- 
ktimmliche Etymologie 	von 	hebr. nr.t5 	die 	Sache 	auffasst, 	,,Be- 
endigung (der Arbeit), Aufhoren , Feiern (der Arbeit)") bedeutet. 
Ala das Wichtigste erscheint mir vielmehr in sachlicher Hinsicht, 
dass wir durch die neu bekannt gewordene Vokabularangabe jetzt 
sieher wissen, dass der babylonische hapattu (aabattu), und damit 
im letzten Grunde auch der israelitische Sabbath , 	mit dem Voll- 
mondstag verknupft ist. 

1) Es drtingt sich hierbei 	unwillkiirlich die Frage auf, 	ob 	nicht in der 
Gegentiberstellung von Neumond und Sabbath 	gerade an iilteren Stellen wie 
Hos. 2, 13; Am. 8, 5; Jes. 1, 13; 2Kfin. 4, 23 nosh ein Hinweis darauf enthalten 
1st, dass auch in Israel urspriinglich dor Sabbath ausschliesslich oder in erster 
Linie der Vollmondstag gowesen ware. 

2) Sonst ist allerdings gerade vielmehr der N e u monds tag der Gerichts- 
tag des Mondgottes. 	Vgl. Schiipf. V 24 und beachte 	dazu 	die Ausftihrungen 
von Mahler ZIMIG 52, 236 fiber den Neumondstag bezw. dessen Vorabend 
als kleinen Versiihnungstag bei den Juden, an dem Gott Gericht halt. 	S. auch 
King, Magic Nr. 1, 14 ff. zu Sin als Richter am Monatsende. 	Dagegen seheint 
allerdings Sp. I 	131, 13 1. 	(ZA VI 242) 	die 	gauze 	Zeit 	des 	abnehmenden 
Mondes, vom 	15. bis zum 30. Tage, als Zeit der „Entscheidune (puru4sii) 
aufzufassen. 	Freilich handelt es sich an dieser Stelle zugleich 	auch urn einen 
schlimmen Kalauer bei der Erklarung des Ideogramms E. BAR fiir puruea! 

3 	S. zu einem assyr. gap:du im Sinne von 	,ablassen, aufhiiren` und 
seinem eventuellen Zusammenhang mit liapattu auch Kiiehler, Beitr. z. ass.-bab. 
Medizin 90 f. 	Statt an ,Ablassen, Aufhoren des gdttlichen Zorns' kfinnte man 
nunmehr bei inpattu etwa auch an ,Abneinen des Mendes" denken. 
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Bemerkungen zu Harihara's Ratirahasya. 
Von 

Ernst Leumann. 

Dr. Richard Schmidt hat seine Ausgabe des Textes (nn 
Bande dieser Zeitschrift 	709-739) vorigen 	 p. 	 mit einer sehr niitz- 

lichen Orientierung (p. 705-708) 	eingeleitet. 	Wir unternehmen 
es hier, nachtragsweise ein paar Einzelheiten zu er8rtern. 

Was zunachst den Titel betrifft, so sprechen wir besser von 
Ratirahasya als 	von 6rAgitradipika; 	denn einstweilen ist eben 
nur die Ratirahasya-Partie 	der 	rilgaradipika — and selbst sie 
vielleicht nicht vollstandig — zur Hand. 

Die vom Autor sprechende Unterschrift , die jedes der drei 
vorhandenen Kapitel 	beschliesst, 	harrt noch der tlbersetzung. 	So 
viel ist sicher, 	dass 	des Herausgebers Auffassung der Stelle sich 
nicht halten lasst. 	Genau wie sarvavidyeenavadya „in jeder Wissen- 
schaft untadelig" 	ist das darauffolgende Compositum sahajasara- 
svateinavadya 	„in angeborener Beredsamkeit untadelig" 	gebildet. 
Beides sind anscheinend ehrende Beinarnen , 	die der Autor sich 
selb e r beilegt. 	Auch die sonst noch vorhandenen Namen werden 
sich auf ihn 	beziehen; 	dass etwa von Mitarbeitern die Rede sein 
sollte, 	ist 	kaum 	anzunehmen. 	Allenfalls 	bietet 	die 	Tan j ore - 
Handschrift — die Ausgabe beruht bloss auf einer nach Madras - 
Handschriften 	hergestellten Kopie — eine verstandlichere Fassung 
des ganzen Zusammenhanges. 	Anderswoher scheint man keine Auf- 
klarung erwarten zu durfen. 	Zwar nennen die drei Bande des 
Aufrecht'schen Catalogus Catalogorum noch eine ga,nze Anzahl von 
Werken , 	deren 	Verfasser 	ebenfalls 	Harihara 	heissen ; 	allein 	die 
Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass unter diesen Werken eines 
durch seine Unterschriften sich 	als unserem Harihara angehorend 
zu erkennen gebe. 	Nicht einmal der auch bloss in Siidindien vor- 
handene 	Kommentar 	zum 	Anarghara,ghava 1) 	diirfte 	in 	Betracht 
klinmen. 

" 	- 

Ahnlich , 	wie 	mit jener Unterschrift , steht es nun iibrigens 
mit dem ganzen Textchen. 	Man kann kaum einen mehrzeiligen 

1) Burnell's Classified Index p. 171 b. 
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Zusammenhang 	lesen, 	ohne 	fiber 	mindestens 	eine unsiehere oder 
falsche 	oder leer gelassene Stelle zu stolpern. 	Jedentalls gilt dies 
fur 	das 	erste Kapitel 	(das 	wir 	allein 	gepriift haben) und wohl 
auch fiir das d r it t e; im z w e it en Kapitel tiberwiegt dos §loka- 
Metrum, und da wird denn wohl dementspreehend dos Gebotene 
sich 	etwas 	glatter 	lesen 	lassen. 	Angesichts 	dieses 	Saehverhaltes 
wundern wir uns natiirlich ein wenig fiber die Keckheit des Herons-
gebers, der es fiber sich bringt, den Lesern unserer Zeitsehrift eine 
in der Hauptsache 	so 	unbequeme Lekture vorzusetzen. 	Hatte er 
die Veroffentlichung nicht wenigstens noch ein par Monate hinaus-
schieben konnen, urn in der Zwischenzeit such von der Tanjore - 
Handschrift 	sich 	durch 	Prof. Hultzsch 	eine 	Kopie 	besorgen zu 
lassen ? 	Mit 	dieser ware 	dann 	zweifellos 	vieles in Ordming zu 
bringen gewesen. 

Wie 	es sich nun ferner mit 	den 	am 	Fuss der Seiten an- 
gebrachten L es a r ten 	verhalt, 	wird niemandeni recht klar. 	Ge- 
wfihnlich steht 	eine Variante, 	wobei fitter das Wortchen ouch' 
vorhergeht. 	Stehen 	z w e i Varianten , 	so sind sie entweder durch 
einen Vertikalstrich 	oder durch 	„und" 	oder 	durch 	„neben" 	ge- 
trennt. 	Da der 	Herausgeber offenbar 	heabsichtigt, 	hiermit eine 
neue Art 	der Varianten - Bezeichnung 	aufzubringen, 	durften die 
einstweilen noch an die altmodische Bezeichnungsweise gewohnten 
Leser erwarten , 	mit den notigen Belehrungen hedacht zu werden. 

In 	den Handschriften werden die Verse nicht numeriert sein. 
Dann hatte also der Herausgeber die auf Seite 711 obenan stehende 
Sloka-Zeile mitzuzahlen vergessen. 

Wo die handschriftlichen Materialien tfichtig ausgebeutet und 
dem Leser in Text und Varianten durchsichtig vorgelegt sind, macht 
es Spass, 	sich 	an 	den ilbrig 	bleibenden Schwierigkeiten zu ver- 
suchen. 	Nicht so in unserem Falle. 	Bloss urn an zwei Beispielen 
zu zeigen, wie 	die Ausgabe auch da, wo Richard Schmidt nicht 
durch Fragezeichen und Lticken auf Mangel hinweist, aussieht, er- 
withnen wir, 	dass 	gleich 	die 	erste Strophe 	zwei Berichtigungen 
erfordert 1) und 	dass 	such 	die Schlussstrophe 	des ersten Kapitels 
an zwei Stellen zu verbessern ist 2). 	Ein kleiner Teil der vorhandenen 
Fehler•geht, wie der Herausgeber am Schluss der Vorbemerkungen 
richtig nahelegt, auf den V er fa sser zurfick. 	Solche Fehler, die 

im allgemeinen nicht mit den Kopisten-Fehlern verwechselt werden 
kiinnen3), 	miissen 	natiirlich stehen bleiben ; 	sie verdienen die Be- 
achtung des historischen Grammatikers, der sie zusammen mit den 

1) Man lese in c mgrtayas (bier gebraucht wie deltinas) und in d matr-
dhvajitylinvahanz. 

2) Es ist•zu lesen striyo 'vaiii and str7sep avalatiTm. 
3) In I 57 b Minute man allenfalls sa-tamasa als Licenz filr sa-tamaska 

annehmen ; da aber auch so die Stelle nicht in Ordnung kommt , so wird ein 
Kopistenfehler vorliegen. 	in der That hat man na ranzase statt satamase 
zu lesen. 
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epischen, buddhistischen und sonstigen Licenzen einreiht tinter die 
Erseheinungen derjenigen Sprache , die man tin Gegensatz zu dem 
anveranderlichen Muster- Sanskrit der G-rammatiker und Klastiker 
das nach Zeiten und Einfliissen versnderliche D ur eh sc hn it ts - 
oder , Vu lgar- Sanskrit heissen mag. 

Wir schliessen mit dem Wunsche , dass in Zukunft nach dem 
Vorbilde der Bibliotheken von Poona, 	Bombay, Calcutta u. s. w. 
such diejenigen von Madras und Tanjore ihre Handschriften, 
wenn der Bedarf vorliegt, leihweise europaischen Bibliotheken an- 
vertrauen. 	Gewiss hatte Richard Schmidt mit den Or iginal, 
Ha ndschriften aus Madras eine lesbarere Ausgabe g,eboten ails 
nit der von da erhaltenen A b s c h r i f t. 	Bekanntlich giebt es eine 
Menge von wichtigen Werken, die nur oder fast nut- in Siblindien 
vertreten sind ; abgesehen von den vedischen Schriften, die bier in 
Betracht kommen , sei bless auf das siidindische Malfabharata und 
auf das siidindische Patcatantra hingewiesen. 	Die moisten dieser 
Werke lassen sich nicht endgiiltig herausgeben und gebiibrend far 
die Forschung verwerten , so lenge man aus MadraS und Tanjore 
nur Kopien und keine Originate erhalten kann. 
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Basar-Vesali. 
Von 

Dr. Th. Bloch (in Calcutta). 

(Aus einem Briefe von ibm an E. Windisch.) 
• Basar, District Muzatrarpur, 

21. 12. 03. 
„ . . . 	Ich 	bin 	augenblicklich 	bier 	in 	Basar, 	im 	District 

Muzaffarpur,  , mit Ausgrabungen beschaftigt. 	Vincent Smith hat 
ja neuerdings wieder 	gewichtige Grande 	ins Feld gefiihrt dafur, 
dass die Lage des alten 	Vaisali bier zu suchen ist. In dem alten 
Fort, nordlich vom Dorfe Basar, das die Leute jetzt Raja Bled 
led garh nennen, und in dem man, falls die Identification von Basar 
mit Vaisali ricbtig ist, die alte Konigsburg der Licchavis vermuten 
dart', fand ich an einer Stelle , wo nach 	dem Glauben der Ein- 
geborenen der Palast Raja Bisal's gestanden hat, eine grosse Anzahl 
von Thonsiegeln mit Inschriften, etwa 500 im Ganzen. 	Sie lagen 
etwa 9 bis 10 Fuss tief in einem kleinen Zimmer, 13 Fuss 6 Zoll 
im Quadrat, das mit Topfscherben, Knochen, verkohltem Holz und 
Reisk6rnern und sonstigen Abfallen angeffillt war. 	EM Siegel bat, 
wie mir scheint, allgem6ineres Interesse. 	Es ist ein Oval, 21/4  Zoll 
lang und 18/4  %oil breit. 	Oben findet sich die Figur eines sitzenden 
amen, das Gesicht nach -links gerichtet, darunter eine horizontale 
Linie, und alsdann folgende Inschrift in 4 Zeilen : 

(1) 114ahardjadhfretja-ari- Candragupta- 
. 	(2) patni maharaja- iri- G ovindagupta- 

(3) matct maha devi ari- Dhru- 
(4) vasvarnini.  

Die Schriftzfige 	lassen 	keinen Zweifel 	daran , 	dass einer der 
beiden Candragsiptas aus der sogenannten Imperial Gupta Dynasty 
gemeint ist. 	Mir die Frage, welcher von beiden, diirfte ins Gewicht 
fallen , dass auf einem anderen ebenda gefundenen Siegel folgende 
Inschrift stebt: 

gri- Ghatotkacaguptasy a. 
Dies ist sicher der Vater des ersten Candragupta, der uns aus 

den Inschriften als Makarcy" a- dri- Ghatotkaca bekannt ist. 	Ein 
zweites , jedoch stark beschadigtes Exemplar des Siegels mit dem . 
Kamen Candragupta hat sich auch gefunden. 	Es ist klar,  , dass 
das Fort zu verscbiedenen Malen bebaut war, da sich bis zu einer 
Tiefe von 12 Fuss fiberall verschiedene tberreste von Backstein-
mauern finden, ohne jeden Zusammenhang unter einander." 
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Anfr age. 
Der Redaktion geht durch Vermittlung des Herrn Dr. Jobs. 

Baensch-Drugulin, bier, das nachstehende Schreiben 'Au: 
Sir, 	 ' 	' 

Will you be so kind as to help on the search for a missing 
MS. by allowing me to make its loss known in your columns ? 

It is that copy of the Turki text of the -.13Imperor Babar's 
Memoirs which the Hon. Mountstuart Elphinstone lent to Dr. Leyden 
and to Mr. W. Erskine for their translations. 

There can be no doubt that it was in the Advocates' Library 
of Edinburgh in 1848. 	No trace of it can now be found there. 

If any of your readers has knowledge of the existence of 
a copy of the Babar-nama (which is variously entitled also the: 
Tuzuk-i-babari and the Waqiat-i- babari), he would 'confer a real 
service by giving news of it to the writer of this letter. 

Annette S. Beveridge, 
Member of the' Royal Asiatic.  Society. 

Pitfold 
Shottermill 

Haslemere R. 8.0. 
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Anzeigen. 

'Oumar a du Yemen, sa vie et son oeuvre par Hartwig 
D er enb o ur g. 	Tome premier 1897, tome second 1902. 
Publications de l'Ecole des langues 	orientates vivantes. 
Paris. 	Leroux. 

Djanadi sagt (`Oumara ooI  f.), dass `Omara nach Ibn Khallikin 
aus Martin, einer Stadt im Wadi Wasa' geburtig war, dass er aber 
selbst az-Zara'ib im Mikhlaf Solaymani als seinen Geburtsort nennt. 
Letztere Angabe findet sich in `Omaras Geschichte von Yemen, ed. 
Kay S. it , mit dem Zusatz , dass diese Ortlichkeit zum Gebiet des 
Ibn Tarf gehort , 	d. h. nach Ibn Hamial r., 10 `Aththar. 	Yaqat 
sagt (III, v.'', 3-6), dass sie am Fusse der `Ukkad oder al-`0kwatan ge-
nannten zwei Berge lag. Erstere Angabe rfihrt aber such von 'Omani 
selbst her und zwar liest man sie in seinen Nukat, Derenbourg v, wo 
Mortar. 	Nach dieser Stelle liegt Marian 	11 	Tage siidlich von 
Mekka, nach if, 7 nur 9. 	Ersteres scheint genauer zu sein. Yaciat 
rechnet das Wadi Wasa` zu `Aththar,  , das 	10 Tage von Mekka 
entfernt ist und nordlich vom Mikhlaf der Hakam , des Stammes 
`Omaras, liegt. Hamdani erwahnt in seiner Geographie der Arabischen 
Halbinsel keine 	dieser Ortlichkeiten. 	Wir 	durfen aber schliessen, 
dass die Gegend von Martin az-Zaraib bless, und dass der Mikhlaf 
Solaymani (vgl. of{) 	zum Mikhlaf Hakam gehorte. 	Die daselbst 
wohnenden Araber hatten nach `Omaras Zeugnis ihre Sprache in der 
ganzen Reinheit und Vollkommenheit der Heidenzeit erhalten , da 
sie von altersher alien Umgang mit den Stadtbewohnern vermieden 
batten. 	Graf Landberg hat in seinen Arabic a V, 113 f. schon 
auf diesen Bericht aufmerksam gemacht. 	Sie waren ruhige Leute, 
die aber die Wissenschaft eifrig pflegten , 	so class `Omara erklaren 
konnte, class seine Vater bis zum elften aufwitrts alle verdienstliche 
Schriftsteller gewesen. 	Diesen verdankte `Omara seine grosse litte-
rarische Begabung. 

Er war ,ungefd,hr 515 geboren, ging 531 nach der Hochschule 
in Zabid, und wurde daselbst allmahlich ein reicher und angesehener 
Mann. Das dauerte bis 549, in welchem Jahre er, fiir sein Leben 
besorgt, nach Mekka ging. 	Der Emir Qasim 	ibn Mishit"' ibn 
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Folayta schickte ihn dann als Gesandten nach Agypten, wo er 550 
ankam , als der Fatimide al-Faiz Khalif war und Ibn Rozzik sein 
allnnielitiger Minister. 	Hier wusste 	er 	gleich 	dureh 	den 	Zauber 
seines Wortes (das Gedicht findet sich VI' ff.), 	im Grunde eine un- 
geheuere Schmeichelei , 	die Gunst des Khalifen und des Ministers 
zu gewinnen. 	551 	schickte ihn 	der Emir von Mekka abermals 
als Gesandten nach Agypten. Er wurde anfanglich nicbt zugelassen, 
da man ihn beschuldigt hatte, die Lehre der Fatimiden angegriffen 
zu haben (vgl. 111"). 	Er 	wusste jedoch 	alien Verdacht 	von 	sich 
abzuwenden und wurde so gefeiert , 	dass 	er beschloss in Agypten 
zu bleiben. 	Anfangs 	weigerte 	er 	sich , 	der Fatimidischen Lehre 
beizustimmen (ff f., trif.), und 	sagte 	dass , 	auch wenn 	er 	nicht 
iiberzeugter Sunnite ware, der Stolz ihn von einem tbertritte ab-
halien wurde. Als aber Ibn Rozzik ihn mit einem schmeichelhaften 
Gediehte und 3000 Goldstiicken dazu einlud , gab er nach (f‘t , 2). 
Ibn Khallikan meint , er ware stets ein eifriger Sunnite geblieben, 
und so urteilt auch Kay (Introduction VI), allein wenn man seine 
an die Khalifen gerichteten Gedichte liest, ist kein Zweifel moglich 
(vgl. ofv, 1), und seine Teilnahme an der Verschworung 569 wurde 
sonst nnerklarbar sein. 

Er wurde jetzt Hofpoet und erhielt dafiir ein Gehalt, das ibm 
aber nicht geniigte , 	so zu leben, 	wie 	er 	es 	wiinschte. 	Fur das 
Meter war er auf die Geschenke seiner Gunner angewiesen. 	Daffir 
musste er sich freilich ziemlich viel gefallen lassen. 	Der eine oder 
andere grosse Herr schickte 	dem Dichter, 	obgleich er ihn nicht 
personlich konnte, einfach ein Geschenk mit der. Bitte , dieses mit 
einem Lobgedicht zu beantworten (tt"f). 	Ein Herr fragte ihn, warum 
er in seinen Versen wohl seinen 	Vetter, 	nicht 	aber 	ihn 	selbst 
genannt hatte, und befahl 	ihm auf ihn ein Gedicht zu machen. 
`Omara antwortete: „Wenn du etwas gemacht bast". Da lachte er 
mid liess ihm zehn Goldstiicke geben. Der Dichter schickte sie zuriick 
und verneinte, dass ibm damit etwas geschenkt sei. 	Als der Herr 

ihm dann so viel gegeben 	als `Omara 	anstandig fand (z,..1 , 	 c:::.....14.>. 

34.,.,i l.), machte er das verlangte Lobgedicht (it"o). 	Er wurde so 
eM Meister in der Bettelkunst (Kt..31.......1....8 ,2% 	Ey( 3..4_,..6 foi) und 
fahlte selbst, dass man ihn deswegen 	kaum als einen ehrenbaften 
Menschen betrachtete (x..,t.A.......ili 	crA 	x.,,..il..,..1.,...11 	,..4...:4-5.4 	WC, 	fAi" 
1. Z.). 	Als Hofpoet musste er 	bei jeder Gelegenheit eM Gedicht 
vortragen; einmal wurde ihm sogar befohlen ems zu improvisieren 
(9A). 	Er biisste 	dabei 	aber 	nicht 	ganz 	seine 	bessere Natur 	ein. 
Als die Familie 	Rozzik gefallen 	war, 	konnte `Omara nicht ein- 
stimmen in 	den 	Chor 	derjenigen , 	die 	ihre 	friiheren Wohitater 
verleumdeten , 	und sprach 	das offentlich aus gegen Sawar, 	ihren 

Bd. LVIII. 	 14 
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Nachfolger,  , der es recht von ihm fand (v.) und vielleicht dadurch 
bewogen wurde der Bitte `Omaras zu willfahren, dass er kiinftighin 
sein Gehalt nicht Ringer als Hofpoet 	erhalten 	sollte , sondern als 
freie Gabe (nv, 3 ; vgl. n14', 1 ff., ni, 4). 	Leider geschah die Zahlung 
des Gehaltes unregelmassig , so class der Dichter genotigt war, die 
Bettelei fortzusetzen. 	Bei Saladdin 	vermochte 	er sich nicht ein- 
zuschmeicheln. 	Besser erging es ihm 	mit dessen Ratgeber, dem 
Qadi al-Fadil , der seine Bedeutung als Dichter und Schriftsteller 
zu wurdigen wusste. 

Anfang 467 machte Saladdin dem Khalifate der Fatimiden ein 
Ende. 	`Omara 	sprach 	seinen 	Schmerz 	fiber 	dieses 	Ereignis in 
mehreren Trauergedichten aus, so class er nach Ibn Doqmaq (Deren-
bourg oo.) mein- als einmal mit dem Tod bedroht wurde und nur 
durch al-Fadils Fiirbitte entkam. 	Einige der feurigsten Anhanger 
der Fatimiden beschlossen einen 	ernsten Versuch 	zu machen, die 
gefallene Dynastie wieder herzustellen und 'Omara wurde mit hinein-
gezogen. Sein Anteil an der Verschworung bestand darin, die Trauer 
urn die Fatimiden lebendig zu halten und Saladdin von einem grossen 
Teile seiner Truppen zu entblossen. 	Das geschah auf folgende Weise. 
Saladdin war zwar Herr von Agypten, aber nur als Statthalter von 
Nureddin , 	der 	von seinem Untergebenen 	unbedingten Gehorsam 
forderte und schon durchschimmern liess , dass die zu selbstandige 
Haltung Saladdins 	ihm 	nicht 	gefiel. 	Saladdin 	wusste 	ihn mit 
demiitigen Bezeugungen 	zeitlich 	zu 	beschwichtigen , 	dachte aber 
Baran, far sich und sein Haus eine Zuflucht zu 	stiffen, fur den 
Fall, dass Nureddin nach Agypten kommen sollte. 	Er hatte erst 
das Auge auf Nubien gerichtet, wohin er seinen Bruder Taranshah 
schickte. 	Diesem aber gefiel das Land nicht. 	Dann dachte er an 
Siidarabien. 	Vielleicht hatte `Omara ihm dies suggeriert. 	Jeden- 
falls spannte dieser alle seine Energie an, Taranshah dazu anzufeuern 
(Mr f. , lin) 	und 	zwar 	absichtlich 	(9N, 8 f.). 	Derenbourg schreibt 
Avant-propos XXVI, dass Saladdin `Omara gebrauchte, urn Taranshah 
fur den Zug nach Yemen zu begeistern „pour le debarrasser d'un 
rival 	en Egypte". 	Ich bezweifle die 	Richtigkeit 	dieses Motivs. 
Die Verschworenen waren sowohl mit den Franken als mit den 
Assassinen in Korrespondenz getreten 	und hofften schon ihr Ziel 
zu erreichen, als durch Verrat eines der ihren das Komplott ent- 
deckt wurde (Weil III, 349). 	Man erzahlt, dass al-Fadil nochmals 
versuchte `Omara zu retten, dieser aber, dem Qadi nicht trauend, 
den Fiirsten bat, nicht nach al-Fadils Rat zu handeln. 	Da sagte 
dieser: 	„Bei Gott, er legte Fiirbitte fur dich ein" 	(`1r r--). 	Dies ist 
aber unwahrscheinlich nach al-Fadils eigenem Bericht (fir"ff.) und 
nach den Stellen fin, 	ofv, oo.. 	Wohl aber scheint historisch, dass, 
als 	man 	`Omara 	zur 	Hinrichtung abfiihrte , 	dieser bat 	ihn 	an 
al-Fadils Wohnung vorbeizuffihren , und 	als er dessen Haus ver- 
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sehlossen sah , ausrief: 	„Al-Faclil hat seine Tiir verschlossen , jetzt 
kann nur ein Wunder noch Rettung bringee. 	Er wurde gehangt 
in Ramadan 569. 

Wir besitzen von `Omura eine Geschichte von Yemen, deren 
Ausgabe wir Kay verdanken. 	Ausserdem sind von seinen Arbeiten 
ubrig: Berichte 	fiber 	die A.gyptischen Vezire 	und 	andere 	grosse 
Herren, die er selbst gekannt hatte, Berichte, die sich grosstenteils 
auf sein Verhaltnis zu diesen beschranken; dann verschiedene Briefe.  
in gereituter Prosa 	und 	eine 	Sammlung Gedichte. 	Derenbourg 
hat sich 	sehr 	verdient 	gemacht , 	dies 	alles 	herauszugeben 	und 
dazu alle noch 	nicht veroffentlichten Berichte 	fiber 	den Dichter 
mitzuteilen. 	la babe alles mit grossem Interesse gelesen, mit Aus- 
nabme einer Anzahl Lobgedichte. 	Denn ob man gleich die Kunst- 
fertigkeit des Dichters bewundern muss, der immer neue Variationen 
zu dem Thema hervorbringt, so fiihlt man doch, dass das Lob nicht 
von Herzen kommt und dass das einzige Ziel ist, die Schniire des 
Beutels zu dffnen. 	Man kann es darum nicht besonders bedauern, 
dass eM grosser Teil dieser Verse bei der Feuersbrunst in 9maras 
Haus umgekommen ist. 	Einige Gedichte sind schon. 	Riihrend ist 
das Trauerlied fiber seine Gattin 1"v1 ff. 	Seine erotischen Gedichte 
sind bisweilen lasciv, haben aber grossere Originalitat als die 13 ettel, 
gedichte. Scbmahverse sind nur wenig da. 	`Ornara erzahlt rr-, dass 
er seinem Vater 	geschworen 	babe 	gegen 	keinen Muslim 	einen 
sulchen zu machen und dass er diesen Eid gehalten habe, mit einer 
Ausnabme , als Ibn Rozzik ihm befahl einem andern Dichter zu 
antworten. 	Die iibrigen sind gegen Christen gedichtet. 

Die Bearbeitung Derenbourgs verdient alles Lob. 	Ich habe 
nur die folgenden kleinen Verbesserungen vorzuschlagen: 

P, 10 03 kann kaum richtig sein. 	Man denkt zunachst an 

Y.)>' das 	 ..) aber n. vicis ist. 	Vermutlich ist iii-„Lassibc,keit” zu lesen. 

v, 7 	lies ic.._-<1,0 ).d",! 	(...J. 
. 	. 

1., 10 	lies 	l..4,..N.i 	(wie 	richtig z. 	B. 	It". 	1. 	Z.). 
, 

11, 5 	(...;,>. 	lies 	(:.3 ....?.. 

It", 5 	.21. 	lies 	beidemal 	'41....,-. 
_ 	 - 

r,,, 7 .5‘).._ 	x ••;3.. 	Vermutlich ist a.S,...X.a zu lesen. 

II", 2. 	Mit 	Vergleichung 	von 	Anm. 11. 	1st 	wahrscheinlich 
(:).(2.t441. 	statt 	4..6 al 	zu lesen. Li, 

1"b, 13 	j,...?..)! 	014 	1}....s5„...,Lb. 	Vermutlich ist 3...?.5.1i eyo zu 

lesen: ,und nehmt auf euch die Beschenkung des Mannes“. 
14* 
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) f., 16 	lies 
Lc

ii,..., 	Lam,,,, 

fl, 1 	lies A.;35.2.,o: 	„er begniigte sich 	nicht 	damit 	mir Wohl- 
taten zu erweisen, sondern verlieh mir such Wtirde". 

fl', 6 lies Lo w5.13 34'. 
fo, 10 lies ,_.:,STS3I 	' 3..._;-uult  : n und die dreitausend, die ich neben- , 

bei schicke, sind nur als ein Geschenk zu betrachten". 
oi, 1. Ich halte die Lesarten 0,1_44  und ‘..5...c (Anm. 3 und 4) 

ftir richtig. 
of, 10 ti,igr..3 lies 83...,3: „Er galoppierte mit einer Anzahl Lanzen". 
69, 2 lies LAL.?-. 

of 
lv 1. Z. lies 	I:IA..4. 
vr, 7 	lies 	c,...01.*N;1t 	,,t. 

yI", 3 lies L:Th'* 	:3114; 	6: vor 	..;,..o fehlt 	etwa ,N.A.).„!; vorletzte Zeile 

lies 4..,, „just neun Monate" und 0,- 	L... 7',, 
ye, 3 ist wohl 3L.,f)l..) zu lesen: ndurch Manner zu improvisieren" 

d. h. gleich kampfgeriistete Manner fertig zu haben. 	Das Wort- 
spiel geht bei der Ubersetzung verloren. 

AI vorl. Z. statt 	 +5 lies (..rp, 

Al-m, 1 	lies 	yl...:....Z.il 	(.)..-I 	0...o, 	Vgl. 	Gl. 	Tab. 	unter 0......1. 

no, 	6 	LL.Z.;-  ist entweder L.O.? oder mit AB Iji..(''' zu lesen. 
AA, 10 lies mit BC 	 .% statt oda, 
1,, 	5 	L. 	lies COL 

, 	 , 	._ F 
9r, 1 	lies mit 	C zi..5 	kl...))3..;44i; 	3 	lies t_.t,..‹,i,I. 

5114', 	7 	3,....kt lies Siiiib: 	dann einen t8tet, 	der besser ist „der 
als sein Vater". 

IA, 3 lies ;;:..4t5.3' als Subjekt von b1.146 	cy4 c; ...,..4 . 

I.1", 2 	lies i)._?.:"..), 

1.9, 4 lies Li?L...., wie richtig f iv 	vorletzte Zeile. 

III , 	4 	L.;3 	
<, 	, 

3,.- 	lies 	L;..4 	L5.... 	wie 	C: 	„lass 	uns 	caber 	etwas 
anderes reden". 
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IN 1. Z. 	Wenn ,z:....szir richtig ist, muss zwischen 3i.s und 	i t..5 
etwas ausgefallen sein, z. B. 3..S. 

Itr, 5. 	Aus 	dem Kontext 	erhellt , 	dass 	3......) 	statt 	31.....)  zu 
schreiben 	ist. 

irl, 1 (5,),L3  weiss ich nicht zu erklaren. 	Vielleicht ist (vgl. 

If. vorl. Z.) v.p,.:4)...." oder .5.1LK..4:3, vom Singular iy..‹.;.::,, zu lesen, das 
auch iff, 10 fiir banbonniere (vgl. Ibn Batista, II, 352) gebraucht wird. 

Ir., 7 lies "...:;.,H, 

Irl, 1-2. 	Zwischen diesen 	beiden Versen 	muss ein Vers 
(oder mehr) ausgefallen sein, in welchem der Dichter die Bestrafung 
des Tiinviiehters fordert. 

trA, 2 lies 	 haft so wie eine *rz.2.• .-,14 ; 7: Derenbourg (..../...t....01. „nichts 
schlag,t ot. vor, mit Vergleichung von 	III 1. 	Z. v....+1.k.t...L.,,-A-.1 zu lesen. 
Ich halte 	die Lesart 	des Textes t.•.:.4.÷.:_-...;..A 	fur 	richtig 	in der Be- 
deutung ,feine (auserlesene) Stoffe aus Alexandrien oder Damiette". 
S. ifi, 1 	hat man dasselbe Wort. 	Eher ist IT 	...::.4.ii..,a in t::.)1.... 	 .;.A 
zu verbessern. 

If., 7 lies i51...s: ohne teshdid. 
, 

J74' 	' 	 7 
 

IfI, 1 	lies K 	eine 	Koncubine" • 	7 	,_.....c. lies ....„,...c. . 	_  .., lfr, 9 lies L.01.4r.. 	und 11 uz,L.c., wie Derenbourg t'.9 	Anm. 2 
. 	-I vorschlagt. 

ifr, 2 lies mit D i.g,  : 	,Er ist das Subjekt, sie das Pradikat". 
Ifo, 11 ti...L4 muss getilgt 	werden , 	da 10 und 12 zusammen- 

gehoren; 1. 	Z. 	lies 	ic.a.i3, 

If,„ 8 	I:xi lies 	6..... 	(Verbum); 	9 	lies 	,...:\..,.... 

119, 8. 	Ich halte ,..)..... 	fur 	die 	richtige 	Lesart; 	vorl. 	Z. 	ist 
wahrscheinlich zu lesen 	i...........-‘-‘,.0.11 	L...ii..ekli, 	Job 	habe 	auch 	an (4..A.I.I 
.... 

(.40 gedacht im Sinne von c11,..!...?.., 	aber jenes 	gefallt 	mir besser. 
lo., 1 	lies 	k:::....÷:2.. 

Iov, 9 lies Isai. 
: 	_a 	 ,.. 	.i. 

iol, 5 0....1., ist vermutlich Lx.c.13  zu lesen. 
.:-. 

;I., 3 	lies 	l....,..,..4.1 	ohne 	hamza ; 	4 	lies 	_.i. L-,_ 
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Ili, 1 	lies 	z,..;4.z,i,a. 

11r, 2 lies LL:A,,ti  3 	„ich habe mein Wort gehaltee. 

ilo, 3 	lies 	 Q.:,...c.  ,>,,,,. 

ilA, 3 	lies 	a:4.....,1 	oder 	a......31. 
. _ 

ivf, 5 	lies 	ii..,Zra.? . 

10, 6 	lies 	(5:4.11,31; 	10 	(5524..31 	t.X.4114 	ist 	unmoglich, 	sehr 

wahrscheinlich ist mit B2  zu lesen L5,..:4-31 	.:::.A.er3 	L. 

int', 10 u,,,ii.4 lies Liwisi.i. 
,, 

(Al 1. Z. lieber L.A.?). 

r.v, 9 	 3  1 	kann 	schwerlich 	richtig sein. 	Man erwartet y3,ii 
oder etwas derartiges. 

PP. 	vorl. Z. lies ,,,<..0.4.A. 

rAf I. Z. schlage ich vor zu lesen 	14.=1.;....2.1I Liji-,:::':* (.3.0:i ,j 	 Lt• 

r lv, 3 lies Ui.l....>., 	wie richtig II"v, 4. --• 
I'M 1. Z. KzUct:i : B2  hat K.c.1.12i, 	was 	mit Vergleichung von 

rAo, 1 die 'richtige Lesart scheint. 
141"., 3 ,1:,):_.- muss wohl nach B2 	 4- sein. 

M.40, 11 	lies L!;,...... 	0:::.;:. 
,, 

r4fi, 3 	lies 	;t4:...-   . 

i"v`i vorl. Z. 	Vor d..i.1;1 L.6.....,,,, ist vermutlich , L:....4 ausgefallen. 

NA, 5 ist L5.1:::,•, mir unverstitndlich. 	Man erwartet ein Wort, 

das Schin e-rz oder Beraubung bedeutet; vielleicht 	 1k.5? 
. _ 

i'll vorl. Z. 	lies .6C. 

fro, 2 ,:..i  des Textes 1st 	richtig, 	nicht 	oder 	wie j..t.,4:i 	i+.6, 

Derenbourg oN49 vorschlagt. 	Es ist das Subjekt von 4.4): „Sage 
zu 'Ali ibn abi Talib: 	Qanbar wird, nachdein du ihn 	verlassen 
hast, geringschiLtzt". 	(VgI. Tab. I, rtc,,,, 9.) 

19449, 11 vc).iit lies tzlpitz: „so 	moge 	ich 	in 	der Waste von 
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'AydbIb durch Verschmachten am Weitergehen verhindert werden". 
Nur der J.,41.n spricht beim Schworen von sich selbst in der 1. Person; 
12 ist 	gewiss , 	wie 	Derenbourg 	vorschlagt , 	sii__-s,..0 	zu 	lesen ; 
13 jl  —a —36 ist wohl Schreibfehler fiir ...,l  —a —16.  

ffr', 6 	lies 	f.,..L., 	L53.,,. 

ff9, 8 	Li., 	lies 	Li_.,.. 

ff.„ 11. 	Ist 	dialektische 	Form 	fur 	d.....2...;5,4 	oder ell........;.7!  
Schreibfehler? 	Letzteres 	ist 	mir 	wahrscheinlicher,  , 	da sonst 	bei 
`Omara uberall 0.2....) 	geschrieben 	ist ; 	1. Z. 	ist 	gewiss , 	wie 	tier 
Herausgeber meint, 	zu lesen. L5.2.i.11 

fo., 3 lies 1.,, (nicht ri.:,,,...,, wie orl and '1of vorgeschlagen wird). 
,.. 

for, 4 	lies 	A.451 ; 	6 .,..‹..:::..i 	lies j.f.....,.....i ; 	8 j - 	.,,.. 	lies .5. - 	,:%. 

fel'', 4 ra;11 lies 1,")5:,!; 11 	lies ;J-...0(3., wie der Herausgeber vor- 
sehlagt; 	12 	lies 	8)....r,,,  5.4.:4.4:...do 

f,f, 10 L53,,\1.! 	N., lies L5.4 	L.9-0.45:i 	N3. 

fir, 2 	 1s 	ist 	wahrscheinlich ts.1 :)..i 	zu 	lesen; 	vorl. Z. lies 

v.S.Z.y.z.:•.3 , vgl. 	fAo, 4. 

fiA, 5 lies 	Die Konstruktion ist 54 — d ..)_,.,i)f! 	....si..! d.t . 
.._ 	.,.., 	... 	 , 

fv. vorl. 	Z. 	r...i÷..., 	) 	lies 	e...E......4 	01. 

fvr, 7 	3...ii 	lies 	3.....ii:,. 
.... 	, 	 . - 	., 

fvf 1. Z. 	vielleicht 	? L5?......6? 	L55.!,...A•c, 

fvo, 5 	lies ‘;...-ack....,1 ; 	vgl. 	f Ai, 5 	,:::....Lki, 

1 	(.54.- 	6.33 	1 	(.5...,:t- 	otza fAA 4 	'..3.1 	Ll • 	Fes 	 3! 	: • .3. 
:-. - 

6.1, 1 lies 3.1y, 	denn 	die Dauha 	ist 	ein hoher Bauin; 	5 r,.2 
:... 	- 	,... 	, lies o.i; 	10 	lies 	mit G 	%.....ii....,. 

Olv 1. Z. 	- 	lies 	. 	. 	In den Handschriften werden beide 
sehr oft verwechselt. 

OvI, 5 	 L ...q 	lies i..1-. 4. 
ovr, 8 	.tA..;:i lies 	si-Li. (.- 	(...." 
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twl, 6 ist __TLS  ) 	zu 	behalten , vgl. die Ausgabe von Rhodoka- 
nakis

.-  
S. 150. 

09., 7. 	Ich 	halte 	die Lesart der Hs. j.,,,>'M far richtig. Diese 

ware dann auch 091, 6 herzustellen. — 12. Ich kann aus ail.;;,., nichts 
machen und verstehe darum den Satz nicht. 

. 
elf 1. 1. Z. und It"o, 6 lies A. i:o.7 ! 	(Das Verbum z‘kiii:i wird nit 

k.....) oder tsis der Person und mit cro des Buches konstruiert.) 

1.1", 5 (5.;.4l.c 3..,a lies (54= U. 

	

..,. 	, 
1.0 , 7 	t5.75; 	ist 	mir 	unverstandlich. 	Vielleicht 	ist 	(5„. 

,. , 	„ _ 
Verschworer“ 	zu lesen , nach AsEls: 	 _,-; 	t.,..103  d. h. L5)..,s; pi 

und Faiq I, 436, wo es erklart wird durch 4.c. )...t...),..)..;:il Lt k*.?-l.::.i. 
G,1,11. c.)I 

	

i....k.) 	schlecht' 	vor. 1i., 2 K..k.) . 	Ich ziehe das einfache i .) 	' 
1W, 2. 	Die Lesart 	 ist besser, 	da 	der 	die t_. .—Ii 	 Jo 

1. 	 a 
angesprochene Person ist; 3 ioi vielleicht };l? 

EM Teil dieser Verbesserungsvorschlage betrifft nur Druck- 
oder Schreibfehler. 	Einige 	kann 	der Herausgeber vielleicht noch 
verwerten ftir die Biographie des Dichters, welche diese stattliche 
Ausgabe beschliessen und kronen soil. 

Zugleich mit dem zweiten Bande `Ournaras erhielt ich die erste 
Lieferung des zweiten Bandes vom Katalog der Arabischen Hand- 
schriften im Escorial. 	Diese Lieferung enthalt die Bucher Ober 
Moral und Politik. 	Wir Sind Prof. Derenbourg sehr dankbar auch 
fur diese Gabe und sprechen die Hoffnung aus, dass er seine zweite 
wissenschaftliche Rise nach Spanien bald unternehmen und so den 
Katalog zur gehofften Vollendung bringen 	konne. 	Die Einleitung 
zu dieser Lieferung enthalt eine Liste von Addenda und Emendanda 
zum ersten Band. 	 M. J. de Go e j e. 
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Die Gedichte des Mutalammis, arabisch und deutsch. 
Bearbeitet von K. Vollers. 	Leipzig 1903. J. C. Hinrichs'sche 
Buchhandlung. 	83 S. 	8°. 	(S.-A. aus „Beitrage zur Assyria- 
logie und semit. Sprachwissenschaft" , herausg. 	von Friedr. 
Delitzsch und P. Haupt, Band V.) 

Jrutalammis , 	dessen 	Gedichte 	Vollers 	mit 	einer Einleitung, 
tbersetzung und sehr umsichtig aus der arabischen Litteratur ge-
sammeltem Anmerkungsmaterial herausgegeben hat, ist durch die 
blutige That des 'Ann. b. Hind (nachNoldeke 554-68 oder 69) 
gegen Tarafa, dessen Genosse unser Dichter gewesen mid gegen den 
rich ebenfalls die Verfolgung des Konigs 	richtete, 	zeitlich 	fixiert. 
Viiterlicherseits gehorte er zu 	demjenigen Teil der B. Dubei`a 	aus 
den Rebi`a•Stammen, welche den Beinamen AdAam trugen und unter 

diesen wieder zu den .2,7•1• 9 .) 3i 	(Diw. I, 4; VII, 7 J)), deren Stamm- 
baum auf Wahb b. Oulajj b. 'Abmas 	zuriickgefiihrt wird.) 	Als 
Clan des Dichters nennt der Recensent des Diwa,-ns die B. Paba;3) 
aus der betreffenden Stelle (VI, 17 b) geht nur hervor, dass es der 
seines Neffen (durch 	seine Schwester) Tarafa 	war. 	Er halt 	sich 
aher nicht unter seinem vaterlichen Stamm auf,4) von dem er immer 
mit hoher Achtung spricht, weilt vielmehr unter den Bekr b. Wa'il 
(Gedicht I. IV. XII, gewiss auch VII), nach 'Atram speciell unter 
den B. Jraur,  , 	die 	er 	als 	seine 31_,..4 	bezeichnet.5) 	Der tTher- 
lieferer des Diwans nimmt daher an, 	dass seine Mutter, die nach 
den Gedichten 	einem 	anderen Stamm 	als den Pubei`a zugehorte 
(I, 4; VII, 8), 	eine JAkuritin war; Vollers schliesst sich ihm an. 
Aber der Inhalt von Gedicht I scheint mir mit dieser Annahme 
night vereinhar (s. unten zu Gedicht I), die wohl erst aus der Be- 
zeichnung \mil erschlossen ist. 	Richtig scheint vielmehr die An- 
gabe Ibn al-Sikkit's,") dass seine Mutter zu den B. Da:rim, speciell 
dem Clan Salmis, 	gehorte 	(Nr. XXXIX). 	Aber der Dichter hielt 
sigh such bei ihnen nieht auf, 	sondern bei Bekriten, 	den Ja§kur, 
die er als angenommene Oheime 31,...1 nennt.7) 	Diese verhohnten 
ihn wegen seiner Mutter und ihres Starnmes 8) (I, 1; XXXIX); 	er 

<,_ 	t 
1) Er nennt sie hier 0..5.4, 	ism4(31. 

2) Agh. 21, 	187, 5f. 
3) Einleitung zu Gedicht VI. 
4) Auch nicht dann, als er sie in Gedicht XIII zum Widerstand gegen einen 

Feind auffordert; s. Vs. 	1 a. 
5) Siehe I. 9; VII, 8, wo freilich die Jrakur nicht genannt sind. 
6) Von Vollers 	zu 	Fragment 	XXXIX 	beigebracht 	end 	treffend 	mit 

Fragment XXXIII verglichen. 
7) Fiir den Sprachgebrauch siehe zu Gedicht I. 
8) Mit seiner Nichtzugehorigkeit zu den Bekr fiele auch die von N61d eke 
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aber riihmt sich ihier mit edelm Stolze (I, 2). 	Er klagt wiederholt 
fiber ungastliche, hohnende Behandlung bei ihnen (I. IV, 18), und 
nur einmal, wo er endlich sich von ihnen trennen will, lobt er ihr 
gastliches Benehmen (VII, 8). 	Auch mit ihrem Verhalten Feinden 
gegeniiber ist er unzufrieden ; 	wiederholt fordert er sie auf, meter 
kriegerische Energie 	zu beweisen und sick an Beispielen der Ver- 
gangenheit ein Muster zu nehmen (IV. XII). 	Die Ermahnung zu 
kriegerischem Widerstand 	gegen Feinde widmet er einmal auch 
den vaterlichen Verwandten , den B. pubei`a, die ihre den klanifa 
gegebene Biirgschaft einlosen sollen (XIII). 	Leider gestattet der ver- 
bliebene Teil der Gedichte keinen klareren Einblick in die Motive 
und das genauere Verhaltnis dieser Stammeskitmpfe. 

Bekannt geworden ist unser Dichter besonders auch durch den 
Vorgang mit dem heimtfickischen Brief des `Amr b. Hind, dem 
Tarafa, des Mutalammis Genosse und Neffe , zum Opfer fiel. 	Be- 
statigt wird diese Ki5...„.so-Geschichte durch II, 2 b; die genauere Art 
der Totung Tarafa's erfahren wir aber nicht. 	Der Angabe in der 
prosaischen Erzahlung von Cod. BM (S. 45), dass item die Pulsadem 
aufgeschnitten seien , widerspricht X , 2 , 	wonach seine Rippen mit 
dem Wurfspiess 	durchbohrt wurden. 	Nach dieser blutigen That 

..; 
gegen Tarafa (iLiL 

e  
iy.:o VI, 10) ziebt Mutalammis, um sich vor `Amr's 

Drohungen zu retten, der ihm den Eingang in den 'Iraq verschworen 
hat, nach Syrien , schleudert 	zornige 	Gedichte gegen `Amr und 
reizt die B. Kilaba zur Blutrache fiir ihren hingemordeten Stammes-
bruder auf (VI, 12-18). — Sonst ist nur noch ein Lobgedicht auf 
den Jemeniten Deis b. Ma`dikarib hervorzuheben (XIV). 

Die Ausgabe Vollers' berubt auf der Handschrift von Kairo, 
die sich (in der tberschrift) als Recension 	des 'A tram und 'Abu 
`Obeida im Namen 'Asmaq's bezeichnet1) , 	und einer Kollation des 
Cod. des Brit. Mus.'s (BM), die Vollers der Liebenswiirdigkeit Bevan's 
verdankte; einiges , wie Gedicht XV. XVII, 	fehlt in BM. 	Neben 
Citaten aus Thorbecke's Nachlass kamen noch soiche aus den un- 
erschopflichen Schatzen Geyer's hinzu. 	Sehr fleissige Umschau nach 
Citaten und Parallelen hat Vollers selbst jahrelang gehalten. 

Die Gedichte sind zumeist in recht unvollstandigem Zustande 
iiberliefert und das Verstandnis des Zusammenhangs oft sehr schwierig. 
Es ist mit besonderem Dank anzuerkennen , dass Vollers trotzdem 
eine Ubersetzung beigegeben und oft in schwierigen Fallen treffende 
Auskunft . gegeben hat. 	Unter dankbarer Anerkennung des von 
ihm Gebotenen mochte ich im 	folgenden 	nach 	der Reibenfolge 

ZA. XVII, 404 mit anderer Folgerung hervorgehobene Schwierigkeit weg, dass 

das 5  .:..< 	C 1,..1 	XII, 2 nicht passe, wenn er selbst Bekrit ware.. 	,-)  
1) Der Scholiast verweist einmal auf sein 5.7i.lat 	1 /4.7...4.24T.  (zu XIII, 6). 

   
  



Barth, Yellers' Gedichte des Mutalammis. 	219 

der Gedichte einiges zum Text und zum Verstandnis der Gedichte 
anfiigen. 

Das Gedicht I hat die Verwandtschaftverhaltnisse des Dichters 
nun Gegenstand. 	Sein Inhalt ist mit den genealogischen Angaben 
der prosaischen Einleitung dazu (S. 18 = 166) schwerlich in Ein- 
klang zu bringen. 	Nach 	diesen 	ware 	er vaterlicherseits von den 
B. Dubei`a, 	miitterlicherseits 	von 	den B. Jagkur, bei denen er 
sich such aufhielt, 	abgestammt. 	Aber in 	dem Gedicht klagt. er, 
Bass man ihn wegen seiner Mutter schmaht (Vs. 1) und nennt als 
Schmahenden den Ilarit 	(nach der prosaischen Einleitung Illarit b. 
al-Tau'am al-Jakuri), der doch zu. dem Stamm seiner Mutter ge- 
hiiren wiirde. 	Auch in Vs. 9 heisst es, dass seine m ii tterlichen 
Oheime (3!...1) ihn heruntersetzen wollen , er aber seine Mutter 
nicht verlassen (10) und kein Anhangsel des Stammes der Spotten- 
den werden wolle (15). 	Es ist nicht glaubhaft, dass die B. Jagkur, 
wenn seine 	Mutter wirklich 	zu 	ihnen 	gehort hatte , 	ihn gerade 
wegen dieser Mutter geschmaht batten , und Vs. 15 bliebe zudem 
ohne Sinn. 	Diese Momente bekraftigen vielmehr die andere Vber- 
lieferung,l) 	nach 	welcher der Dichter miitterlicherseits zu den B. 
SalinTi, von 	den B. D To,r i m 	gehorte 	und 	sich nur freiwillig 	und 
falschlich an 	die B. Jakur 	angeschlossen hatte,2) 	die 	dann ihm 

gegeniiber seine dErimitische Mutter schmahten; vgl. das 	..of 	ts)..::..c., 
(so lies fiir e)..f =3) in der Prosa zu Fragment XXXIX, welshes genau 

c, 	.k. 
dem 3l..›.i 	e..,  _Al L.5.1).*".4 	in 	Gedicht 	I, Vs. 1 	entspricht. 	Die 	B. •  
Jagkur nennt er dann, weil er sich an sie angeschlossen hat, 

L. Ii...:1;8) 	nachdem 	sie 	ihn 	aber 	wegen 	seiner Mutter 	verspottet 

haben (1, 9) 	und ihn nur 	als Anbitngsel 	(443; Vs. 15 = 12,..L.4'-  
-' 

a. a. 0.) betrachten , erklart er , 	von seiner Mutter sich nicht los- 
zusagen und beruft sich daneben auf seine vaterliche Abstammung von 
den B. Buhta (von Pubei`a), bei denen or verharre,4) „wo immer er 

1) Fragment XXXIX aus IslEbu-l-Mantiq. 	Vgl. Vollers in der Einleitung 
8.3, Anm.***, der noch auf Fragment XXXIII verweist. 

2) Vgl. die prosaische Erklarung aus Islahu-l-Mantiu. zu Gedicht XXXIX, 

iu welcher der Janturite al-11arit worn Dichter sagt: L(so lies) 1_,..:..0 ....1...0. 
,.. 	c  	f.,  , 

Das ...bi..i..4 wird mit j..er....J, (3...r-4.) erklart. 
- 	- 

3) So wird Agh. XIV, 94, 28 = XVI, 22, 30 der A dopti v erzieher der 
Mutter Lebid's der 31,..: 	Lebid's genannt. 

4) Vs. 4 ilbersetze: „Glaubst Du, dass ich mich von den B. Buhta trenne? 
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auch sei" (4 b, d. h. wie jetzt unter den B. JaKkur); vgl. VII, 7. — 
Vs. 18 ist zu fassen : 	„Wenn der Strick . . . fortwahrend g e d re h t 
wird, so reisst er notwendig". 

Gedicht II, Vs. 3 b meint: 	„Derer,  , 	die man kennt und die 
man nicht kennt". — Vs. 4 b: „`Urqab ist ein Beispiel far ihn". — 

S. 25. 	In dem Vs. 2 b des Tarafa tibersetze: „nicht liess ich die 
Sonne 	und 	den Mond 	sie 	liken', 	d. h. sie ohne Hirten sein. — 
S. 26, Z. 13. 	Ob ,L...,0 .,. 	durch a • ; , ^ .4 erklart sein 	konnte, 	ist zu C. • s 	_ 
bezweifeln ; es wird ti.),,,..1, als dialektisches Wort fiir „Teich', ein- 

..:. 
zusetzen 	sein.1) 	— 	S. 27, Z. 15. 	Lies i..........s; 	LA 	e, was 	tins 	lieb 

ist". — S. 28, 2. 	Lies L),;;;A  als Pradikat von Lo, das = Ly,.*1 ist. 
,, 

In Gedicht III, 1 entspricht dem Zusammenhang 	..Li! 4..$5',13,S., 
wie IQut. und Jaqtit haben , oder ein Synonym 	davon. 	Noldeke 
halt freilich far moglich, dass es eine erleichternde Verbesserung fur 
das dunkle 	sei. ..,.,.....t 

Gedicht IV hat zu seinem Kerne (Vs. 6-12. 15-17) des 
Dichters Vertreibung aus 'Iraq durch Vimr und auf Veranlassung 
von Qabas (12). — Vor Vs. 6 wurde Vs. 20-22 gut als Nasib 
passen, weil das isolierte Liz von Vs. 6 durch 8...1:, cro Vs. 20 seine 

Beziehung fande; 	siehe 	die Nachtrage 	S. 83. — Wie weit der 
andere Teil des Gedichtes mit diesem 	zusammenhangt, ist nicht 
mehr sicher zu ersehen. 	Jener wendet sich gegen die B. Bekr, 
d. h. 	die JaAkur,  , 	denen 	der Dichter 	vorwirft, Unrecht feige zu 
dulden (1-5)2), 	gegen 	ihn 	selbst als Gast 	unfreundlich zu sein 
(18-19)M 	„Waren die Unterstamme der Dubei`a 4) zur Stelle, so 
warden sie sich mutiger benehmen" (13-14). Die beiden Teile des 
Gedichtes kannen zusammengehoren, falls die B. Jagkur dem Dichter 
gerade bei Gelegenheit des Konfliktes mit 'Apar b. Hind den Beistand 
verweigert haben 	(vgl. die letzten Worte 	der Erzahlung in Cod. 

BM hinter Gedicht IX, S. 45). — Vs. 5. 	Lies ti...1_,..., wie XII, 5, 

wegen der gleichen Richtung beider Gedichtsteile. — Vs. 8. 	Da 

-- konstruiert, so ist (gegen Hibatullah) man c)13 	nicht L.4ci->. 0.,...!i, 	 Ly.,+i-  

gemeint: n als ware er ein Feuer, das mit der Hand (vom Brand) 
s - 

1) Vollers stimmt mir brieflich bei mit dem treffenden Hinweis auf ELLko 
„Holz zum Stauen des Wassers" rvgl. Tab. II, 1521, 15]. 

2) Wie in Gedicbt XII, das wail derselben Lage angehort. 
3) Vgl. 	Gedicht I, 1 ff. 	 ,,, ... , 	 • ,... 
4) Die Wahb Vs. 13 sind die u........1 	0.4 	Cy? 	s-rA•93 • 

   
  



Barth, Vollers' Gedichte des Mutalammis. 	221 

entnommen 	1st'. 	— 	Vs. 9 	Druckfehler 	fur 	- -tl.i, — Vs. 12 b: t5" 
,und so lange Du am Leben bleibst". — 18 b. 	Fur u"........._.4 lies 

u.y....24 	,ein elender (armlicher) Teil" ; vgl. Tab. II, 606, 16. — 
Vs. 19 meint: 	„Wenn ich fill. meinen Stamm Eure 'A di [einen 
Unterstamm der Jalkur, Wilstenfeld, Tab. C 16] eintauschen warde, 
so ware ich schwachsinnig". 

Gedicht V soil sich 	nach Agh. 21, 187, 23 	auf einen feind- 
seligen Angriff der B. Duhl b. Ta`laba b. 'TJqaba auf die pubei`a, 
mit denen sie fruher verbundet gewesen seien, beziehen. 	Aus dem 
Gedicht selbst ist jetzt nur zu entnehmen , 	dass es sich urn einen 
Angriff eines Feindes handelt, gegen den der Dichter seinen Stamm 
zur Gegenwehr anfeuert (1-5). 	Die Lage ist ahnlich oder gleich 
der in Gedicht IV : 	Wenn auch die 1.1ubeil, d. h. Jagkur (V. 13) 
nachlassig sind, so werden die B. Pubei`a (Gulajj, 'Mms , Nadir 
[b. Bulita, s. Agh. 21 , 188 , 15] 	nicht 	schwachlich zuruckstehen. 
Vgl. V, 13. 12 mit IV, 13. 14. 	Einiges fehlt jetzt. 	Der Gedanken- 
gang von Vs. 9 ab ist etwa dieser: (9) Im Thale von al-Ircl-summen 
die vielen Fliegen 	(sind 	viele 	Feinde 	geschaart). 	Der Dichter 
erwartet zunachst von den tlubeib (Jagkur) Hilfe (13); 	ob die B. 
Qurran (V. 11) ein Zweig von ihnen 	sind, ist unklar, wie auch 
Vs. 11 b des Nachsatzes entbehrt.l) 	Wenn aber die Hubeib nicht 
helfen, so sind die Stamme der Pubei`a, die Nadir, Gulajj, 'Abmas, 
dem Dichter 	ein 	Schild 	gegen 	die 	Feinde 	(11). 	Der 	Vs. 12 
darfte 	hinter 	13 	gehdren ,2) 	so 	dass 	,die 	Schaar,  , 	die 	nicht 
sitzen bleibt" (13 b), eben die Nadir u. s. w. (12), 	die vaterlichen 

Verwandtenstamme des Dichters, sind. — Vs. 1 	lies ,S,.M..cc wegen 
der Maskuline 	in Vs. 2. — Vs. 3 	giebt u...L.LIc 	keinen passenden 

, 	C.* - 
Gegensatz zu .j --.Q ; 	es wird mit Ham. 323 , der auch Riickert 

'
(Vollers' Anm. 3) gefolgt ist, u...,Li 

	r  La lesen sein; der Vers in der 
tberlieferung des Diwans bedeutet dann : „ Tap ferk eit ist nur 
das, was die Leute sehen mid (als Heldenthaten) weiter erzahlen, 
S chwache 	aber 	ist . . .". — Vs. 7: 	„indem es mit Steinplatten 
verblendet und mit Gyps beworfen wurde". 

Gedicht VI ist geschichtlich ganz deutlich. Mutalammis schmaht 
den `Amr b. Hind wegen seiner That an Tarafa (10-15) und reizt 

1) Falls nicht, was sehr mitlich, mit Ham. 324 Vs. 10 hinter 11 gehort 

and mit seinem l.l  Li nochmals dasselbe Wort von 1113 aufnimmt. 
a 

2) Ham. 324 folgt er wirklich hinter 13, aber Vs. H. 10 stehen noch 
dazwischen. 
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die B. K.ilaba zur Blutrache dafiir auf (16-18), indem er, vom 
`Iraq ausgeschlossen , sich nach Syrien wendet (1-9). 	Gegen den 
Nasib ist m. E. nichts 	einzuwenden. — Vs. 2 b: ,wenn nur die 

lange Liebe (Dir) etwas natzen konnte" ; vgl. das bekannte (.5.;.4 LA 

ii..P 	.u.S.,.;...c. — 3 b : 	„wenn aber ihre Liebe mich fernhalt“ (imperfek- 
tisch wegen f,31). — 7. Lies L.')!;, weil es ein wiederholter, gewohn- 

heitsmassiger Zustand ist. — 11 b. „Und ich glaube , dass Du es 
zum Britten Male mit 'Aswad thust", 	d. h. auch diesen aufgreifst. 

, 
— 18. Lies 1,1;:if 	r,..< Lx.2..c. 	,..X..!....ILi 	(vgl. 	das 	(,..K.iy.) 	des 	BM 	und 

Agh.) „und den Knecht bei Euch totet fiir Euren Bruder". 	Es 
ist Der, welcher den Tarafa getotet hat. — 17 scheint die von 
Vollers S. 69 * iibersetzte Lesart des BM, Agh. die bessere zu sein. 

In Gedicht VII 	will 	der Dichter 	von 	den 31.5.....c, 	d. h. den 
B. Jaaur, hinweg, deren Gastlichkeit er bier einmal anerkennt (8 a), 

... 	L 
zu den B. Dubei`a , 	seinen eigentlichen Verwandten (ts,:5.:6, 0....131 
7. 8 b), heimkehren; denn man hort bei den JaMtur nicht auf seine 
Aufforderungen (5. 6). 	Hierzu vgl. oben zu Gedicht IV. V. — Vs. 1. 

.-; 
Lies L5J.Pi L5f 	„welchen von meinen 	beiden Verwandten (in 1 a) 
soil ich folgen" ? — In 4 b 	ist 	wegen 	des 	femininen ,::,3LS., ein 

Plural notig; entweder (5_5.-  .. 	„die 	&len Statten der 'Ant' 	oder 

L5_,...?. „die Thaler", 	was Noldeke (brieflich) 	bevorzugt. 	Die Ent- 

scheidung zwischen beiden liegt in dery dunklen Li t-,*i. 	Auch dessen 

etwaige Fassung nach 6 N..?..  :....11 = Li..,4,ai (Lane 	nach al-$agani): 

ohemals zog man vielfach (&c.2S) zu den &len Staten (Thalern) 
der 'Ant' geniigte nicht recht. — 10 b. 	Fur das unbefriedigende 
tyy10 Li..  4 ---  ,t vermute ich u.n...- 	.in 	einem Heer 	tapfere r, 

h in e in stiir mender (Krieger)" ; der Dichter gebraucht auch in 
_25 	,, Fragment XXX Ly.._,:A.LI Lii,il t:.,..Q ,..,1 ,..X.S 7. das Verb in d e r Be-_ 

dentung, die 6rauh. daftir anfiihrt: %.5,;;; AS ÷,- 	L5.,U i
L5i 

 ...   	• 
• (..Y," C.,  'Asma'i daselbst: j..*1.114 Y•11° (51  04,-= (...Y4,-=-1  4c-it. 	Dies 	passt 
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such bier vortrefflich, und graphisch ist es leicht verstandlich, dass 
eine senkrechte Falte im Papier fiur den senkrechten Strich des .1) 
gehalten worden ist. 

Gedicht VIII ist ein Fragment, das den urspriinglichen Zweck 
. 

nicht mehr 	erkennen 	lasst. — Vs. 2 b. 	r,.i..?  v::,...,..., 	,und 	sie 	zur 
Eile antreibt" ; L., steht ungewohnlich fiir den Accusativ. — Vs. 5 

ist der Nominativ u...5..= des ISikkrt (Vollers , Anm.) 	als Pradikat 

und Gegensatz zu i..;;:,L.4.s richtiger. 
. 	u., 

Gedicht XI, 2. 	Lies 	— In Vs. 4 ist der Urnschlag ,;5  
in die dritte Person und die freundliche Stimmung gegen den Sohn 
im Gegensatz zu 3 b zu unvermittelt; 	es fehlt wohl etwas vorher. 

In Gedicht XII sucht der, Dichter, wie in IV, die Bekr (Ja'Skur) 
aus feiger Zuriickhaltung aufzuriitteln. 	Die Vergleichung von XII, 1 
mit IV, 1, der Hinweis auf das gleiche Ereignis in XII, 6. 7 wie 
IV, 4. 5 in 	der 	namlichen 	Tendenz 	berechtigt dazu , die 	gleiche 
Lage wie bei IV zu vermuten; siehe zu Gedicht IV. — Im Schol. 

. _ 
zu XII, 1 lies 5 	• er erkennt die Erniedrigung, d. h. 	ertragt" . 	 „er 
sie. — Vs. 8: 	„In 	den 	Landern 	draussen 	ist, wenn man (hier) 
Feindseligkeit ftirchtet, ein Ort, wo man von Denen fern ist, 	die 
Bases besorgen". 

Gedicht XIII fordert er einmal die B. Dubei`a aus der Ferne 
(1 a) zur Gegenwehr gegen Feinde und Einhalten der Bitrgschaften 
ftir die B. Hanila (5) auf. 	— Vs. 	3 	lies 	(...1D)....t.,41: 	„besser 	als 	die 
Leute, die sich ihrem Fiihrer widersetzen — schamt Euch , mein 
Stamm! — sind herumsitzende Welber". — Vs. 5 wiirde ich 	t ii.3! t.  
lesen (vgl. 3, ii., in BM): 	„Soil er (der Verleumder, 4 b) sagen, sic 
haben den Hanifa ihr Recht nach der Verbtirg,ung verwehrt, oder 
(sell er sagen,)1) sie haben (diese) vergessen ?" — Vs. 6a ist, wenn 
niehts ausgefallen ist, 	li.....laa 	r...; 	zu 	lesen; 	vgl. Vs. 2. 3. 	„Wisst 
ihr nicht, dass Baihas . . ?" 

"..V 2 	- 	• • Gedicht 	XIV, 	Vs. 	1. 	Statt 	Ly.,... 	.s 	) 	(...st...4..st..10 	31..s....) 	hatte 
________ z 	 ,,a 	a  

1) hinter rt 1st 3..4.!  aus a zu subintelligieren, weil c,,I . . . I — hieran 
erinnerte mich Prof. Nifideke — sich entsprechen muss. 

2) Es ist (..).—!-Li zu vokalisieren: „wenn die Bande angekniipft (eig. ver-
mischt) werden" und zu vergl. mit Ibn Qeis al-Ruqejj. LVIII, 2: (Ich empfehle 
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man eM Wort wie 	werden" 	erwartet; vgl. Zuh. 9, 3: „schwa& 
_ 

161,4- 	[....Lpt, 	1 E :A 	3..÷.. 	sowie 	den 	Vers Tab. II, 1781, 3. — e...,,..pt,, 
0 

Vs. 2 lies A.AL 	mit BM. — Vs. 7 	ist 	das iiberlieferte 	• N.:, C45  
gewiss unrichtig; denn wie sollte es eM Lob des 0,..x...4 sein, dass 

er beim Kommen 	eines 	Gastes (davon ist in a die Rede) nicht 
„iibermiitig“ (Vollers , Anm. z. St.) sei ? 	Man lese daher 

C
3 % 

e 	_ 	 -?. 
(den Gegensatz zu C-.i;  vgl. auch Beid. II, Al, 1): „Keis ist nicht 

betr ii bt, argerlich, und nicht rairrisch (uber meinen Besuch)". 
Als Gegensatz dazu vgl. z. B. den Vers Tandib no, 5: 	„Wenn er 

'•.: mich (als Gast) kommen sieht, wird er argerlich (La)j  b), geht unter 
semen Tieren herum und ruft sie zu sich heran". — Vs. 8. 	Lies 

. , 
63 ,....,,-5.? : er nahm mich e mit Weite des Arms", d. h. mit weitem 

Arm 	auf; 	vg1.• n)...‘a% ; i  l.,;:1;U3 Tab. I, 951, 1. 	Das A.ILi:..„3  x.:,0)1 cr, 
. , 

1st weld von diesem ,......74  abhangig, obgleich cr., etwas hart ist: 
„mit einer Weite 	des Arms 	(so gross), 	wie sein Land und sein 

Himmel". — 10 b. 	Besser Le...,... mit BM. 
Gedicht XV. 	Das Drohgedicht gegen `Amr, im Namen eines 

Stammes gesprochen , wird, 	wie 	Vollers 	nachweist, in einzelnen 
seiner Teile auch auf andere Dichter zuriickgefiihrt, 	fehlt in BM, 

e 
ist also zweifelhaften Ursprungs. — Vs. 3. 	1 /4....ii.........p3 ElAo sind wohl 
Orte (vgl. Vollers, Anm.); zu der Ubersetzung „an Spielplatzen" u. s. w. 
wurde 	das cr., 	kaum 	passen. — Vs. 7 	lies tL:A.J•1.11., 	— L5.ilseit, 

	

5 	• 
)54t n und der eingeholte Gefangene" (kollektiv); s. Schol., d. h. 

obgleich wir solche 	verloren haben , 	besitzen 	wir 	doch noch (8) 
Rosse u. s. w. — Vs. 12 iibersetze: 	„und eine ausgedehnte Lager- 
state, an deren Seiten die Fahnen wehen". 

Gedicht XVI, 2 (Fragment) lies mit der Hs. 3 S : n Es schiitzen 

.., 	
1 iitinen) L+1.4.....s 	z ad,... 	un..÷.)...ti 	L. 	• L 	" .2..) :3' 	

- , 	.. 
meinen 2 S _., ,..4..* 	j...c ..... 	.) J 	CY 	4 	 c.)..eq• ; 	. 
Nur erwartete man vor unserem Vs. 2 	eher „wenn die Bande s ehwa eh ', 
als ovenn sie angekniipft werden". 
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sie (die 	Schaar 1 b), 	dass 	sie 	nicht 	zuriickgetrieben 	werde , 	aus 
Stammeseifer die Reiter u. s. w." 

Gedicht XVII. An den Hauptteil 1-8 schliessen sich fragmen- 
tariscbe unerklarliche Elemente an (9-12). 	Vs. 12 wird bedeuten: 
,Da ffirchtete er sich; sie hatte aber in seinem Herzen die Stelle eines 
Gewaltigen eingenommen, den die Lage an die Spitze gestellt hat". 

._.. 
Gedicht XX b vokalisiere c.ii.J 
Gedicht XXXI iibersetze : 	„() 	Tadler 	der Armut, wirst Du 

nicht einhalten ? 	Der Fehler des Reichtums ist grosser, wenn Du es 
bedenkst. 	Die Erhabenheit und der Vorzug der Armut vor dem 
Reichtum ist — wenn Du richtig schaust — dass man sich Gott 
widersetzt, urn Reichtum zu erlangen, aber nicht, um arm zu werden". 

Gedicht XXXIV. Ein kurzer, sehr scharfer Riga' gegen `Amr b. 

Hind, der zu des Dichters Lage gut passt. In Vs. 1:.X.SD 	N.)i 0.4 3_74-x3 

\..6.1:4A 1.1.. 	passen die zwei letzten Worte weder als Kii.,..0 („der nie 

errotet", 	Vollers), 	weil 	,....,.:,.:, a 	 :al! 	oder 	':,.0 	S.,.. 	notig 	ware , 
- 	 - 

noch als 	3L> 	zu 	dem 	Dual 	.1.,.i. 	Es 	ist 	Vokativ : 	„(Sprecht 
zu 'Amr:) 	Du Schamloser!" 	Dass 	das 	L., davor fehlt , 	aber im 

.. zu Gute halten. — michsten Glied steht, darf man der c)), • 	its 	_..,- )3,--  
3a: „so w ii rest Du ein solcher mit Streifen". 

Gedicht XXXVI a. 	„Wer einen Arm hat, erlangt das ihm ge- 
waltsam Entrissene wieder". 

Gedicht XXXIX. 	Vgl. fiber diese gute Uberlieferung oben 
zu Gedicht I. 

Es ist im Obigen zumeist nur das Abweichende in Bezug auf 
die handschriftliche Uberlieferung 	oder die Auffassung der dichte- 
rischen Stellen zur Sprache gekommen. 	Das viele Treffliche , 	das 
Yellers in der Ubersetzung fUr das Verstandnis der oft recht dunkeln, 
unvollkornmen iiberlieferten Gedichte, 	wie durch seine reiche Um- 
schau nach Parallelen und Citaten in der arabischen Litteratur, von 
der die Aninerkungen beredtes Zeugnis ablegen, geboten hat, konnte 
hierbei nicht erwahnt werden. 	Dies sei zum Schluss ausdriicklich 
mit gebiihrendem Danke fiir die wertvolle Gabe hervorgehoben. 

J. Barth. 

I3d. LVIII. 	 15 
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Die Lieder eines agyptischen Bauern. 	Gesammelt 
und libersetzt von Heinrich Schafer. Leipzig, J. C. Hinrichs, 
1903, 8°, XV, 149 S. 

Die 134 Lieder dieser Sammlung wurden vom Herausgeber 
im Winter 1900/1 wahrend der Ausgrabungen bei Abu Sir') nieder- 
geschrieben. 	Seine 	Gewahrsmanner .. sind 	ein schwarzer Bursche, 
dessen Familie aber schon lange in Agypten ansassig war, und der 
Wachter bei den Ausgrabungen, Mabmud el-qtr (Etr), nach dessen 
Diktat alle Lieder, auch 	die 	des Sudani, 	aufgezeichnet wurden. 
Beide stammten 	aus dem benachbarten ,5acigara (Saqqara) 2). 	Der 
Herausgeber gesteht, ohne arabistische Vorbildung zu sein, er hat 
daher sein Buch such nicht ftir gelehrte Zwecke bestimmt, sondern 
fur gebildete Nilfahrer,  , 	die 	mit Hilfe 	dieser Lieder in die neu- 
agyptische Volksseele 	eindringen 	wollen. 	Indessen hat Prof. Dr. 
A. Fischer die Ubersetzung (und damit nattirlich zugleich auch 
die Texte) 	von 	Schafer 	durchgesehen , 	und wer die zahlreichen 
Klippen, die bei einer solchen Arbeit aufzutauchen pflegen, kennt, 
wird mit mir vermuten, dass wir es hauptsachlich dieser Mitarbeit 
zu danken haben, wenn das Buch in einer auch die Arabisten be-
friedigenden Form der Offentlichkeit ubergeben werden konnte. In 
jedem Falle aber gebiihrt 	Schafer unsere Anerkennung fur den 
Miss, mit dem er, der Agyptologe , sich in das Vulgararabische 
Agyptens eingearbeitet und die Sammlung der vorliegenden Lieder 
sich hat angelegen sein lassen. 

Inhaltlich zerfallen diese Lieder in mehrere Gruppen. 	1-13 
gehoren der sogenannten Madilt-Litteratur an, d. h. das Lob Gottes, 
des Propheten und der lieben Heiligen wird hier gesungen. 14-23 
beziehen sich meist auf das Familienleben und verschiedene kleine 
Anlasse. 	Hierbei kann man 16-19 als Regenlieder ausscheiden. 
Die Stticke 28-38 beziehen sich auf Freud und Leid der zwar 

schweren , 	aber 	im Vergleich 	mit der alten Frone (i; -.C-L.:.....11) doch 5--  
so vorteilhaften Ausgrabungsarbeiten. 	39-62 enthalten Varia, der 
Schloss 63-134 behandelt die Erotik in 	mannigfacher Farbung. 
Von den Stoffen , die wir in Bauernliedern erwarten diirfen, fehlt 
also nur 	das paranetisch -asketische 	Element 	(0...0.ic 11.c_,..8), 	das 
man in den Stadten vorzugsweise aus dem Mande blinder Bettler 
vernimmt; 	andererseits sind von den Lascivitaten der popularen 
Erotik, die hier nach dem Satze ,Naturalia non sunt turpia" be- 
urteilt werden mtissen, einige Auswfichse 	als 	fur die Sammlung 
nicht geeignet ausgeschieden worden. 

1) BfiaTr gegentiber dem altberiihmten 4eluan, nicht aus dem siidficher 
gelegenen Bag; nach dem der Dichter der Burda und der Flamzfja seine Suhra 
erhalten hat. 

2) Zui Namensform vgl. diese Zeitschr. 41, 381 @Titan). 
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Auf die musikalische 	Seite 	der Sache 	ist der Herausgeber 
nicht eingegangen und ich bedauere , 	diese Lucke nicht erganzen 
zu konnen. 	Aber auch die andere Frage , oh und wie weft bier 
eine gebnndene Sprachform vorliegt , ist von ihm nicht be- 
raft worden. 	Hier mfichte ich einige meiner Beobachtungen mit- 
teilen; auch fur den Text der Lieder ist diese Frage keineswegs 
nebensachlich. 	Da 	es sich bier 	urn 	eeht 	volkstiimliche 	Erzeug- 
nisse handelt, verlasse ich mich vor 	allem auf mein durch lange 
l'bring erworbenes Sprachgefiihl. 	Beziehungen 	auf 	die Formen, 
Regeln and Licenzen der Metrik der alten Kunstpoesie und ibrer 
Anslaufer vermeide 	ich, 	selbst da , 	wo Beriihrungen nahezuliegen 
scheinen. 	Wer imstande ist Erzeugnisse dieser Art unbefangen zu 
prilfen, wird bald erkennen, dass diese Poesie so gut wie die echte 
Volkssprache ihre eigenen Wege geht. 	Sehr haufig ist die einfache 
Form der Wiederholung eines Fusses. 	So finde ich in Lied 1 
Fu'ildtun Fri'ilcitun , 	ebenso 	in 	4. 13. 57; 	ferner Mustarilun 
Alustarilun in 2. 6. 25. 33, seltener drei Mustarilun , das Regez, 
in 83; weiterhin Mustarildtun Mustarilatun in 3. 16. 26. 29. 
31.54. Diesen Formen stelle ich die rhythinisch gemischten Reihen 
gegeniiber. So glaube ich Mustarilun Fa`iilun (Marillun, FaVun) 
in 9. 12. 15. 17. 18. 53. 58. 80. 81. 111 zu finden; oder Fealatun 
Alustarilectun in 30. 73. 111; oder /14ustaNatun Fa‘i/dtun in 
28; oder Mustarilun Mustarilun Factilun in 47. 72. 120; oder 
ilustardun Mustarilatun in 79, vgl. 111. 112; oder Mustarilun 
Fa'il in 21. 80; oder Mustafilatun dllutafa'ildtun in 10. 	Die 
ans der metrischen Lesung 	sich ergebenden Abweichungen von 
Sebafers Text werde ich unten 	bei der Besprechung des Textes 
und der 1.Thersetzung namhaft machen. 

Mit Recht hat Schafer darauf hingewiesen (S. XII), dass wir 
bei einigen Liedern eine weitere V erbreitung annehmen dfirfen. 
&ken doch sogar gewisse Stiicke in verwandter Form in Dalmans 
Palastinischem Diwan wieder (Nr. 9. 10. 17. 76, vgl. Nr. 120 	mit 
Dalman S. 216 f.). 	Anders 	wird es mit 	der Gruppe der Aus- 
grabungslieder stehen; 	sie 	dfirften 	alle 	oder 	zum grossten 	Teil 
lokale Improvisationen sein. Auf andere Stiicke wird durch Parallel- 
texte einiges Licht geworfen. 	So ist eins der Regenlieder, Nr. 18, 
trotz eller Verschiedenheit urn ganzen dasselbe Lied, welches Gold- 
ziber um 1873 	in Kairo horte (Zeitschr. 33, 612). 	In derselben 
Sammlung von Goldziher finden wir (S. 627 f.) em 	Stuck, in dem 
zwei bei Schafer getrennte Lieder (Nr. 62 Totenklage, und Nr. 21 
Schlechte Andacht) durch ein drittes bei Schafer fehlendes Stuck 
verbunden werden. 	Hier wie in dem obigen Fall wird tells durch 
die Varianten , teils durch die 	neue Anordnung die Frage nach 
dem Zusammenhange und der Tendenz der Lieder eher erschwert 
als der Losung naher gebracht. 	Wir kfinnen nur hoffen, von neuen 
Aufzeichnungen oder von weiterer Erschliessung der Volkslitteratur 
befriedigende Auskunft zu erhalten. 	Die 	zwei Zeilen von Nr. 73 

15* 
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sind nur der Anfang eines Liedes, das ich mir im Jahre 1890 in 
Usian aus dem Munde eines blinden Matrosen in folgender Form 
aufzeichnete : 

[12abUtale l!dli.A 1) 
i6m ma guftak 	 Itabbetak MA: 
wescat laic 	 bilwidd ereal4 
kidn (kadn) 2 ) el-cazdl 	 [wala] 5 lanSi mardm 
weld ljabibi 	 ma *sari. 

* 	* 
* 4) 

gild billeival 	 iabn el-Ital.:2i 
'oitin Izabibi 	 a.,l el-gardm 
Imbb-el-gamil 	 wil-ward wdYd 
itnem bilac 5) 	 ,sultbit sawd. 
,Am Tage, 	als 	ich dich erblickte , 	habe kb dich aufrichtig 

lieb gewonnen und habe mich um dich' mit lauterer Zuneigung 
bemiiht. 	Den Tadler haben wir tiberlistet, 	(aber) 	das Verlangen 
will ich nicht neu aufkommen lassen und such mein Geliebter wird 
mich nicht vergessen 	 Gewithre doch die Vereinigung, du 
Trefflicher, denn die Augen meines Geliebten sind die wahre Queue 
meines Liebeskummers. 	klabb-el-gamil und die Rose sind emus in 
ihm, und bilden zusammen eine enge Vereinigung“. 

Der Ausdruck Itabb-el-gamil scheint bier, wie der synonyme 
Ausdruck 	czbb.el-,'aziz, cyperus esculentus, eine Blume oder Pflanze 
zu bedeuten , 	die in ihrer Art typisch wie die Rose ist. 	Nehmen 
wir an, dass es, 	wie lzabb-el-‘aziz, 	eine wohlschmeckende Frucht 
war, so sagt der Schluss des Liedes, dass alle Vorzuge, der edelste 
Wohlgeschmack und der feinste Duft, in diesem Geliebten vereinigt 
sind. 	In einem andern -von mir aufgezeichneten Liede ist 1?abb-el- 
gamil geradezu der Name oder doch die symbolische Bezeichnung 
der geliebten Person. 

Getiiuschte Hoffnung. 
tIabb-el-garnil fir-RegPb 	we-till eg-AWaban 
!elate minnu wifdl, 	[gulk]: fi atzir er-Ramddn! 

1) Ich betrachte diese Worte nur als einen Versuch des Rhapsoden, einen 
4t.i.600 zu gewinnen. C 

2) Doppelformen dieser Art sind nicht selten. 	Zum Ausdrucke vergleiehe 
Schiffer 80, 2. 

3) Metrisch entbelaliche Worts bezeichne ich mit eckigen Klammern; 
metrisch erforderliche Zusiitze mit < 	). 

4) Ich bediene welch der Sterne, um den in den Volksliedern so haufigen 
schroffen Ubergang, bier von der ruhigen Ergebenheit in die neuaufflammende 
Leidenschaft, anzudeuten. 

5) Kompromiss zwischen bilti und bu (huh). 
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?Writ') el-'1(1: 	 hull el-'dm bil-heir! 
,vabb lojtin ed-dawabil 	we-'amal ez-zdian! 
,Sehon im Monat Regeb und den ganzen 	a.`ban hindurch bat 

ieh Ijabb-el-garnil urn eine Vereinigung. 	Sie sagte mir: Ja, wenn 
der Rainal)an 	zu 	Ende 	ist! 	Am 	Morgen 	des 	ersten 	Festtages 
wiinschte 	sic 	mir 	ein 	gesegnetes 	Neujahr, 	vergoss 	Thranen 	aus 
den 	neaten 	Augen 	und 	spielte 	die 	Traurige 	(oder: 	die 	Ver- 
stinunte)!" 

Bisweilen 	legen 	rhythmische Griinde uns nahe, 	an der Voll- 
standigkeit des Stackes zu zweifeln. 	So mochte ich glauben, dass 
der Anfang von 20 fehlt , 	ferner dass in 87 zwischen Z. 2 und 3 
eine Ltieke ist. 	Aber man vergesse nicht, dass wir mit der pink,- 
logischen und 	poetischen 	Bearbeitung 	dieser Litteratur 	noch 	in 
den Anfiingen stehen und daher alien Grund haben, vorsichtig zu 
urteilen. 

Die Sprache ist fast durchweg vulgar. 	Dass einige Aus- 
driicke im gewohnlichen Leben 	anders lauten warden als bier im 
Liede, andert an 	dem Grundcharakter der 	Sprache nichts. 	Die 
seltenen Falle , 	wo 	die 	Schriftsprache vorzuliegen scheint, 	haben 
alle wie das 	oben angefiihrte bihu etwas Fetzenhaftes , 	wie 69, 8 
haza-l-kle oder 17, 1, wo 'Abdulle nur dem folgenden ulle zu 
Liebe gewahlt ist. 	Der Vokalismus weist Erscheinungen auf, die 
ieh nicht philologisch verwerten will-de, 	ohne die Formen an Ort 
und Stelle gehiirt zu haben, z. B. 3, 2 guhannim (vielleicht nubisch-
dongolanische Aussprache); 4, 6 gabuli; 41, 2 labbasa; 95, 6 jekau- 
wan; 33,2 und 35,1 mi'ad; 93, 6 alaggam. 	In 25,2 ist die Urn- 
schrift von reiskunt schwerlich treue Wiedergabe der Aussprache. 
Das a in 10, i. a salab, Stricke, 	und 	15, a bala ist gewiss 	mit 
mehr oder weniger Imala zu denken ; ebenso das e vieler Formen, 
wie 28, 2 /67711a24 ; 	43, 1 bell; 	61, 1 tiefe ; 	61, 2 refe; 	85, 2 rehe; 
105,3 heb, nicht als unser geschlossenes e, sondern mehr nach ai 
hingeneigt. 	Da 	Schafer in mien 2 , i, 	d. h. mu'in, den Einfluss 
des E  auf die umgebenden Vokale so energisch zum Ausdruck 
bringt, butte ich 93, 5. 97, 6 auch 'ejan, ‘v.iini erwartet. 	Andere 
Differenzen konnen auf lokalen Abweichungen beruhen, z. B. wenn 
70, 4 fi-curclale, aber 84, 6 fi-'arable steht, oder 69,5. 112, 2. 122, 2 
par, aber gewohnlich sadr und in dem von mir angefuhrten Liede 
pdr. 	Das min 106,14 ist nicht mit dem in 106, io auf eine Linie 
zu stellen. Wahrend die fragende Form vulgar gedehnt ist, kenne ich 

die substantivische Form von cy., nur kurz, also min. 	Das 772 von 
ma'gum 22, a fiir ma'gun ist wohl aus dem folgenden b zu er- 
klaren. 	Das n von Fatne , 20, a, 	kann auf Volksetymologie be- 
ruhen. 	Auffallig 	ist 	die 	Form 	melan, 	voll, 	25, i; 	bekanntlich 

1) Schriftmassig: 6ubliijat. 
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ist die jetzt herrschende Form malign (melian). 	Da man malet, 
clifit, 6irit sprach, so bildete man auch melian; defian, warm; 
ljarian, cacans; Feigling. 	Eine seltene 	direkte Weiterbildung von 
mean ist mallan, das ich in Agypten gehort habe. 	Lesen wir 
in dem angegebenen Verse Mustafilun Mustarilun, so mag melan 
als eine durch Verszwang motivierte Nebenform von Indian gelten. 
1st aber die Form melan auch im gewohnlichen Leben fiblich, so 
hat sie aus der alteren Sprache Parallelen an quran fur qur'anl) 
und ganan fiir han'cn in einem oft angefiihrten Verse des Erotikers 
al-Aliwa, nanalicb 2): 

1J..22.3 	 &.., 	d3 	 ,..5.:i 	L4 	if 	i I.A3  01.....;...:,:15c 	3,3 	( ).1 	L.5..:4.:::13 	 u»..!.i  

„Das Leben ist nichts anderes als Geniessen und Begehren, mag 
auch der missgunstige Nasser [mieh] darum tadeln und schelten !” 
und in einem Verse des Nagai 3). 

Wie in anderen Erzeugnissen dieser und verwandter Litteraturen 
finden wir auch hier haufig Wort spiel e. 	So in 43 hake, als 

Deminutiv von i..e,-,i, Band, Schlinge, neben ljaqe, Schwesterchen; 
in 55 razz, Reis, neben juzz, Turken; in 81 hawa, Wind, neben 
hawa, Liebe; in 69 Lele als Eigenname 	neben lele, Nacht. 	Dies 
Spiel mit dem Namen der Sangerin erinnert mich an ein Liedchen, 
w 	 uelches ich mir in S6hag (S6hag) aus dem Munde einer 	.3. 	a f- x -,L  
zeichnete, die ich weiss nicht mehr ob Latifa oder Zarifa hiess: 

'ismi latif iklarif 	 wal-liasr-rahif! 
"elbi ;aril o-lat:if 	 atdraggciki! 

„Mein Name ist nett und reizend , 	und die Taille schlank; 
mein Herz ist lieblich und reizend: darum bitte ich dich!" 

Die Anrede ist zunachst an eine ihrer Kameradinnen gerichtet. 
Bilder 	wie 	die Bezeichnung 	der Aufseher bei den Aus- 

grabungen als ;u/lam, Unterdrficker (25, a), 	oder der Arbeiter als 
katalat, Kfichlein 	(28, I., vgl. 38, 2), 	sind 	geeignet, 	uns 	gewisse 
Bilder der Psalmen versthndlicher zu machen. 	Andererseits ver- 
gleiche man diese Auffassung mit unsern sozialen Verhaltnissen: 
welch eM Abstand! 	EM noch lebender, aber politisch abgethaner 
agyptischer Staatsmann hatte guten Grund, den Diplomaten, die 
als fibertriebene oder unverstandige Lobredner europaischer Ver- 
haltnisse auftraten , 	entgegenzuhalten, 	dass 	der grosse Vorteil des 
Orients der sei, 	keine soziale Frage 	zu besitzen. 	Er hatte noch 
auf andere Gebiete hinweisen kfinnen. 

1) NOldeke, Geschichte des Qoraus (1860) S. 25. 
2) Mani 11, 23, 22; 	13, 158, 3 und 159, 21; LA 	1, 95, 21; 	BistlinT 
- 	• s v. 0....«. 
3) Zeitschr. 54, 445, 4. 
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Ich gehe nunmehr zu den einzelnen L i e d e r n fiber. 	Um 
in 1 die 	metrischen Anstbsse zu beseitigen , 	lese ich Z. 3 'ea-bab 
und Z. 4 1‘.2-12aul wdla"awalkibak ! 	Desgleichen in 2 Z. 2 wirgal, 
Z. 3 wirma; in 3 Z. 2 rnan'it. 	In 4, al ist dire-l-ful nicht mit 

,Behnenkraut" wiederzugeben. 	Denn dire, schriftmassig (.5  3, 	ist 
auf dem 	Lande 	eine 	primitive 	Einfriediaun„g 	der Felder; 	man 
konnte also „Bohnenfeld" oder „Gehege 	des Bohnenfeldes" sagen. 
Das ,silberne Schloss" in 8, 4 ist fur den dieser Sprache Unkundigen 
irrefiihrend. 	Denn es ist bier nicht eine Burg, sondern ein Thar- 
schloss gemeint. 	Bei mezauwa" 8, 5 ist nicht an kunstlerischen 
Schmuck, sondern an elende grellfarbige Malerei zu denken. 	Ich 
glaube nicht , 	dass man in 	das von frommer Phantasie 	erfiillte 
Lied 10 den logischen Gegensatz- von „starken Kettena und „zarter 
Seide` hineintragen darf. 	Vielmehr diirften selasil und Or2r zu 
verbinden sein , 	da ein solches Bild 	an gewissen Beschreibungen 
der Baume des Paradieses im Hadit deutliche Analogien hat. 	Die 
Umschrift des grossen Heiligen von Btalaq mit abu-1-‘ele (13) ist 

ci  ungenau; 	es 	ist 	abu-1-‘eld. h. .c....5.1.10 ..54i 	gemeint 1). 	In 	14 	ist 
dureb leline ein Missverstandnis hervorgebracht. 	Wie define Z. 5 
aus da elme, so ist Z. 3-4 lehne aus la ehne, nicht wir, entstanden, 
so dass sich der Sinn ergiebt: 	„Wir beide sind ja nicht wie Glas 
und nicht wie zerbrecbliche Eier, sondern wie solide goldene Binge". 
Ein alnaliches Versehen liegt in 96, 9 vor. 	Metrisch ist die Caesur 
hinter das zweite lehne zu setzen 	und vor beda ein zei oder ka 
einzuschieben. 	In 16, a ist jirhas und aus metrischen Griinden 
'amlg zu lesen. 	In 18, 5 ist tir‘a besser mit „Kenai' als mit 
,Graben" wiederzugeben. 	In dem ganzen Adersystem der agypti- 
schen Berieselung 	bezeichnet 	tir‘a 	die 	grossten 	Kanale. 	In 	20 
wiirde ich V. 1 ein ja semise, V. 7 we, V. 8 liha, V. 9 eM kalik 
el-'id streichen. 	Auch so sind V. 2-3 noch nicht glatt zu lesen ; 
aber ich wage sie nicht 	mit Sicherheit zu berichtigen. 	Der Ge- 
branch von helu in dem 24, 2 (vgl. 122, a) angegebenen Sinne ist 
nicht nur bauerlich , sondern auch stadtisch. 	Besser sagt man: 
,mit dem zarten (weissen) Nacken" ; 	man vergleiche 	damit 	den 
sonnengebritunten 	und 	geharteten Nacken 	eines 	echten Fellaben. 
Die au 25, 1 gemachte Bemerkung, dass a73cfar nicht nur „gran", 
sondern such „feucht" bedeute , bedarf, urn Missverstandnisse zu 
vermeiden, einiger Ausfithrung. 	Die hier vorliegende tJbertragung 
ist nicht Sondergut der agyptischen Bauern, sondern gehort schon 
der alten 	Schriftsprache 	an. 	Der 	Ausgangspunkt liegt in der 
Quanta des grunen essbaren Gemiises oder Krautes : ,weich, zart, 
frisch, saftig", wie bei Schafer 48,1. 49,1 Rettiche; 14, r Saubohne. 

So ist ein 	• 	I ‘....11.a..... ern junger Mann 	in den ersten Jahren der 

1) es-ia`rani's Tabaciat (1299) 2, 119 f.; 'Ali Mubrirak's Hitat 4, 151 f. 
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Reife, 	eine si)....,2- iioi..4 	neue, 	zarte 	Freundsehaft, 	die 	noch der 
Pflege bedarf. 	Der agyptische Landmann nennt eine junge Gans 

... 
tvizze lytcfra (salon im Lii.....ith .9), und feuchte Erde, die noch 

die Spuren des 	(5, tragt, turab altfar (Gegensatz: waif). 	So 
wird bei Schafer Nr. 25 auch der voile Krug oder die aufgehangte 
Wasche und 114, 4 die noch frische Tatowierung ahclar genannt. 
Ein anderes aus dieser Gedankenreihe abgeleitetes Bird ist das der 
Fiille, des Reichtums, der Freigebigkeit, z. B. bei Schafer 8, s die 
dem Seijid el-Bedewi zukommende 'ataba 13adra, ganz wie in dem 
Namen des Kairener Palastes. 	Eine jungere Auffassung deutet such 

die urspriinglich die Farbe anzeigende Verbindung 604 	••1 
auf Mel und 	Freigebigkeit1). 	Auch 	an 	die 	erweiterte Form 
r_5 .,:a... 	darf bier erinnert werden. 	Eine ganz andere Seite der Ent- 

wickelung des Begriffes 5,.:c.4 bezieht sich auf das ,Dunkel' der 
Farbe: 21, 2 werden Tauben so genannt, anderswo Pferd und Esel; 

al-Ijuarazmi iibersetzt 1l  ieva•e& 0.c.ilaaaa mit 	 Alle jx,a,.:SI! i......fl. 
these Nuancen des Begriffes gehen gewiss 	auf die im Siiden so 
haufige dunkelgrane Farbung gewisser Blatter zuruck. 	Ubrigens 
kann man die Frage aufwerfen , ob die Bedeutung „gun" nicht 
erst sekundar und aus den Qualitaten der jungen, frischen Krauter 
abzuleiten ist. 	In 26,1 mfiehte ich higgi far higgi lesen. 	Denn 
das aus .rs-1..4) entstandene 2), jetzt in Agypten, Syrien und Arabien 3) 

.., 
gebrauchliche 	N.ID bezeichnet ein angstliches Davonlaufen und kann 

6., 
bier kaum pas send genannt werden. 	Aber ich gebe gem zu, dass 
mein Vorschlag hypothetisch ist und sich auf kein Zeugnis, sei es 
aus der Litteratur, 	sei es aus den Mundarten, 	stiitzen kann. 	In 
26, 2 b wiirde 	ich 	aus 	metrischen Granden lesen 	id fih Safil'a, 
ohne wa. 	Das in der Anmerkung erwahnte u,sVe babe ich Zeit- 
schrift 50, 636 	zu den unklaren und 	verdachtigen Wortern des 
agyptischen Sprachschatzes gestellt. 	Hinzufiigen mochte ich hier, 
dass der Ausdruck schon in dem Jacut 1, 404, 19; 497, 17 er-
wahnten Ortsnamen des Delta vorzuliegen scheint und noch jetzt 
als Ortsname in Nubien vorkommt. 	In 29, 2 muss we-sawab [meist 
,sawab] 'and Alla als fiberschassig gestrichen werden. 	Es steht 
inhaltlich auf einer Stufe mit den zahlreichen Erweiterungen, die 
man bei einer metrischen Bearbeitung der Psalmen und ahnlicher 
Erzeugnisse ausscheiden muss. 	In 30, 2 ist genauer masarin zu 

1) In dem Verse des Fadl b. al-`Abbas: 	Agani 14, 178, 20 vgl. 179, 10 
vgl. al-Hafffes j..14'1! sLAM 25, 17 ff. und 
2) Vgl. die Zeitschr. 49, 493 genannten analogen Formen. 
3) In Arabien nach Socin und J. J. Hess. 
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lesen. 	Das hier vorliegende Bild von der Unruhe der Eingeweide 
brim Hunger erinnert mich an ein anderes, mit dem dasGeaen- 
teil ausgedriickt werden 	sollte. 	Als 	ich einmal mit einem dalb- 
Beduinen , 	der schon 	Ackerbau 	trieb, 	fiber 	das Verhaltnis 	von 
Beduinen zu Bauern sprach, 	driickte 	er das Gefiibl der Sattigung 
und allgemeinen 	physischen 	Behaglichkeit nach 	dem tbergange 
z um ,...`.a;...Amit den derben Worten aus: darat fi bdtni el- sbamira, 

(.., 
,die Hefe (der bessern Erniihrung) 	hat in meinem Leibe das Ge- 
rauseh 	des \Vindes (crepitus) hervorgebracht". 	Eine 	Analogie 	zu 
`afiilla, Feierabend (31, 1. 32,1. 33, 2. 34,1. 35, 1), bietet faragdlla 

d. il. 2t.L1 	.i , 	die 	aus nachgeahmten Miinzen oder Glasperlen be- 
7) 

stebende Bette, 	die jeder gute Eseltreiber seinem geliebten Gran- 
tier um den Hats hangt. 	In 	32, i 	wird min radi mit „dort“ 
wiedergegeben; 	genauer 	ware 	„von driiben“, „von jenseits", d. h. 
bier ,vom Westen". 	Uber den raumlichen 	Gebrauch 	von 	k>,... 
vgl. Zeitschr. 50, 333 f. 	In 41, 1 ist waldumo ohne an(e), 	ferner 
bihu(ile, 41, 2 	4daje und 	41 , s 	wohl 	so zu lesen: 	wa‘dfiwit 
unimu rd'ida 6alaje. 	Der agyptische Bauer sagt (so schon im 

; -sii.il 	) ladam fur 	(Zeitschr. 41, 376, 29; 33, 622, 9). 	Die .....j-- 	..1D 	 t4.6.3 
dritte Zeile deute ich so: „Wahrend die Feindin seiner (des Kindes) 
Mutter meine 	Verfehlun,g wiinschte". 	Trifft diese Deutung das 
Rechte, so driickt das Liedchen die unaussprechliche Freude einer 
einfachen Frau libel- die Geburt eines legitimen Jungen aus. 	Der 
in 42 als Erfinder des kc'calaf gefeierte 8atilz Zabadi ist nicht als 
S., Sobn des Z., 	zu erklaren , 	sondern nach den bekannten Ver- 
bindungen: 	Sdidu kurzin, 	der Ranzen- 	oder Hirtentasehen -S.; 
Qat:vs quirata, 	der Korb - Q. ; 	Zaidu 	battata, 	der Flaschen.- Z.1). 
Denn zabadi, 	pl. 	von zibd?je, 	bezeichnet 	die 	fur Mulch, 	Eier 
u. s. w. 	erforderlichen 	SChalen 	und 	Napfe ; 	so ist 	Sal 	zabadi, 
der Napfe-*., 	hier 	die 	Verkorperung 	des 	fleissigen , 	wohlhaben- 
den Bauern , dessen Gedeihen auf der Berieselung des Bodens be-
rubt; der arme unwissende Bauer als Pechvogel im Verkehr mit 
Stadtern wird in dem bekannten Abri. Sadilf des 	erbini symbolic 
siert. 	In 44, 1 ist rakb fur ragb zu lesen. 	Das Stuck 47 bietet 
einige Schwierigkeiten. 	In V. 1 	mochte ich 	'al-el-fas"je, 	in 2 
wirmag, in 5 'al-el-rarib lesen. 	Das "u/itie in V. 3 ist mir un- 
klar; vermutlich 	ist 	es 	ein 	Gehorfehler fur 	'ellUe, Obergemach, 
dessen Plural 76, i 	genannt wird. 	Die Anmerkung zu 48, 9 lasst 
das Verstandnis fur solche Wendungen vermissen. 	Ich sehe darin 
nur einen der Erotik eigenen Ubergang von den Rettichen des 
Ausrufers zu dem , 	was sein Herz bewegt. 	In 49, 2 halte ich die 
Beziehung von mkassar auf die Rettiche fur ausgeschlossen. 	Viet- 

-_ 
1) Hinzurtigen konnte man Bctihasun Nceamatu, der Straussen-R., Muta- 

lammis V, 4. 5. 
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mehr ist mkassar auf den feddan zu beziehen; nach agyptischem 
Sprachgebrauch will 	dieser Vers besag,en: 	der Ausrufer hat zwar 
einen Morgen Landes mit Rettichen bebaut , aber die Halfte vom 
Wert des Grundstiicks ist belastet, 	sei es, 	dass er den ursprana- 
lichen Kaufpreis erst zur Halfte abgetragen hat, 	oder dass er das 
Grundstilck schon wieder zur Halfte verpfandet hat. 	Zu 49,5. 74,3 
ist Cant. 5, a 	zu vergleichen. 	In 53, 2 1St kObie, 	in 	53, 4 besser 
za-ltosn&Jtisif zu lesen. 	Die in der Anmerkung zu 54 genannte 
Form Danzjat (Damjat) fiir Damiette hat Schafer schwerlich aus 
dem Munde eines Eingeborenen gehort; die herrschende Form ist 
Dunnjat. 	Der spottische Ton, mit dem in 55 vom Soldaten der 
alten Zeit geredet wird, erinnert mich an das von A. v. Kremer') 
mitgeteilte Liedchen, das, wie ich glaube, 	in folgender Form ge- 
lesen werden muss: 

La's&kir el-ma,srije 	 wida'nuhum marizSe, 
min "fillet 49-sarfije 	 talla"um en-niswan. 

„Die agyptischen Soldaten rassen 	die 	Ohren 2) (wir wiirden 
sagen : die Kopfe) hangen; weil sie zu wenig Laming ausgezahlt 
erhalten, haben sie ihre Frauen entlassen miissen". 

Das Lied muss in der Zeit des 'Abbas oder des Said ent-
standen sein, als mehrere Umstande, nicht zuletzt die Verworfen- 
heit 	der 	Herrscher,  , 	die 	offentlichen 	Zustande 	stark 	geschadigt 
batten. 	In 57, 4 ist agibo ungenau und darum die tTbersetzung 
falsch verstanden; 	es ist agib bu zu lesen und zu iibersetzen: 
„und fur den Rest kaufe ich {mir] eine Schweisskappe". Die Zeile 
62, a 	ist mir trotz 	der 	oben angefiihrten Parallele Zeitschr. 33, 
627 f. nicht ganz klar. 	Denn 12;  a s a bezeichnet nicht nur das an 
den Seiten und an der Spitze scharfe Ende des Palmblattes, sondern 
auch eine Art Messer, das wenigstens im Sinai, insbesondere bei 
der Arbeit des tdat.'S 	der kiinstlichen 	Befruchtungder Datteln, )  
gebraucht wird. 	Leider war es mir bei meiner Reise im Sinai 
im Jahre 1889 nicht moglich, das Messer abzuzeichnen 3). 	Soll 
nun bei Schafer 62, a gesagt werden, dass das Messer des Kriegers 
so wharf wie 	eM Blatt ist oder dass es dem tzii,sa genannten 
Messer gleicht ? 4) 	Eine andere Schwierigkeit liegt in margi,sa 

(62, 7). 	Denn u..;) 	bedeutet weder 	„vergraben" 	(Schafer) 	noch 
„platten" (Goldziher), sondern „aufschichten, anordnen", wobei ent-
weder der Begriff der Ordnung, oder als Resultat der der Menge 
zum Ausdruck kommt. 	Zeitschr. 33, 619, wo ra,s.y mit „auslegen" 

1) Agypten 1, 81. 
2) Das Bild 1st vom Agyptisehen Esel entlehnt , ganz wie nnuprs, der 

Ausdruck der prophetischeu and didaktischen Litteratur des Alten Testamentes. 
3) Ch. Doughty 	and J. J. Hess 	horten 	den 	Ausdruck 	in 	Arabien: 

WZKM. 16, 59. 
4) Zu vergleichen 1st noch 68, 7 sikleinetak fatAla. 
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wiedergegeben ist, Iiegt eine Verwechselung mit raw,' vor, dessen 
Infinitiv 	durch 	Vermittelung 	der 	Italiener 	sich 	in 	der 	Sprache 
unseres Kunstgewerbes 	(tarsia, Intarsia) erhalten hat. 	In 64, 3 
und 97, 4 dente ich ka‘b auf die weibliche Brust. 	Das Stuck 66 
ist offenbar ein 	Lokallied zum Lob 	der dortigen Schonen. 	Dass 
der Gewahrsmann keine klare Vorstellung von den kufur hatte, 
wundert mich nicht, da es meines Wissens keine Dorfergruppe 
giebt, die diesen Namen xai' 4ozhv fiihrt. 	So wie kufur hier 
gebraucht wird, 	gehOrt es der oberagyptischen Volkssprache an, 
die in diesem Falle kefr, Dorf, mit kufr, Unglaube , begrifflich 
vermengt und die Bezeichnung alien ganz oder halb verfallenen 
Staten beilegt, die der Volksglaube eben auf Grund jener logischen 
Unklarheit in die vorislamische Zeit verlegt. 	Alles was auf oder 
neben solchen Statten sich befindet, erhalt das Beiwort kufri oder 
kafari, bisweilen 	auch guh/i; 	so 	die 	kleinen 	Siedelungen, 	ins- 
besondere die sehr salpeterhaltige, jenen Stellen entnommene Dune.- 
erde. 	Eine alte verfallene Vii.,,,,,, deren Erbauer man an Ort und 
Stelle nicht mehr kennt, horte ich als kufri bezeichnen. Ich zweifle 
daher nicht, dass die kufur hier entlegene, verfallene Ruinenstatten 
im Gegensatz zu den bliihenden DOrfern et-Tarfaje und el-Meiman 9 
bezeichnen und dass radi hier mehr ethischen als asthetischen Wert 
hat. 	[ler das Wortspiel mit Lele in 69 wurde schon oben ge- 
sprochen. 	Die .iihnlichkeit der Zeilen 5-6 mit der Sprache des 
Canticum giebt mir Anlass, hier ein von mir aufgezeichnetes Lied- 
chen mitzuteilen , 	in dem auch der aus dem Canticum (2, 15. 5, 1. 
6,11. 7, Is. 8, ii) so wohlbekannte ti-in genannt wird, der mir hier 

geradezu mit 	- ' !, pudendum muliebre, erklart wurde. 

Treue junge Liebe. 
x 12) di hubby mansion 	sabban[i] la'wdzil fih, 
we-kattarum bilfitan 	 lagl aghuru wan fih, 
haijactUu a"ullu 	 kalam ennds mc4na.'s' fih, ....___. 
we-Safia‘-li we-"alli 	 'abdak wessid jerdk? 
rum/min ,srldristawd 	 ma "allibog gerak! 
'atabak <iekiln> 8) 'alelkarm 	iza hatr 4 ) la'wdzil fih! 

,. . . das ist eine wohlbewahrte Liebe, deretwegen die Tadler 
mich gescholten haben, und sie haben es an keiner Verhetzung 
fehlen lassen, damit ich ihn (die Geliebte) aufgebe und verleugne. 
Ich schickte zu ihr, urn ihr zu sagen: mit dem Gerede der Leute 

1) Beide 	Dorfer 	werden 	schen 	im 	Mittelalter 	erwahnt: 	Publ. 	de la 
Bibliotb. libiScliviale 	10, 140, 18 ; 141, 18. 

2) Hier fehlen zwei Silben. 
3) Von mir erglinzt. 
4) Sehriftnnissig j.tot...... 
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haben wir nichts 	zu 	schaffen ! 	Da schickte sie zu mir und liess 
mir sagen: ich bin dein Knecht; ist der Herr eM anderer als du? 
Die Granatapfel meiner Brust sind zur Reife gediehen und niemand 
ausser dir hat sie 	gepruft (gekostet)1); 	dein Vorwurf wird ,den 
Garten` (die Pflanzung , den Weinberg) treffen , wenn der Wunsch 
der Tadler sich darauf gerichtet hat!" 

Man mag diese Sprache derbe nennen, aber es ware verkehrt, 
sie als roh zu bezeichnen. 	Denn die ihr zu Grunde liegende Auf- 
fassung ist nicht vereinzelt , 	sondern 	allgemein; 	daher fehlt auch 
das Bewusstsein des Unpassenden ; ebensowenig kann man hier von 
einer Tendenz aufs Liisterne sprechen. 	Demselben bauerlichen An- 
schauungskreise gehort es an , wenn das sitzengebliebene Madam 
in Agypten wie in andern Provinzen als „Brachland“ betitelt wird 

oder wenn 	man 	die 	„Entjungferung" 	(,.:::..,...;,.4 .3.....?-3  L:)...-1) 	als 	eine 

Art „Abrahmen“ 	01.1! zs...3 ,..x .-b bezeichnet. 	In 71,5 wird eine 
aberjahrige Tochter mit einer bribistigen jungen Stute verglichen. 
Der dabei gebrauchte Ausdruck th' ist mir unklar. 	Ich vermute 
Milt, 	alt werden, 	oder tail, namlich ed-del. 	In 72, i wurde ich 
lesen: laN"halli, in 72, 3 ieM und fegre, in 74, 4 wa0. 	Das 
Lied 73 habe ich oben bereits erganzt. 	Alit 74, s, WO winde't zu 
lesen ist, vergleiche man 49, 5. 	Das 75, i erwahnte Gericht belle 
hat semen Namen daher, dass man ungemahlene Cerealien in Wasser 
legt und kochen lasst. 	Vermutlich war auch das ',,b= der Hebraer 
urspriinglich 	nichts 	anderes. 	Die Tradition 	fiber das Wort lasst 
zu wfinschen ubrig. 	In 79, i ist 'al-el-bedawije, in 79, 4 we-Mallet 
zu lesen. 	In 82, 2 muss ma/ja dreisilbig (mahia) gelesen werden, 
in 	83, 2 Icull-el-labibin viersilbig , 	also 	kullabibin. 	In 	84,4 ist 
lamma aberfliissig. 	Das 86, 4 vorkommende dull-de kenne ich nur 
als ddele, was hier auch metrisch vorzuziehen ist. 	In 88, u stimmt 
nidir nicht Mit der rbersetzung ilberein. 	Man lese neltdar; oder 
n(3,a(ldur, wir wollen klar machen , und Bann wingurr. 	In 91,1 
ist tuligurii zu lesen. 	Das 92, 3 gebrauchte Bild, thin il-lawabiz, 
ist nicht vom „Zahn', sondern von der Lanzenspitze 	oder einem 
ahnlichen Gegenstande entlehnt. 	Die Form dabrdi 94, 3 ist mir 
unbekannt. 	Ich betrachte sie als Spielform von dem Zeitschr. 50, 
620, is genannten dabakin, Madapolam. 	In 94, 6 ist aus sprach- 
lichen und 	metrischen 	Griinden 	wcacttp4 zu lesen. 	Denn nur 
gaitah, , nicht gatah, bedeutet „sich schlafen legen". 	Daher tegtilia, 
eM Schlafchen. 	In 95, 2. 4. 6 wurde 	ich 'aleh vorziehen. 	Das in 
96, 9 liegende Versehen wurde 	schon 	oben zu 	14 , a angedeutet. 
Man iibersetze: 	„so wardest du nicht am Tragkorb (mit Erde) 
schleppen". 	Mit 97, 4 ist 	64, 3 	zu 	vergleichen. 	In 	102, 4 ist 

1) Pas Bild ist von der Thatigkeit des Geldwechslers entlehnt. 
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in"ila genauer mit „tragt, transportiert" wiederzugeben, 	denn als 
,Iiranker" kann er nicht gehen. 	In 107, 6 ist bancini fur bannani 
zu lesen; der Singular ist mir unbekannt; er wiirde wohl binnije 
oder bunnije lauten. 	In 108, io wird die berberische Sprache oder 
die arabische Mundart der Mararba als run bezeichnet. 	Von den 
Ausdrileken , 	die unser „Kauderwelsch" bezeichnen, 	ist dies wohl 
der jetzt in den Mundarten am weitesten verbreitete. 	Bei den seit 
alter Zeit gebrauchlichen Synonytnen kann man solche unterscheiden, 
die ganz allgemein die Haltung des Mundes oder die Bewegungen 
der Zunge un Auge 	haben , wie f,..., 	and mehrere Derivate von 
‘,..ii1C, und andere, 	die ausser menschlichen Lauten auch tierische 
Tone bezeichnen, wie 	von Ziegen und Lowen; 	vom Rind ).43.4 , 	 r...e..4.9 
und Elefanten; 	such ( ..E.24.1D , 	das 	ausser der himjarischen Sprache 
auch einen gewissen Schlag sudarabischer Schafe bezeichnet. 	Bei 

4:4  kann der Ursprung von 	den Barabra nicht zweifelhaft sein; 
darf man bei 	(...rS' 	an die Retennu der alten Agypter denken? 
tnzweifelhaft vom Tier entlehnt ist der neuere Ausdruck barpm, 
namlich entweder vom Russel 	des Elefanten 	oder des Schweines. 
Als die Araber in Agypten eindrangen , nannten sie die fremde 
Sprache der Kopten oder Griechen "...:s; 	„schnarchen, naseln" 1), was 
such von den Lauten mehrerer Tiere gebraucht wird. 	Andere Aus- 
dracke bezeichnen die den Nicht-Arabern auffalligen and schweren 

Laute des 	Arabischen , 	so 	 xi 	die 	laryngale , 	L3,.x.;.::,1 die laterale 
Artikulation. 

In 111 , 1 	ist la asmar getrennt zu lesen; in 111, 4 und 

	

112, 4 gigron zweisilbig zu fassen. 	,,Wie die Tollen" ist eine un- 
genaue Wiedergabe ; man sage „etwas Tolles, eine toile Geschichte; 

erbindungen dieser Art mit 	•' 	in Agypten sehr beliebt 2). sind "c" (_5--  
Das "a,sr 'all' in 	113 , 5 	bezeichnet 	ganz wie Zeitschr. 33 , 623, 5 
nicht einen hohen Stiller, auch keinen bestimmten Palast 3), sondern 
eM solid gebautes Gebaude mit Obergeschoss. 	Neben den elenden 
Bauernhiitten wird auf dem Lande ein Haus, wie es in den Stadten 
die bargerlichen Klassen 	besitzen , 	schon als ga,sr bezeichnet. 	Es 
entspricht im ubrigen ungefahr dem Onaq der tiirkischen Provinzen, 
bis zu einem gewissen Grade auch dem mittelalterlichen Gebrauch 
unseres „Hauses". 	111a "uW laic 116,3 ist nicht ,,was habe ich dir 
gesagt", sondern „babe ich es dir nicht gesagt?"; dementsprechend 
auch in 131,1. 60,1. 	Das Lied 120 ist zu lesen, wie folgt: 1..jan- 
Om el-l'eM u. s. w., 2. mainam el-la illdba u. s. w., 3. ja ma halal 
'AUa 'alba Zed it Hilali oder mabket u. s. w., ohne ja. 	In 123, 4 
ist iddzini nicht „geschenkt", sondern „gegeben, leihweise itberlassen". 

1) Annales At-Tabari I 5, 2583, 5. 
2) Mein ,Lehrbuch" § 12, 3. 
3) Die dabei genannten negef sind die Kronleuchter. 
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Dill in 130, 8 	ist besser mit „Schutz, Hut" wiederzugeben. 	Bei 
jegabgabni 133, 3 ist an aberglaubische Gebrauche zu denken, die 
dem Alten die Liebe der jungen Frau zuwenden sollen. 

K. Vollers.') 

Bach er , W, Die Agada der. Tannaiten. Erster Band. Von 
Hillel bis Akiba. 	Von 30 vor his 135 nach der gew. 
Zeitrechnung. 	Zweite verbesserte und vermehrte Auflage. 
Strassburg 1903. 	Karl J. Triibner. 	Preis 10 Mark. 

Der Talmud und der Midrasch, die zwei grossen Sammlungen, 
die die 	Geisteserzeugnisse der jiidischen 	Schriftgelehrsamkeit des 
ersten halben Jahrtausends unserer Zeitrechnung in sich vereinigen, 
sind wohl seit etwa 13 Jahrhunderten schriftlich fixiert, aber trotz 
dieser Form keine Litteraturwerke. 	Sie wurden Jahrhunderte hin- 
durch von Mund zu Mund uberliefert und auf menschliche Hirne 
eingezeichnet. 	Bucher waren indes diese Gehirnsammlungen nicht, 
denn es fehlten ihnen nicht nur die ausseren Merkmale , sondern 
auch die inneren Eigenschaften eines Buches. 	Diese Auszuge aus 
Schuldiskussionen und Synagogenvortragen , 	aus Gesprachen und 
Erzahlungen, die 	sich Jahrhunderte hindurch von Geschlecht zu 
Geschlecht fortpflanzten und wie ein Baum in seinem Wachstum 
immer neue Ringe und Zweige ansetzten, sind aneinander gereihte 
Bruchstiicke , 	die auch in ihrer urspriinglichen Gestalt keine litte- 
rarisehe Form besassen. 	Die Urheber der einzelnen Satze und die 
Redaktoren der zusammenhangenden grosseren Stficke dachten nie 
an Leser,.sondern ausschliesslich an Rorer und formten ihre Sprfiche 
und ihre Sammlungen nach den Bedtirfnissen von Zuhfirern und 
memorierenden Schulern. 	Bestimmend ist das Bedfirfnis des Augen- 
bficks, und die Sprache desselben ist eine frische und lebendige. 

Bei den einzelnen Autoritaten Systeme zu suchen , ware ver- 
gebliche Miihe, denn kein einziger hat ein solches geschaffen. 	Die 
Schriftgelehrten 	sind Arbeiter,  , 	die 	vereint 	an 	einem Riesenbau 
thatig sind und 	deren Material 	vorziiglich Geistesblitze sind. 	In 
dem ersten vor- 	und nachchristlichen Jahrhundert, in denen die 
hervorragendsten Lehrer der judischen Tradition lebten und wirkten, 
deren Werk der Grundstock derselben ist, gab es noch in Palastina 
ein frisch pulsierendes litterarisches Leben, das freilich ausschliess-
lich Schriften religiosen Inhalts oder wenigstens mit religifiser Ten-
denz hervorbrachte, aber diese Schriften haben nicht die Autoritaten 
der Tradition, die fiihrenden Geister des jiidischen Volkes, zu Ver- 
fassern. 	Es ist iiberhaupt nicht wahrscheinlich, dass irgendwelches 

El) Einige Stellen in dieser sehr gediegenen Rezension Vollers' haben mich 
nicht iiberzeugt. Ich werde mich im nichsten Hefte der Zeitschrift dazu aussern. 

Der Redakteur.] 
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Apokryphon oder Pseudepigraphon von einem Tanna , einem an- 
erkannten Lehrer 	des 	offiziellen Judentums, verfasst worden ist. 
Die anonymen Autoren mogen 	dem Kreise 	der Schriftgelehrten 
angehort haben, wie denn die erwahnten litterarischen Produkte 
zum weitaus grOssten Teile 	echt pharisaischen Geist atmen , aber 
kein einziger 	Schriftgelehrter,  , 	der 	in 	Talmud und Midrasch als 
Schulhaupt oder als sonstige 	anerkannte•  Autoritat genannt wird, 
(lathe seine Hoffnungen und Meinungen, seine Ideen und Schrift-
auslegungen zu einem Buche geformt und niedergeschrieben haben. 
Sie waren Manner des Lebens und der That, der Lehre und des 
Lehrhauses , aber keine Schriftsteller. 	Die religiose Schriftstellerei 
— und 	eine 	andere 	gab 	es 	nicht, 	denn 	auch 	die 	nationale 
Geschichte gehorte 	in diesen Kreis — 	galt 	zumindest 	seit der 
Redaktion des Predigers, wo 12, 12 vor dem vielen Biichermachen 
gewarnt wird, 	im 	offiziellen 	Judentum 	nicht als 	eine 	fromme, 
sondern als eine verbotene Handlung. 	Es muss daher jeder Ver- 
such, irgendwelches Werk einem anerkannten Lehrer der judischen 
Tradition zu vindizieren, von vornherein mit Misstrauen aufgenommen 
werden. 	Die MOndlichkeit dieser Tradition kann ja ebenfalls nur 
aus der Scheu •vor jedem Schriftlichen , das 	sich 	wenigstens der 
ausseren Form nach den biblischen Schriften an die Seite stein, 
erklart werden. 	Thatsachlich tragt die judische Tradition ihrem 
"Crsprunge entsprecbend sowohl in ihrer Form als in ihrem Inhalt 
den Charakter des Unlitterarischen, um nicht zu sagen des Anti-
litterarischen an sich. 

Was zunachst die Form betrifft, so herrscht schon in den alte-
sten auf uns gekommenen Bestandteilen die mfindliche Diskussion, die 
in der Regel im Lehrhause offentlich gefiihrt wurde. Der Charakter 
des Gespraches driickt sich 	sogar dem Geiste jedes einzelnen auf, 
sodass er 	seine 	eigene 	Schriftauslegung 	oder Beweisfiihrung 	in 
diese Form kleidet. 	Vollends 	unlitterarisch 	ist die Ungebunden- 
heit, mit der die verschiedensten Themata in einem Atem behandelt 
werden. 	Eine derartige Schrankenlosigkeit der Ideenassoziation ist 
in einem Litteraturwerk , das nach irgendwelchem Vorwurf aus-
gearbeitet wird, nicht denkbar. 

Nach den hier kurz skizzierten Gesichtspunkten ist die „miind- 
Eche Lehre des Judentums im allgemeinen, somit auch B a c h e r s 
grosses Agadawerk, das einen bedeutenden und fill. die Wissenschaft 
interessanten Bestandteil derselben zur Darstellung bringt, zu be- 
urteilen. 	In 	dem in zweiter Auflage vorliegenden ersten Bande 
der „Agada der Tannaiten" sind in 12 Kapiteln insgesamt 47 Lehrer 
behandelt, deren aber eM weites Gebiet zerstreute Ausspriiche ge- 
sammelt sind. 	Wo 	die Reichhaltigkeit des Stoffes es erforderte 
und gestattete, sind die losen Sprtiche unter eigenen Uberschriften 
aneinandergereiht 	worden. 	Diese 	mosaikartige Arbeit hat indes, 
wie man sich leicht uberzeugt, nur die tjbersicht erleichtert , aber 
keine festgefiigten Systeme und keine abgerundeten Anschauungen 
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hervorgezaubert. 	Es sind nur versprengte Reste sichtbar und aus 
den wenigen ubriggebliebenen Bausteinen ist gewohnlich nicht ein-
mal ein Schluss auf die Beschaffenheit des ehemaligen Baues moglich. 
Nach unseren Ausfiihrungen fiber den Ursprung aller dieser Bruch-
stiicke, die als solche zur Welt gekommen. sind, ist es nur nattirlich, 
dass fast bei alien Lehrern dieselben 	Rubriken zur Gruppierung 
des Stoffes in Anwendung gebracht werden konnten. 	Die Rubriken 
sind z. B. bei Akiba: Sentenzen , Israel, Polemisches, Studium des 
Gesetzes, Exegetisches, zu den biblischen Erzahlungen, Homiletisches, 
Gott und Welt, 	Eschatalogie , 	Pseudepigraphisches. 	Diese Auf- 
schriften geben jedoch keine richtige Vorstellung von der Mannig- 
faltigkeit des Stoffes, 	der 	hier zur Sprache kommt. 	Auch das 
reiche Sachregister, 	das 	dem zweiten 	Bande beigegeben ist, er- 
schopft nicht vollstandig den verschiedenartigen Inhalt. 	Einheitlich 
ist hier nur die Form, namlich die Schriftauslegung, 	in die alles 
gekleidet ist oder wenigstens einmiindet , die Materie wechselt un- 
aufhorlich. 	Die 	Geschichte 	des 	religiosen Denkens und die all- 
gemeine Kulturgeschichte findet bier tiberreichen Stoff, well alles 
aus dem Leben geschopft ist. 	Besonders far die Kenntnis des 
Treibens 	der 	orientalischen Welt im Altertum ist Talmud und 
Midrasch , mitbin auch Bachers Werk, 	eine unerschopfliche Fund- 
grube. 	Soviele Inschriften , wie hier in Menschenhirn eingegraben 
waren , konnen gar nicht gesammelt werden. 	Das Register ware 
nach dieser Seite bin zu erweitern. 

Die in 	dem vorliegenden Bande behandelten hervorragenden 
Tannaiten sind: Hillel (30 v. Chr.), Jochanan ben Zakkai 
(bilihte 70.n. Chr.), 	Gamliel 	II., 	Eliezer 	ben 	Hyrkanos, 
Josua ben 	Chananja, 	Eleazar aus 	Modiim, 	Eleazar 
ben Azarja, Ismael ben Elischa, Akiba ben Joseph. 
Diesen Lehrern werden eigene Kapitel gewidmet, das grosste Akiba, 
der der fruchtbarste Gesetzeslehrer war, die meisten Schuler hatte, 
die Seele des Bar-Kochba'schen Aufstandes war und urn 135 den 
Martyrertod starb. 	Durch ibre Agada werden die Gesetzeslehrer 
als Personlichkeiten charakterisiert. 	,Die Weltansicht, die Lebens- 
anschauung der alten jtidischen Lehrer lehrt uns ihre Agada kennen" 
(Bacher, Agada der palastinensischen Amoraer, I. Band, Seite XII). 
An 	derselben Stelle 	(S. IX) ausserte sich 	der Autor selbst fiber 
das Ziel seiner Arbeit folgendermaassen: 	„Mir galt und gilt es 
zunachst, 	die Geistesarbeit der Agadisten, soweit wir ibre Namen 
erwahnt und soweit wir ihre Aussprtiche an ihre Namen gekniipft 
finden , in einzelnen Abschnitten darzulegen und 	was von jedem 
bisher fiber 	ein 	weites 	Litteraturgebiet 	zerstreut war, 	zu einem 
nach Moglichkeit abgerundeten Ganzen zu vereinigen. 	Durch diese 
erstmalige Feststellung 	 sollte ein gleichsam intimerer Ein- 
Wick in. die Gedankenwelt dieser Manner, 	der fiihrenden Geister 
des Judentums durch eine Reihe von Jahrhunderten, gewahrt, ihre 
Individualitat genauer umgrenzt, ihr Anteil an dem Wachstum der 
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agadisehen Litteratur nachgewiesen worden". 	In diesem Betracht 
hat der Autor sein Werk mit Recht als einen 	Beitrag zur Ge- 
schichte des heiligen Landes bezeichnen thirfen. 

Was das Verhaltnis dieser zweiten Ausgabe zur ersten, 	die 
im Jabre 1884 	als Sonderabdruck aus der „Monatsschrift fur Ge- 
schiebte und Wissenschaft des Judentums" erschienen ist, 	betrifft, 
springt in erster lteihe die 	gefalligere 	Aussere Ausstattung in die 
Augen. 	Der Umfang ist trotz vieler Zusatze und Bereicherungen der 
gleiebe geblieben. 	Da grossere Streichungen selten vorgenommen 
wurden (z. B. S. 139 und 394, Anm. 4 	der 1. Ausgabe = 133 
nod 391, Anm. 1 der 2. Ausgabe), ist dies, wie der Autor selbst 
bemerkt, 	nur 	durch 	kompresseren 	Satz 	erreicht 	worden. 	Die 
be.sernde Hand bemerkt man fast auf jeder Seite , in der Regel 
in kleinen Berichtigungen 	und Zuthaten , 	oft aber 	auch in aus- 
fiihrlicheren Znsatzen, namentlich in den Anmerkungen, viel seltener 
im Texte. 	Eine Zusammenstellung der wichtigeren oder langeren 
Zusatze darfte den Benutzern 	des 	Werkes 	nicht unwillkommen 
sein. 	Der Kiirze halber gebe ich nur die Seitenzahlen der neuen 
Ausgabe, wo ubrigens am inneren Rande die Seitenzahlen der ersten 
Ausgabe angegeben 	sind. 	Die 	zweite Ziffer bezieht sich 	auf die 
Aumerkungen. 

4; 6, 2; 17, 4; 23, 2; 24, 4; 27, 1 (ganz neu); 77, 1; 	79, 1 
(Text und Anm.); 	82 , 6; 	92 (Text und Anm. 2); 	94 (T. u. A.); 
150 (1. Aufl. 156, T. u. A.); 	152, 3 ; 	190, 1 (Litteraturnachweis 
aber die Polemik 	Eliezers 	aus 	Modiim 	gegen 	die 	Gnostiker); 
190, 7 (grosser Zusatz); 193, 2 (langere Anmerkung gegen Schwarz 
iiber die Aussprache des ',urn ',p, 	Schluss 	a minori ad mains et 
a maiori ad 	minus); 	247 	unten 	(T. u. A.); 	249, 4 	(auch 	T.); 
251, 3 (such T.); 	252, 2 (auch T.); 	253, 3 (such T.); 	258, 4; 
262, 1; 265, 4 ; 272 (Anmerkungen); 273 (T. u. A.); 274; 277, 3; 
288, 2; 312 (T. u. A.); 331 (T. u. A.); 336 (Anmerkungen); 339, 
3.4; 341, 3 (ganz neu); 342, 2 (ganz neu); 352, 2 (g. n.); 352, 4; 
355, 4 (T. u. A.); 	364 unt.; 	365 , 1 ; 	366 (Anm.); 	370, 8 ; 	378; 
379 (such A. 2); 	384, 1; 	386 (A.); 	389 (T. u. A. 3); 390 (T. u. 
A.); 391, 1; 392 (T. u. A. 2); 	409, 4; 	412, 1 u. 4 ; 	414 (Anmer- 
kungen); 422, 1 ; 427 (T. u. A.); 430 (T. u. A.); 432, 1; 435 (An-
merkungen); 436, 4; 438 (T.); 442-449 (stark umgearbeitet). 

Diese Zusatze, Erweiterungen und Berichtungen gehen zurilek 
zum Teil auf des Autors eigene Werke (Agada der palastinensischen 
Ameraer, 3 Bande, und Alteste Terminologie der jildischen Schrift- 
auslegung), zum 	Teil 	auf die seit 1884 neuentdeckten Midrasch- 
werke (Midrasch Hagadol etc.), die Isr. Lewy, Hoffmann, Schechter 
und Buber ans Licht gezogen haben. 	Verarbeitet sind ferner Hoff- 
manns Forschungen (Zur Einleitung in die halachischen Midra,schim), 
Rosentbals Vier apokryphische Bucher, Lazarus' Ethik des Juden- 
tums u. a. 	Soweit ich sehe, 	ist nichts Bedeutenderes iibergangen 
worden. 	Der Druck ist korrekt. 	An Druckfehlern sind mir auf- 

Bd. LVIII. 	 16 
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gefallen S. 19 , N. 2 (statt 1); 	362 N. 4 	(st. 	1); 	289 	am Rande 
207 (st. 297); 365, N. 5 Ende ist statt „Quellen der Mischne zu 
lesen „Quellen der Halache. 

Nun mochte ich in moglichster Kiirze auf einige Details ein- 
gehen. 	S. 37 f. erwahnt Bacher, Jochanan ben Zakkai babe einem 
Heiden 	das Gesetz 	fiber die Asche der roten Kuh „durch eine 
Analogie aus seinem (des Heiden) Anschauungskreise verstandlich' 
gemacht. 	Es ware daran zu erinnern gewesen, das derselbe Exor-
cismus sich bei Josephus (Antiq. VIII, 2, 5) als von Juden geiibt 
erzahlt findet (siehe Jewish Encyclopmdia V, 306 a). 

S. 57, Anm. 2 	bemerkt Vert'. richtig , 	dass die Zahl 22 eine 
runde Zahl sei, die vom Alphabet hergenommen ist. 	Ich verweise 
auf meine Schrift ,,Zur Einleitung in die heilige Schrift' (Strass-
burg 1894) S. 8 und Jewish Encyclopmdia III, 142 b. — Zu S. 198, 
Anm. 5 vergleiche meine Bemerkungen in „Steinschneider-Festschrift" 
32 f. — Zu S. 258, N. 4 siehe mein „Althebraisches Buchwesen" 
92, N. 5 und 48 f.; Jew. Encyclopedia V, 668 f. 	An letzterer Stelle 
ist nachgewiesen, dass der Talmud in der ersten Halfte des zweiten 
Jahrhunderts nach der richtigen Lesart nur e i n Evangelium kennt. 
— Zu S. 266, 	wo von der Thatigkeit Akiba's als Ordners des 
Traditionsstoffes die Rede ist, verweise ich auf die ungarische Zeit-
schrift ,Magyar Zsid6 Szemle" X (1893), 365-368. — Seite 333 
tragt Bacher die Meinung vor,  , 	dass das ,Eingehen ins Paradies" 
(Chagiga 15 b und Parallelstellen) 	eine 	bildliche Bezeichnung des 
Studiums der Geheimlehre sei. 	Schon in meinem „Altjadischen 
Zauberwesen" 114 f. babe ich diese von Gratz ausgehende Ansicht 
bestritten. Die Ausserungen der Kirchenvater, der Zauberpapyri und 
des Neuen Testaments lessen keinen Zweifel dari_iber zu, 	dass das 
„Eingehen 	ins Paradies" wtirtlich zu nehmen ist. 	Die Termino- 
logie dieser Gnosis findet sich schon bei Philo und der talmudische 
Bericht lasst ebenfalls keine andere Erklarung zu, was B. such 
nicht entgangen ist. 	Der Kommentar 	Raschi's 	bemerkt in der 
That ausdriicklich , 	die 	vier Gelehrten 	batten 	sich 	durch 	einen 
Gottesnamen in den Himmel versetzt (siehe die Beweise im Artikel 
Gnosticism in Jew. Encyclopmdia V, 683 b). 	Vgl. nosh bei 
Bacher S. 424, Anm. 1_ — Zu S. 338, Anm. 2 (caber die ausser- 
kanonischen Schriften) vgl. Jew. Encycl. III, 148 a. 	— 	Die fiinf 
Endbuchstaben des hebraischen Alphabets werden im Talmud gegen 
die Reihenfolge 	der Buchstaben als inn,: geordnet und erklart: 
Icy.; 17.:. 	Ich 	halte 	meine Vermutung , 	in 	dieser 	Anordnung sei 
urspranglich eine Anspielung auf ihre Verwendung als Endbuch-
staben enthalten gewesen : 'TO 17? (x: wurde wie o ausgesprochen) 
trotz der Einwendung des Verfassers (381 , N. 4), 	das Suffix der 
2. Person sei unverstandlich, auch jetzt aufrecht. 	Ein in der Yolks- 
schule entstandenes und als Mnemonikon dienendes Wortspiel ist 
ja keine Schriftstelle und such kein juridischer Lehrsatz. 	Die Er- 
klarung tjrSt 17; 	von deinen Proph et en kann deshalh nicht 
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richtig sein, weil nach ihr die Entstehung dieser Anordnung nicht 
aufgehellt wird. 	Man wird doch nicht auf Grund eines solchen 
Einfalles statuiert haben: die Propheten haben die zweierlei Schrei- 
bung 	eingefiihrt. 	Erst die Amoraer haben, nachdem sie die An- 
spielung auf rino (Endbuchstaben) nicht herausgefilhlt haben, den 
prophetischen Ursprung statuiert. 	Ausfuhrlich in „Zur Einleitung 
in die heil. Schrift" 	100 IT. 

Als Anhang ist dem Bande beigegeben eine Abhandlung caber 
den Ursprung 	des Wortes 	Agada, 	die 	1891 	in 	der Jewish 
Quarterly Review, und eine andere fiber die drei Zweige der 
judischen 	Traditionswissenschaft , 	die 	1899 	in der Revue 	des 
Etudes Juiv es 	erschienen 	ist. 	Seite 477, Zeile 5 von unten 
wird statt rtntno= zu lesen sein vlin=. 	Da in spaterer Zeit =sin 
die Mischna in unserem Sinne bezeichnete, fand man es unverstand-
lich, dass die nnvin ,',y= sich mit rri-mvi rii=7t1 un-m und nicht 
mit rtnvo beschaftigen. 	Man emendierte also It,-1-m in `nut oder 
man setzte nnnm ein. 	Die Einfiihrung des Wortes ti7p7:: scheint 
demnach Obertifissig zu sein (vgl. 478, Z. 14 und 28; ferner 479, 
Z. 5 v. u., wo ebenfalls mnnn in .0-1-in zu emendieren ist). 

Ein Register der erwahnten Tannaiten und Amoraer erh6ht 
die Brauchbarkeit des Werkes. 	 Ludwig Blau. 

Au fr e a t, Theodor, Catalogus Catalogorum. 	An Alpha- 
betical Register of Sanskrit Works and Authors. Part III. 
Printed with the support of the Academies of Gottingen, 
Leipzig, Munich and Vienna. 	Leipzig , Otto Harrassowitz, 
1903. 	pp. IV, 161. 	40. 

Mit dem vorliegenden dritten Bande des Catalogus Catalogorum, 
dessen erster Band 1891, der zweite 1896 erschienen ist, schliesst 
das grosse Sammelwerk ab. 	Der dritte Band verzeichnet die Hand- 
schriften aus Listen und Katalogen, die seit 1896 erschienen sind, 
oder deren Kenntnis Aufrecht privaten Mitteilungen verdankt. 
Iin ganzen sind es 22 Nummern. 	Von grosseren Arbeiten konnte 
nicht mehr benutzt werden Bendal l's Catalogue of the Sanskrit 
Manuscripts in the British Museum, London 1902. 	Sonst wird 
man nichts vermissen. 	Ein grosser Teil der von A ufre c h t be- 
nutzten Verzeichnisse ist den meisten Sanskritisten iiberhaupt nicht 
zuganglich , so dass fur sie der Catalogus Catalogorum die einzige 
Quel]e bildet. 	Wie wertvolle Dienste er auch den Indern bei der 
Nachforschung nach Handschriften 	geleistet hat, davon legen die 
neueren indischen Kataloge beredtes Zeugnis ab. 	Was ich bei der 
Besprechung des ersten Bandes bemerkt babe, dass das Werk zu-
gleich ein unentbehrliches Hilfsmittel fiir das Studium der Sanskrit- 
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litteratur sei (Centralblatt fiir Bibliothekswesen IX, 137), hat sich 
im Laufe der Jahre durchaus bestatigt. 	Besonders verdienstlich 
und bei der Art der Quellen auch besonders schwierig ist der Ver-
such , unter dem Namen des Verfassers alle Werke desselben zu- 
sammenzustellen. 	Hierbei waren Irrtiimer ganz unvermeidlich, die 
bereits zum grossten Teil im zweiten Bande verbessert worden 
sind. 	Es ware zweckmassig gewesen, diese noch einmal am Schlusse 
des ganzen Werkes zusammenzustellen, ebenso Verbesserungen, wie 
die unter Appayyadiksita, wo die Zeit des Autors in Frage kommt. 
Der Verfasser des Mallikamaruta heisst nicht Uddandaranganatba, 
wie I, 66. 434 angegeben und nicht verbessert ist, sondern Uddandin, 
Sohn des Ranganatha, wie ich gezeigt babe (Rudrata's Spigaratilaka 
p. 15). 	Upendraharipala, der mit einem ? bezeichnet und als Ver- 
fasser des Gaudavadbasara angegeben wird (I, 69), ist der Kom-
mentator des Gaiidavaha und liegt gedruckt vor in der Ausgabe 
von• Shankar Pandurang Pandit (Bombay 1887). 	Die Angabe unter 
lisernIgvara (I, 135), dass dieser Verfasser eines Naisadhanandakavya 
sei, ist irrtfimlich. 	Richtig steht I, 306 Naisadhanandanataka, und 
zu 	streichen ist 	Biihler 554. 	Ganavyakhyana (I, 142) ist nicht 
Name eines Werkes, sondern bezeichnet Vardhamanas Kommentar 
zu seinem Ganaratnamahodadhi. 	Das Citat Mallinathas au Kumara-
sambhava 1, 26 z. B. steht 1, 8 p. 23 in der Ausgabe von Eggeling. 
Der Verweis „Preface to Patafijalicarita p. 21' unter Nilakantha- 
diksita (II, 65) stimmt nicht. 	Eine Zusammenstellung der Werke 
des Nilakanthadiksita findet sich Kavyamala XI, 77 Amyl., wonach 
der Artikel bei A ufr e c ht zu 	revidieren 	sein diirfte. 	So liesse 
sich noch manches anfiihren , was unverbessert geblieben ist. 	Der 
dritte Band bringt, wie die beiden ersten, neben dem blossen Ver-
zeichnis der Titel wieder eine Reihe Angaben, die fiir die Litteratur- 
geschichte von Wert sind. 	Unter Kegavamigra (III, 28) wird er- 
wahrit, Kegavamigra babe auch ein Vakyaratna verfasst, und III, 118 
wird 	dieses Werk 	aufgefiihrt. 	In 	der That hest 	die Ausgabe 
Benares samvat 1923 fol. 6 b, 5 	und fol. 30 b, 2 Vakyaratna, die 
Ausgabe in der Kavyamala Nr. 50 (Bombay 1895) aber liest zwar 
12, 3 Vakyaratna, aber 72, 12 Kavyaratna , und so lesen such an 
der ersten Stelle die vorziiglichen MSS. in Puna, die ich kollatio- 
niert babe. 	Das 	wird also der richtige 	Titel 	sein. 	Hier hatte 
auch erwahnt werden konnen, dass Kegavamigra auch ein Alam- 
karasarvasva geschrieben hat (III, 7), 	worauf ich 	bereits 1885 in 
den GGA. p. 767 aufmerksam gemacht babe. 	Dass der Nalodaya 
wieder einem Kalidasa zugeteilt wird (III, 60) 	ist 	doch zu vor- 
sichtig. 	Es 	kann 	als richer gelten , 	dass sein Verfasser Ravideva 
ist (B h -an darkar, Report for 188384, Bombay 1887, p. 16; 
Peterson, Third Report p. 394. 395 No. 310. 311; vgl. Cat. Cat. 
II, 60)., derselbe Mann, der das Kavyaraksasa oder Raksasakavya 
verfasst hat, das von Ho efe r, Sanskrit-Lesebuch p. 86 if. heraus- 
gegeben worden ist. 	Pass zum Nalodaya auch ein Kommentar des 
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Ravideva erwahnt wird 	(Cat. Cat. I, 280 , 	wo Kh. 84 zu streichen 
ist; II, 60), spricht nicht 	dagegen, 	da 	Ravideva ja auch 	einen 
Kommentar zu seinem Ka.vyara- kasa geschrieben hat, das, wie der 
Nalodaya, zuweilen 	auch dem Kalidasa zugeschrieben wird. 	Die 
ganz gleiche geschmacklose Art der Dichtung lasst keinen Zweifel, 
dam beide Werke denselben Verfasser haben, der nur Ravideva ge- 
wesen sein kann. 	Darauf sei Kier nochmals hingewiesen , wie es 
bereits ZDMG. 56, 626 geschehen ist, was offenbar Aufrecht nicht 
iiberzengt hat. 	Die Neuauffiihrung 	von Werken 	zeitgenossischer 
Autoren wie Ramasubrahmanya§astrin 	(III, 111; vgl. 161) 	ware 
besser unterblieben. 	Schlagt man 	nicht immer gleich unter dem 
Verfasser nach , so kann man leicht zu argerlichen Irrtiimern ver- 
fiihrt werden. 	Den Scbluss des Bandes bilden einige kurze Extracts, 
die Nachrichten fiber die 	Verfasser oder Anfang und Ende 	des 
Werkes geben und Additions and Corrections zu alien drei Banden. 
In dem Extract aus dem Anargharaghava ist zu lesen NWTITTE1- 
1TRIRT, wie bei Hultzsch 	richtig steht. 	Ob in dem Extract 
aus der Gopalatapaniyopaniad mit Recht TM‘.1ZI'‘ bei Kathavate 
schweigend in AWAIK geandert worden ist, ist sehr zweifelhaft. 
Eine Reihe wichtiger Kataloge von Bhanclarkar,  , Biibler, Peterson 
macht der Catalogus Catalogorum naturlich nicht iiberfliissig, aber 
viel leichter benutzbar. 	Die D. M. G., 	welche 	die Mittel zu den 
beiden ersten Banden gewahrt hatte, konnte leider aus finanziellen 
Granden den Schlussband 	nicht untersttitzen. 	Um so mehr ver- 
dienen die Akademien von Gottingen, Leipzig, Munchen und Wien 
den Dank aller 	Sanskritisten , 	dass 	sie 	durch 	einen Zuschuss es 
dem Verleger Herrn Harrassowitz ermoglichten, das Werk ohne 
Verzug zu veroffentlichen. 	Der indischen Philologie hat Aufrecht 
einen unschatzbaren Dienst geleistet. 	 R. Pische 1. 

Leipziger semitistische Studien. Herausgegeben von 
A. .1% ischer und H. Zimmern. 	I, 1. 2. 	1. Becherwahr- 
sagung bei den Babyloniern nach zwei Keilschrifttexten 
aus der Hammurabi-Zeit von Johannes Hunger, cand. 
theol. und Dr. phil. 	80 S. 	2,80 M. 	2. 	Altbabylonische 
Rechtsurkunden aus der Zeit der Hammurabi-Dgnastie von 
Samuel Daiches, Dr. phil. 	100 S. 	3,20 M. 	Leipzig, J. C. 
Hinrichs'sche Buchhandlung 1903. 

Die beiden 	ordentlichen Professoren 	fiir semitische Sprachen 
und Direktoren des semitistischen Institutes der Universitat Leipzig, 
Fischer und Zimmern, haben sich entschlossen, eine neue, fort- 
laufende Publikation 	unter 	dem 	Namen 	„Leipziger 	semitistische 
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Studien' herauszugeben. 	Sie 	„sollen in erster Linie ein Sammel- 
organ 	ffir Arbeiten 	sein , 	die 	von 	Mitgliedern 	des 	semitistiscben 
Instituts der Universitat Leipzig geliefert werden." 	Daneben werden 
aber auch die Direktoren des Institutes und andere Gelehrte, „ins- 
besondere 	solche , 	die der Universitat Leipzig angehoren ode; von 
ihr ausgegangen sind", 	mit Beitragen vertreten sein. 	„Der Name 
s emitist is oh 	soil 	dabei nur a potiori gelten , 	sodass also auch 
Arbeiten 	der Nachbargebiete , 	wie des Sumerischen, Elamitischen, 
Persischen, Tiirkischen, Hamitischen etc. Aufnahme finden konnen." 
Mehrere Hefte, die im iibrigen viillig selbstandig und auch einzela 
im Buchhandel 	zu haben sind , sollen zu einem Bande vereinigt 
werden. 

Dieses neue Unternehmen ist gewiss mit Freuden zu begriissen; 
denn auf diese Weise wird nicht nur eine Anzahl gediegener Pro-
motionsschriften nicht so verschwinden, wie es bisher der Fall war, 
sondern 	es werden 	auch von alteren Gelehrten Aufsatze , die als 
Zeitschriftenartikel zu umfangreich waren, bier eine wiirdige State 
finden. 	Die Namen der beiden Herausgeber biirgen daffir, dass die 
Studien nur Gutes bringen werden. 

Die erweiterten Dissertationen der beiden Schuler Zimme rn s, 
welche ich Kier zu besprechen habe, sind in jeder Beziehung lobens- 
wert und machen Schalern und Lehrer alle Ehre. 	Herr Hunger 
hat zum 	Gegenstande 	seiner Untersuchung 	zwei altbabylonische 
Thontafeln gemacht , 	die von Olorakeln handeln. 	Es sind Omen- 
texte , die die Zukunft erschliessen wollen aus 	den Formen und 
Gestalten, die in 01 gegossenes Wasser oder in Wasser gegossenes 
01 annimmt 	Wenn jemand krank 	war oder eine geschaftliche 
Aktion unternehrnen wollte etc., so liess er von einem Seher (bard) 
das Orakel befragen. 	Beide Tafeln miissen ungefahr gleich alt sein 
(sie stammen etwa aus der Zeit der ersten babylonischen Dynastie), 
riihren aber 	dennoch gewiss nicht von 	demselben Schreiber her. 
Denn es 	ergeben 	sich bei naherem Zusehen allerlei thatsachliche 
Differenzen, derart, dass der Vordersatz in beiden Texten iiberein-
stimmt, die Bedeutung des Omens jedoch verschieden ist; dann aber 
wirft der VerfasSer von A haufig die Personen (1. und 3. Person) 
durcheinander und beachtet auch die Regeln der Grammatik nicht 
so genau wie der Schreiber von B. 	Die grammatische Seite hatte 
iiberhaupt von H. noch etwas mehr beriicksichtigt werden konnen; 
z. B. sind die Texte fiir die Konstruktion der Bedingungssatze sehr 
wichtig. Speciell in letzter Zeit ist so viel neues Material aus altbaby-
lonischer Zeit verliffentlicht worden, dass es gewiss zur Bearbeitung 
einer altbabylonischen Grammatik ausreicht. 	Wie man immer deut- 
licher sieht, fallt in diese Zeit (d. h. etwa 2000 v. Chr.) die Bliite 
der babylonischen Litteratur; denn die Texte, auf die wir bisher 
unsere Grammatik aufgebaut haben , schrieben schon ganz anders, 
als man damals sprach. 	Gewiss wurden nicht erst zur Seleuciden- 
zeit , wie es jetzt durch die ausserst wertvollen Publikationen von 

   
  



_Meissner, Leipziger semitistische Studien, I, 1.2. 	247. 

Pinches 	erhartet wird , die Endungela der Nomina abgeworfen, 
sondern waren es schon viel friiher. 

Unsere Becherweissagungen sind recht schwierig zu verstehen. 
Besonders 	eine 	Anzahl technischer Ausdriicke sind noch dunkel. 
Hungers 	treffliche Ubersetzung hat schon viele Schwierigkeiten 
weggeraumt, manche bleiben aber noch bestehen. 	Vielerlei ist such 
nosh unsicher und mit den vorhandenen Hilfsmitteln nicht zu ent- 
scheiden. 	So kommt es, dass man mehrfach eine andere Auffassung 
haben kann, ohne sie beweisen zu konnen. 	Ich begniige mich daher 
mit einigen Kleinigkeiten. 

S. 3. 	Zu den Zeugnissen fiber Lekanomantie bei den Griechen 
fiige noch hinzu Pseudo-Kallisthenes I, 1, wo Konig Nekta-
nebos kleine Schiffchen in einem Gefass schwimmen lasst und durch 
deren Behexung die feindlichen Flotten verhindert; in Agypten zu 
landen. 	Fiir talmudische Lekanomantie vgl. B 1 a u, Das altjfidische 
Zauberwesen S. 42. 

S. 10, 8. 	Der Lautwert BIR(?) ist meines Wissens durch 
nichts gerechtfertigt ; dagegen hatte das Zeichen sicher den Laut-
wert MAii ; vgl. S cheil in Masperos Rec. XIX, 56; MVAG. 1903,95. 

A, 6 vielleicht: wird §amas die Sonne (jenem) Manne zu seiner 
Belebung schenken. 	Zu eril4u vgl. auch B. 47, 65. 

A, 7 vielleicht zu lesen : .arap (iI))'am.;'int la-bi-ru eli awelim 
ilmigi = lasten alte Schulden (?) des Sonnengottes auf diesem Manne. 
Vgl. aes alienum. 

A, 19 ist vielleicht is-to-la-la =-- sich wegzieht zu lesen. 
A, 39 wohl ga-ri-a-at = wird die Unternehmung, zu der der 

Mann auszieht, ungliicklich ausfallen. 
A, 40: pitruau ist eventuell von parasu, pardgu abzuleiten, 

das dann die Bedeutung „Entscheidung, Prozess" hatte. 
In der Unterschrift bedeutet MU-BI-1111wohl nicht „Spruch“, 

sondern wie il/U-AS-i-Lc' „Zeile". 
B, 2. 	marcikim steht wohl einfach fiir warakim; dean auch 

in dieser Zeit werden die m-Zeichen neben 411.- zum Ausdrucke 
von i angewandt. 

B, 8. 	talealtu bedeutet gewiss „Eingeweide" resp. einen Teil 
der Eingeweide; s. MVAG. 1904, 138. 

B, 14 	ist doch wohl zu verbinden a-lei ta-na-an-di-i-ma = 
wenn du einen als mannlichen , 	einen als weiblichen Teil hinlegst. 

B, 21 wohl: Sturz des Widersachers d. h. des Prozessgegners. 
B, 23 ist eventuell aufzufassen: wenn der Rand des Oles etwas 

griinlich ist (wenig in Bezug auf Griinlichkeit). 
B, 47 	ist wohl zu iibersetzen: dem Menschen wird sein Gott 

das, urn was er bittet, gewahren. 	Vgl. A, 6. 
B, 60. Zu burbulatu ist vielleicht K. 9, Recto 29 (ZA. XVII, 

268) bur-bu-'-a-tum zu stellen. 
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B, 61 	ist jedenfalls zu 	lesen 	aggat 	awelim 	wa-zu(!)-u-tam 
Mak = die Frau des Mannes wird (das Haus) verlassen. Vgl. A, 16. 

Auch 	die 	zweite Abhandlung 	bietet 	viel 	des Interessanten. 
Daiches giebt uns eine grosse Anzahl Kaufvertrage (a. Grund-
stilcke, b. Sklaven) aus der Zeit der ersten babylonischen Dynastie 
in Umschrift und Ubersetzung 	nebst ausfiihrlichem philologischen 
Kommentar. 	Diese Vertrage sind nicht nur fur den Assyriologen 
und Rechtsvergleicher wichtigy sondern sind auch eine wahre Fund- 
grube fur den Historiker und Religionsforscher. 	So zeigt D a i oh es, 
Bass der bekannte Immeru zur Zeit des Sumula-ila regierte und 
zwar als Unterkonig oder Usurpator in Sippar. 	Auch Namen anderer 
Usurpatoren aus dieser Zeit werden bekannt gemacht: Bunguni-ila 
und Anmanila. 	Seit der Zeit Zabus erscheint dann Sippar pacifi-
ciert und endgiiltig Babylon unterworfen. 

Die Eigennamen dieser Zeit, deren Studium Ranke so schon 
in Angriff genommen, sind wiederum fiir den Religionsforscher von 
grosser Wichtigkeit. 	Aber such dem Philologen bringen sie zu-
weilen eine unverhoffte Freude, z. B. dadurch, dass sich Worte als 
Eigennamen erhalten haben , die als Gattungsnamen verloren ge- 
gangen oder uns noch nicht bekannt geworden sind. 	Der haufige 
Eigenname Samarah (Bu. 88-5-12, 222, 14 in MAP. 37) und Su- 
murcitz (B. T. II, 39, 1 ; 50, 7) 	wird von Pick, 	Assyrisches und 
Talmudisches S. 15 sicherlich mit Recht zu dem nabataischen Eigen- 
namen nntu, gestellt. 	Es ist gewiss nichts anderes als das bisher 

unbekannte babylonische Aquivalent von arab. 	• 	
w 
••• ' 
	

• ! 	•'.. 	Noch 
r.374' 	 4",  

heute nennt man im Iraq die mannliche Bliitenrispe garmq. 	Gewiss 
eM bezeichnender Name fur einen jungen Sohn! 

Ich lasse einige Bemerkungen folgen: 
S. 13. 	Reisner 	hat 	die 	altbabylonischen 	Flachenmaasse 

(SBAW. 1896, 417 ff.) nach Telloh-Tafeln bestimmt. Dass seine An-
gaben such fiir unsere Zeit zutreffen, beweist z. B. Bu. 88-5-12, 186 
(B. T. II, 8), wo :::: GAN (d. i. 400 SAR) ± -- GAN (d. i. 200 SAR) 
-_,-_ ,..—c GAN (d. i. 600 SAR) gesetzt werden. 	So ist diese Rechnung 
natiirlich aufzufassen. 	Von beiden Stticken Landes wird ein be- 
sonderer Zins verlangt; daher ist Z. 21 auch —, nicht ..---t zu lesen. 

S. 13 unten. 	Daiche s' Ausfuhrungen caber den Namen Ja- 
pi-tem sind wichtig; 	denn sie zeigen gegenilber Delitzsch, dass 
dieser Name jedenfalls nichts mit 'min,  zu thun hat. 

S. 20, 6. 	Das Zeichen ist weder SAL noch PI, sondern, wie 
man jetzt aus dem Hammurabi-Codex weiss (s. a. S. 43), ein aus 
SAL + DIS gebildetes Zeichen mit der wahrscheinlichen Ans-
sprache a..§:§atu. 

S. 31, 1. 	tap(w)irtu = Umgebung, Flur, wofiir in spaterer 
Zeit tamertu geschrieben wird, ist jedenfalls von einem Stamme 
nn abzuleiten ; vgl. ZA. XVII, 247. 

   
  



Meieener, Leipziger emnitistiaehe Studien, 1,1.2. 	249 

S. 42, 1 scheint mir die Lesung hi-ga-ninz empfehlenswerter, 
weil daneben auch lea-ga-nim (MAP. 49, 6) vorkorumt. 

S. 45, 8 ist vielleicht 11(0-bar-La-ma-xi zu lesen; vgl. S. 42, 30. 
S. 47 zu Z. 24. 	Die Verwandlung von 1c in g bei einer Li- 

quida findet sich also schon in so friiher Zeit. 	En zweites sicheres 
Beispiel ist Bu. 88-5-12, 184, 12 (B. T. IV, 12): giumka u zi-gi-it-ka 
fur zilcirka. 	Aus spliterer Zeit 	erwahne ich nur i4an,kanga . 
4iukanka, guldu = tibrro, Tukulti-apal-Esarra = '-lotibcr'n etc. 

S. 60. 	Bei dem Gottesnamen Pir ist vielleicht an den, be- 
sonders aus assyrischen Freibriefen bekannten Gott Bir zu erinnern. 

S. 115. 	Nr. 26 ist ein interessanter Vertrag. 	En Ehepaar kauft 
einem Vater seine Tochter 	ab , 	mit 	der Bestimmuna, 	dass das 
Miidehen dem Marine als Nebenfrau , 	der G-attin als Magd dienen 
soli. 	Gewohnlich brachte die Ehefrau schon eine Dienerin alt Neben- 
frau ihres Mannes in die Ehe 	mit. 	Auf Bu. 91, 5-9, 2176 A 
(B. T. II, 44), einem Texte, den schon Pinches, JRAS. 1897, 607 als 
Bu. 88-5-12, 21 (MAP. 70) 	entsprechend erkannt hat, wird auch 
bestimmt, dass die Magd and Nebenfrau Iltani ihrer Herrin Taraim. 
Sagila dienen 	soli: 	(17) 	u 	Il-ta-ni 	gi-bi ga 	Ta.ra-am-Sag-ila 
i-mi-zi-i9 (4v)kussa-.4a 	a-na Mt i-ii-ga i-na-gi zi-ni .4a Ta-ra, 
am-Sag-ila (m)Il-ta-ni i-zi-ni 	sa-la-mi-3a i-sa-lim feu-nu-ki-ga 
u-ul i-bi-te 	2) = 	und 	Iltani 	soil 	die 	Fiisse 	der Taram- 
Sagila waschen, 	ihren Stuhl in das Haus ihres Gottes tragen , die 
Tarain-Sagila (Ace.) soil Iltani (Nom.) schmiicken (frisieren) 3), sich 
um ihr Wohl kiimmern, was sie versiegelt, nicht &linen . . .. 

Als weitere Hefte 	der Studien 	sind in Aussicht genomrnen: 
Probster, Ibn Ginni's Kitab al-Mugtasab herausgegeben; Stumme, 
Maltesische 	Studien ; 	ders. , 	Maltesische 	Marchen , 	Gedichte 	und 
Ratsel in deutseher tbersetzung 4); Bollenriicher, Gebete und 
Hymnen an Nergal ; Fischer, Symmicta arabica I; Zimmern, 
Die babyloniseben Lehnworter, 	insbesondere im Hebrliischen und 
Aramiiischen. 	Wiinschen 	wir 	dem 	neuen 	Unternehmen 	schi3nen 
Erfolg und guten Fortgang ! 	 Bruno Meissner. 

1) Vgl. dazu K. 164, Vs. 2, 19 (BA. II, 635 f.); IV R. 44, 2211, 
2) Die letzte Zeit() ist mir unverstiindlich. 	Die Bestimmung tibrigens fiir 

den Fall, dass Tariim-Sagila und Iltani zu ihrem Menne sagen: Du hist nicht 
mein Mann, lautet: id-tu AN(?)-ZA GM-GAR-K.1 i-na-du-nisi-na-ti .= so 
soil man sie von dem ... herabwerfen. 	Ich vermutete gleich, dass AN-ZAG- 
OAR bier = [A.N1-ZA-KAR = dimtum (II R. 7, 30) wiire, wie Jensen, 
KB. II, 212 scharfsinnig ergiinzt. 	Dass meine Vermutung riebtig war, bestiitigt 
Bu. 91, 5-9, 407, 11 (B. T. VI, 25): Ab-flu-a-ia-bi i-zi-it-au-ma ii-tu di-im,-
tint i-na-du-ni-iii-gi = wenn Ahhuaiabi ihn feindselig behandelt, soli man sie 
von Pfeiler (etwa: Thurm auf der Stadtmauer?) herabwerfen. 

3) Vgl. arab. 0.,D. 

4) Inzwischen als Heft I, 5 erschienen. 
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PaRcadati-prabodha-sambandhab o le cinquecento 
novelle antiche di Subhasfila-gani, edite e tradotte per cura 
di Arnbrogio Ballini 	Firenze 1904. 

Es liegt von der Schrift — was das Titelblatt in keiner Weise 
andeutet! 	— einstweilen nur ein erst es Heft vor (mit IV + 
83 Seiten). 	Darin sind Text und rbersetzung der ersten 50 Er- 
zahlungen 	enthalten. 	Das Heft bildet einen Separatabdruck aus 
Pulle's Studi ltaliani di filologia indo-iranica. 	Wenn der italie- 
nische 	Titel 	die 	Erzahlungen 	als s alt" 	(antiche) 	bezeichnet, so 
darf man das nicht ernst nehmen. 	Von den 50 vorgelegten Stricken 
sind fast alle 	nichts 	weiter 	als 	n e u e r e 	(meist ganz einfaltige) 
Anek dot en aus 	dein 13. bis 	15. Jahrhundert (die Sammlung 
selber ist abgeschlossen worden im Jahre 1464 A. D.). 	Alt sind 
sicher die Nummern 1 und 44 (beide stammen aus den AvaSyaka- 
Erzahlungen1), vermutlich auch noch 	ein paar andere Nummern. 
Man beachte die Torengeschichten 24, 25 und 48; vielleicht finden 
sich da Beriihrungen 	mit den Torengeschichten des Kathasaritsa- 
gara Oder anderer allerer Texte. 	Von Nagarjuna handelt 26, von 
Krsua-Dvaipayana 46. 	In 28 erweckt der Refrain tasmaj jai& 
akaranarn den Eindruck alter Herkunft. 

Ballini hatte die Arbeit noch zuriickhalten k8nnen, bis er im 
Sanskrit und Prakrit etwas sicherer geworden ware. 	Man findet 
ausser den Druckfehlern ofter Anfanger-Verstosse; z. B. ersetzt er 
p. 5 	die handschriftliche Lesart visisiniye durch vipismiye; statt 
ajanan (Nom. Sing.) druckt er p. 2 afreanan und p. 5 ajdnan, 
statt parabhava p. 22 und p. 23 parabhava. 	Am schlimmsten 
kommen 	natiirlich 	die 	Prakrit-Stellen 	weg. 	Ganze Fehler-Nester 
sind z. B. der Text und die Sanskrit-Paraphrase sowie die Uber- 
setzung 	der in 	der Nagarjuna - Geschichte vorkommenden Gatha 
(p. 23 Mitte und Note 1, sowie p. 63). 

Da wir nach vieljahrigen Bemiihungen nunmehr seit dem Genfer 
Orientalisten-Kongress eine einheitlich e Transkription des 
Sanskrit (und Prakrit) besitzen , 	die 	unter anderm bereits von 
Anfang an in Biihler's Grundriss zur Anwendung gekommen ist, 
so ware zu wiinschen, dass sie auch von moglichst Vielen befolgt 
wiirde. 	Zumal j ii ngere Gelehrte, die nicht durch altere Gewohn- 
heiten beeinflusst sein konnen, haben keinen Grund, sich dem Con- 
sensus zu 	entziehen. 	Ballini mag in spateren Heften seine Tran- 
skription umso 	eher 	preisgeben, 	als 	er 	dann ja wohl auch fiber 
sein gegenwartiges Anfanger-Sanskrit hinauszukommen wiinscht. 

Ernst Leumann. 

1) Nr. 44 	findet 	man 	in 	de❑  Abbandl. 	fiir die Kunde des Morgenl. 
X. Band, Nr. 2, p. 14-19. 
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Wissenschaftlicher Jahresbericht 
iiber die morgenhindisehen Studien im Jahre 1903. 

Das Semitische 
mit Ausschluss des Sabaeo-Minaischen und der abessinischen Dialekte, 

sowie der alttestamentlichen Studien. 

Von 

C. Brockelmann. 

Die 	vergleichende 	Grammatik 	der 	semitischen 
Sprach e n 	muss 	leider 	noch 	immer 	als 	ein Stiefkind unserer 
Wissenschaft bezeichnet werden. 	Wahrend auf dem Nachbargebiet 
der idg. Sprachwissenschaft die Forschung alljahrlich reiche Friichte 
zeitigt, harrt hier noch ein fast jungfrauclicher Boden der Arbeiter. 
Die in fritheren Jahrzehnten wohlberechtigte Klage fiber Mangel an 
Stott' zu 	vergleichender Betrachtung 	ist heute 'angst hinfallig ge- 
worden, wenn auch das Material der einzelnen Sprachen bei weitem 
noch nicht so ,griindlich verarbeitet und so bequem zuganglich ist 
wie 	auf idg. Gebiet. 	Das ist vielleicht eher ein Vorzug fur den 
Semitisten , 	dass 	er 	sich 	den linguistischen Stoff fast tiberall erst 
durch philologische Arbeit selbst erwerben oder doch zurasten muss; 
das wird ihn vor manchen Gefahren einseitiger Arbeitsrichtung be- 
hiiten. 	EM Mangel aber,  , der sich immer wieder fithlbar macht 
und z. Z. noch jeden wirklichen Fortschritt zurfickhalt, ist der einer 
allseitig anerkannten, auf den Erfahrungen der allgerneinen Sprach- 
wissenschaft basierten Methode der Forschung. 	Wahrend auf idg. 
Gebiet jeder Arbeiter, der ernst genommen werden will, von den 
feststehenden Ergebnissen der sprachgeschichtlichen Principienwissen-
schaft d. h. der Sprachpsychologie skit leiten zu lassen hat (Br-v.7  
mann, KVG. p. 30), glaubt man in der Semitistik das klippenreiche 
Meer der Sprachvergleichung noch ohne diesen Kompass befahren 
zu konnen. 	Nur wer sich darauf beschrankt, das bekannte Material 
hitbsch sauberlich zu gruppieren wie J. LajCiak (Die Plural- und 
Dualendungen am semitischen Nomen. 	Diss. 	Leipzig 1902), mag 
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nicht so scheitern wie Ungn ad mit seiner Erklarung der hebr. 
Segolate 	(ZA. 	17, 333 ff.). 	Vollers 	(ZA. 17, 305 ff.) sucht das 
Verhaltnis von it und Vali , das er als Vokativ nimmt, das Qatil- 
Particip , 	das er zum III. Stamm des Arab. stellt, and die arab. 
Bewunderungsformeln 	neu 	zu 	erklaren ; 	aber 	so 	lange 	die Er- 
forschung des semitischen Vokalismus noch zu keinen festen Resul-
taten gefiihrt hat, fehlt jeder Formerklarung der sichere Untergrund. 
Der Versuch des Ref., wenigstens an einem Punkte Einblick in die 
Gesetze des Vokalismus zu gewinnen, musste natiirlich den energischen 
Widerspruch des Hauptvertreters der Formerklarung ohne phone-
tischen Unterbau (s. Barth, diese Zeitschr. 57, 628 ff.) erregen. 

Auf babylonisch-assyrischem Gebiete steht mit Recht 
die 	von der franzosischen Expedition in Susa gefundene Gesetzes- 
sammlung des Hammurabi .. im Vordergrunde des Interesses. 	Der 
Ausgabe und franzosischen Ubersetzung von Scheil (Delegation en 
Perse. Memoires t. IV) ist alsbald die Verdeutschung von W in ckler 
(Der alte Orient, 4. Jahrg. Heft 4) gefolgt. 	Auf die schon recht 
zahlreichen an diese beiden IThersetzungen sich anschliessenden mehr 
oder weniger popularen Darstellungen (z. B. von C. H. W. Johns, 
Lagrange, G. Cohn, S. Ottli, J. Jeremias) kann hier nicht naher 
eingegangen 	werden. 	Recht 	verdienstlich 	ist 	der 	Versuch von 
Ungnad (ZA. 17, 333 ff. w. f.), die Syntax dieses langsten altbaby- 
lonischen Textes darzustellen. 	Eine neue deutsche und hebr. Uber- 
setzung mit einer rechtsvergleichenden Einleitung bat D. II. Muller 
soeben geliefert. 	Eine Neuausgabe des Textes mit englischer Uber- 
setzung stellt R. F. Harp er in nahe Aussicht; von Peisers deutscher 
Ubersetzung mit juristischen Erlauterungen von Kohler ist eben der 
1. Band erschienen. 	Einen Teil des fur die Wiirdigung dieser Gesetze 
unentbehrlichen gleichzeitigen Urkundenmaterials hat S. D a i c h es 
(Leipziger semit. Stud. I, 2) htichst sorgfaltig bearbeitet. 	In eine 
z. T. noch altere Zeit fiihrt uns Thur e au Dangins aus den Funden 
von Telloh stammender Recueil de tablettes chaldeennes (Paris 1903). 
Demselben Gelehrten verdanken wir den Anfang einer hochst sorg-
faltigen Umschrift und Ubersetzung des Cylinders A von Gudea, 
eines der.  wertvollsten Denkmaler des 	Sumerischen (ZA. 16, 344 
—62). 	Ausserst lehrreich ist ein Vergleich mit der Bearbeitung 
dieses Textes von Oppert (Compt. rend. 1901, 112-128, 1902, 
360-412). 	Aus den Funden von Telloh stammen auch die von 
Ch. Vir olleaud (Comptabilite chaldeenne. 	2 voll. 	Poitiers 1903) 
mitgeteilten Texte. 

Die Leiter des British Museum haben ihren unsterblichen Ver-
diensten urn die Assyrio]ogie ein neues hinzugeffigt, indem sie durch 
Budge und King eine Neuausgabe der bisher hauptsachlich in den 
z. T. veralteten Banden 'der WAI. vorliegenden Annalen der assy-
rischen Konige mit Umschrift und engl. Ubersetzung veranstalten; 
der erste glunzend ausgestattete Band der Annals of the Kings of 
Assyria (Lond. 1902) reicht bis zu Aggurnasirpal einschliesslich. 
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Walirend dieses Werk gewissermaassen als kronender Schluss-
stein eine erste Periode assyriologischer Forschung zu einem gliick-
lichen Ende fart, regen sich in freudigem internationalen Wett- 
bewerb 	zahireiche Krafte , 	die 	noch 	unermesslichen 	Schatze 	der 
religiosen 	und 	gelehrten Litteratur 	des 	Zweistromlandes 	zu 	er- 
sebliessen. 	Einen 	Teil 	der 	von 	Craig 	kopierten religiosen Texte 
bat F. Martin (Bib]. de l'ecole des 	hautes 	etudes fs. 130) 	um- 
schrieben, iibersetzt und z. T. auch erlautert. 	Sein Lehrer Ch. V i r ol- 
le au d (L'astrologie chaldeenne fs. 5-8) setzt das von Epping einst 
so glucklich inaugurierte Studium der „chaldaischen" Weisheit fort. 
In die Spbaren des niederen Heidentums fuhren uns die von R. Camp-f—
bell Thompson (The Devils and Evil Spirits of Babylonia, vol. I, 
Loud. 1903) mitgeteilten Texte. 	Dem Scharfsinn Fr. HroZnys ist 
es gegluckt, in einem schon langst als „Hymnus an Ninib" (Winckler- 
Abel p. 60) bekannten Texte 	ein 	episches Fragment zu erkennen 
and dies mit verwaudten Stflcken aus den Sammlungen des Brit. 
Mus. zu kombinieren 	(Sumerisch - babyl. Mythen von dem Gotte 
Ninrag [so ist nach H. fiir NIN-IB zu lesen] MVAG. 1903 Nr. 5); 
aus dem mythologischen Exkurs sei nur erwahnt,. dass er die schon 
zu Gudeas Zeit hochverehrte Gottin Bau, die Tochter des Himmels- 
gottes Anu, auf den Regenbogen bezieht. 	In das Reich der Mantik 
fiihrt uns die fleissige Arbeit von J. Hunger (Becherweissagung bei 
den Babyloniern nach zwei Keilschrifttexten aus der Hammurabi- 
zeit. 	Leipz. sem. Stud. I, 1). 	Wie 	gefahrlich 	es 	ist, 	babyl. und 
bebr. Religionswesen 	allzu 	vorschnell 	zu vergleichen, 	zeigt 	recht 
deutlich eine zwischen J. D. Prince und Fossey (s. zuletzt JA. 
s. 10 t. II p. 133 ff.) gefiihrte Polemik caber den angeblichen Stinden-
bock der Babylonier, in der Fosseys vorsichtige Zurtickhaltung nur 
zu billigen ist. 	Von rein sprachlichen Untersuchungen ist nur noch 
die von P. Leander (Die sumerischen Lehnworter im Assyr. Upsala 

'1903) zu nennen. 
Von M. Jastrows Darstellung der Religion Babyloniens und 

Assyriens, die als erste Zusammenfassung eines sehr weitschichtigen 
Materials dankenswert ist, aber nicht ohne Vorsicht benutzt werden 
darf, erscheint jetzt 	eine 	vielfach 	umgearbeitete 	deutsche 	Uber- 
setzung (Lief. 1-4. 	Giessen 1902/3). 	Wertvoller und verlassiger 
ist die leider durch die stete Riicksicht auf das zu vergleichende 
biblische Material beschrankte Schilderung 	des bab.-ass. Religions- 
wesens von H. Zimm ern in der 3. Aufl. von E. Schraders „Die 
Keilinschriften und das A. T." 	Einen fur weitere Kreise berechneten I 
Auszug aus diesem Werke giebt Zimm ern in „Keilinschriften und 
Bibel nach ihrem 	religionsgeschichtlichen Zusammenhang" (Berlin 
1903), einer 	der 	wenigen 	erfreulichen Friichte 	der Babel-Bibel- 
Affaire; 29 weitere aus demselben Anlasse entstandene Broschiiren 
bespricht Jensen , LCbI. 1903 v. 12. Dez., Sp. 1699 ff. 	Gleichfalls 
fiir weitere Kreise berechnet ist die namentlich auch der trefflichen 
Illustrationen wegen 	hochst empfehlenswerte Monographie von C. 
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Be z ol d „Ninive und Babylon" (Bielefeld u. Leipzig 1903). 	Das 
Unternehmen 	der renommierten Harlemer Kunstfirma Kleinmann 
& Co., die assyrischen Skulpturen der Museen zu London und Paris 
in sehr gelungenen und wohlfeilen Lichtdrucken zu reproducieren, 
ist leider noch nicht fiber die 4. Lieferung hinausgekommen. 

Durch die Jahrhundertwende ist Hi 1 p r e c h t s „Explorations in 
- 	Bible Lands during the 19th century" (Edinburgh 1903) veranlasst. 

Den grossten Raum nehmen natarlich die assyr.-bab. Ausgrabungen 
ein und unter diesen wieder der Bericht caber die, trotz mancherlei 
vielleicht nicht 	wieder 	gut zu machender :Eichler ausserordentlich 
ergebnisreichen, Arbeiten der amerikanischen Expedition zu Near. 
In 	vier Anhangen 	schildern 	B enzinger 	die Palastinaforschung, 
II omm el die archaologische Erschliessung Arabiens, St eind or ff 
die Agyptologie, Jensen die Erforschung dr hittitischen Denkmaler. 

Fur das 	Gebiet der semitischen 	E pi gr ap hik konnen wir 
auf die erschopfende und zuverlassige Berichterstattung in M. L idz - 
b a r skis „Ephemeris" (II, 1, Giessen 1903) verweisen und uns mit 
der Erwahnung einiger besonders wichtiger Arbeiten und Funde be-
gnilgen. EM seines billigen Preises (16 s.) wegen namentlich auch 
far Vorlesungszwecke sehr geeignetes ,Textbook of North-Semitic 
Inscriptions' hat G. A. Co oke (Oxford, Clarendon Press) geliefert. 

In Pho ni cien sired am Mmfintempel bei Sidon vier gleich-
lautende Bauinschriften des Konigs Bod-`Akart, Enkels Mmfinazars I., 
gefunden. 	Beitrage zur Erklarung dieses z. T. noch recht dunkeln 
Textes sowie eine neue ebenda gefundene Inschrift desselben Konigs 
giebt C. C. Torrey im Journ. of the Americ. Or. Soc. 24, 211 ff. tber 
eine gleichfalls in Sidon von H. Winckler entdeckte altaramaische 
Bauinsehrift liegen noch keine naheren Berichte vor. 

Unsere Kenntnis des alteren A r a maisch fordern einige von 
A. Cowl e y (Proc.SBA. 25, Nr. 8 ff., 259 ft.) 	publicierte Papyrus- 
urkunden aus Agypten. 	Historisches Interesse bietet auch das von 
J. Euting (Notice sur un papyrus egypto-arameen de la Biblio-
theque Imperiale de Strassbourg, Mem. pres. par div. say. a ]'Acad. 
des Inscr. 	et Belles-Lettres , 	Paris 1903, 	vgl. Halevy, Rev. Sem. 
XII, 67 ff., Clermont-Ganneau, CR. 1903, p. 364, Spiegelberg, OLZ. 
1904 Sp. 10) 	publicierte Fragment, 	das 	von 	einem urn d. J. 14 
des Darius 411/10 ausgebrochenen Aufstande meldet. 

Fiir das Studium des Jiidisch-Aramaischen hat Gins-
b ur g e r mit seiner Ausgabe des Pseudojonathan zum Pentateuch 
nach der Londoner Hds. Br. Mus. add. 27 031 eine wichtige Quelle 
erschlossen. 	Nach dem Vorgang von Praetorius haben L. Wo 1 fsohn 
(Das Targum zum Propheten Jeremias , Diss., Halle 1902) und 
S. Sil berm ann (Das Targum zu Ezechiel, Diss., Strassburg 1902) 
weitere Stiicke 	aus •der durch ihre supralineare Punktation wert 
vollen Berliner Hds. 	aus 	Sfidarabien 	vorgelegt. 	Kleine 	Beitrage 
zum targumischen Worterbuch bietet S. Fra en k el in der Festschrift 
zum 70. Geburtstage A. Berliners. 
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Far das seit Kohn's Untersuchungen leider allzusehr vernach-
lassigte samaritanische Pentateuchtargum teilt P. Kahle (Z A. 
17, 1 ff.) neue Fragmente 	mit. 	Die spatere Geschichte der Sama- 
ritaner war uns bisher bauptsachlich aus drei arabischen Chroniken 
bekannt; einen neuen Text der Art haben E. Adler und M. S elig - 
m an n (Rev. et. juiv. t. 45 p. 253 ff., t. 46 p. 123 ff.) veroffentlicht. 

Die Erforschung des c hristlic h-palastini schen Dialekts 
bat Fr. Sch ulthess, „Lexicon Syropalaestinum a (Berolini MCMIII) 
zu einem vorlaufigen Abschluss gebracht; er verzeichnet vollstandig 
das Sprachgut nicht nur der bisher gedruckten Texte, sondern auch 
das der von Br. Violet in der Umaijadenmoschee zu Damaskus ge-
tundenen Hdss., deren Veroffentlichung durch den gliicklichen Ent-
decker noch zu erwarten ist. 

Die syrische Philologie kann auch auf das abgelaufene Jahr 
als ein ertragreiches mit Befriedigung zurackblicken. 	Die Losung 
einer ihrer wichtigsten Aufgaben , 	eine kritische Bearbeitung der 
Pe4ta, zum A. T., gehort freilich immer noch zu den frommen 
Wanschen, deren Erftillung aus Kier nicht zu erorternden ausseren 
Granden leider noch immer in weitem Felde zu stehen scheint. 	So 
!airmen denn auch Untersuchungen zu einzelnen Biichern, vor denen 
als z. Z. keinen Erfolg versprechenden Themen zu Erstlingsschriften 
schon vor Jahren Schulthess mit Hecht, aber leider vergeblich, ge-
warnt bat, wie sie J. Holtzmann zur „Weisheit" (Freiburg 1903) 
geliefert hat, nur relative und ephemere Werte schaffen. 	Als Vor- 
arbeit far eine solche Ausgabe dankenswert, aber auch fiir Gram-
matik und Lexikographie sehr lehrreich sind die Mitteilungen aus 
der Jakob. und nestor. Masora, die G. Diet tr i c h 1899 zu Jesaias 
und jetzt zu Ruth (ZATW. 22 , 193 ff.) gemacht hat. 	Grosseren 
Erfolg verspricht z. Z. das Studium der neutestamentlichen Schriften, 
far die schon ein 	reiches Material vorliegt. 	In die Anfange der 
syr. Litteratur fart uns A. Hj elt („Die altsyrische Evangelientiber- 
setzung und 	Tatians Diatesseron", Forsch. z. Gesch. d. neutestam. 
Kanons und d. altchristl. Lit. v. Th. Zahn VII, 1), wahrend W. Bauer 
(„Der Apostolos der Syrer in der Zeit von der Mitte des 4. Jahrh. 
bis zur Spaltung der syr. Kirche", Giessen 1903) 	die 	allmahliche 
Vollendung des 	neutestamentlichen 	Kanons 	schildert. 	G. Hoff- 
mann bat die beiden beriihrnten Hymnen aus den Thomasakten 
(ZNTW. 4, 	p. 	273-309) neu herausgegeben , iibersetzt und in 
einem feinsinnigen Kommentar erlautert. 	Aus 	der 	altchristlichen 
Ubersetzungslitteratur 	lieferte 	Mrs. 	Gibson 	eine 	neue 	Ausgabe 
der Didascalia Apostolorum mit tjbersetzung (Horae semiticae 1/2. 
London 1903). 	Eine sorgfaltige , 	auf erneuter Kollation 	der ein- 
zigen Londoner Hds. beruhende Untersuchung fiber den Text von 
Eusebius' Theophanie mit einem dankenswerten syr.-griech. Glossal-
gab H. Gressmann (Gebhardt u. Harnack, Texte u. Unters., N. F. 
VIII, 3). 	Eine 	Ausgabe 	der Briefe 	des Patriarchen 	Severus 	von 
Antiocbia in der syr. Ubers. des Athanasius von Nisibis hat E. W. 
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Brooks (I, 1. 	Lond. 1902) begonnen. 	Die profane tbersetzungs- 
litteratur ist durch Pognons Ausgabe der A phorismen des Hippo- 
crates vertreten (Leipzig 1903). 	Die syr. Serie des Corpus scrip- 
torum christianorum orientalium wird wiirdig erOffnet mit Guidis 
Ausgabe und Ubers. 	der Chronica minora , 	der edessenischen und 
der von ihm selbst 1891 zuerst herausgegebenen anonymen nesto- 
rianischen Chronik a. d. J. 670-80. 	Die im J. 1895 mit Parisots 
Aphraatesausgabe 	eroffnete Patrologia syr. ist glficklich zu einem 
2. Bande gediehen, in dem Kugener (Vie de Severe par Zacharie 
le Scholastique, Paris 1903) die von Spanuth im Kieler Gymnasial-
programm fiir 1893 veroffentlichte Biographie in Text und "(Then 
setzung 	von 	neuem 	vorlegt. 	Dem 	unermiidlichen 	P. B e dj an 
verdanken wir eine 	vollstandige Ausgabe der Homilien des Isaak 
von Antiochia (t. I. 	Leipzig 1903), deren Veroffentlichung Bickell 
vor 26 Jabren mit dem 2. Bande hatte liegen lassen mfissen. 	Aus 
der so unendlich reichen hagiographischen Litteratur hat F. Macler 
die Histoire de St. Azazail publiciert, fiber die in dieser Zeitschr. 
demnachst g,exiauer zu berichten sein wird. 	Eine reiche Quelle zur 
Geschichte 	der ostsyrischen Kirchenlehre und -Verfassung eroffnet 
J. B. Chabots Synodicon orientale (Not. et Extr. d. mss. d. 1. Bibl. 
Nationale, t. 37. 	Paris 1903). 	G. Diettrich („Die nestorianische 
Taufliturgie, ins Deutsche ubers. und unter Verwertung der neuesten 
handschr. Funde hist.-krit. erforscht', Giessen 1903) hat einen wich-
tigen bisher nur aus unvollkommenen Drucken bekannten liturgischen 
Text mit Hilfe von fiinf Berliner und einer Londoner Hds. mannig-
fach gebessert; seine Untersuchung aber fiber die Geschichte dieses 
Textes , 	den er fur viel zu jung halt mid in den er ganz haltlose 
dogmengeschichtliche Voraussetzungen hineintragt, muss mit B a u rn - 
stark, Or. Christ. II, 219 ff., als verfehlt bezeichnet werden. 

Die Arabistik hat noch aus dem Vorjahre einen wichtigen 
_..... archaologischen Fund zu verzeichnen. 	R. Dussaud (vgl. Rev. arch. 

1902, II, p. 409 ff.) entdeckte in en-Nemara, sficlostl. von Damaskus, 
eine Grabinschrift 	eines in 	griechischer und arabischer tberliefe- 
rung sonst ganz 	unbekannten Konigs Mar'alqais 	ibn `Amr (den 
Peiser, OLZ. Juli 1903, gegen die einfachsten Regeln historischer 
Methode mit dem gleichnamigen Ffirsten von I:lira identificieren 
will) aus d. J. 328 n. Chr. 	Der Verstorbene wird als Kfinig alley 
Araber, der die Krone getragen und beherrscht hat die beiden Asad 
und Nizar und die Konige, bezeichnet; dann meldet der noch nicht 
in 	alien 	Einzelheiten 	verstandliche Text 	von seinen 	militarischen 
Erfolgen und seinen Beziehungen zu Rom. 	Die Schrift zeigt den 
spateren nabataisch-sinaitischen Typus und steht dem alteren Arabisch 
sehr nahe (M. Lidzbarski, Epb. II, 34). 	Die 	Sprache 	zeigt ' schon 
durcbaus schriftarabisches Geprage mit nur leichtem dialektischen 
Einschlag. 	Eine ausgezeichnete Ubersicht fiber den jetzigen 	Stand 
unserer Kenntnis 	der Zustande im alten Arabien nach 	den litte- 
rariscben Quellen und den Denkmalern giebt F. Buhl in der sehr 
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ausfillirlichen Einleitung seines Muhammeds Liv (Kobenhavn 1903); 
die Biographic selbst, die _mit grtindlicher Quellenkritik liebevolles 
Verstaudnis fiir die religiiise Entwicklung des Propheten verbindet, 
wird man als 	(lie z. Z. 	beste Darstellung des Themas bezeichnen 
diirfen. Als Vorfrueht der akademischen Ibn Sa`d-Ausgabe beschenkt 
tins Sachau (S13I3er1.Ak. 1902 Nr. 15 S. 292 ff., 1903 Nr. 3 S. 16ff.) 
mit einer Charakteristik 	der 	beiden 	altesten Chalifen, 	wie sie in 
der fminmen Erinnerung des 2. Jahrh. d. H. lebten. 	Wellhausen 
(,Das arabische Reich und sein Sturz", Berlin 1902) verdanken wir 
die erste wahrhuft 	kritische Geschichte 	der Umaijaden mit einer 
grusszagigen Einleitung 	iiber 	die Urgeschichte 	des Islams. 	C. H. 
Becker behandelt im 2. Heft seiner „Beitrage zur Geschichte Agyptens 
tinter dein Islam" 	(Strassburg 1903) 	die Anfange 	der 	arabischen 
Herrschaft, namentlich in grandlicher und forderlicher Untersuchung 
die Steuerverbikltnisse, sndann die Geschichte der ersten selbstandigen 
Dynastic Agyptens, der Tuluniden, such hier mit verstandnisvoller 
Beracksiehtigung derWirtschaftsgeschichte. Far die spatereGeschichte 
des Islams sind namentlich noch Amedroz' dankenswerte Studien 
fiber die (4eschichte der Stadt Maijafarigin zu nennen (JRAS. 1902, 
785 ff., 1903, 123111). 	Urn die Popularisierung unsrer Studien hat 
sich I. P i z z i durch seinen geschickten, wenn auch nur auf sekun-
daren Quellen fussenden, Uberblick tiber die Staaten- mid Kultur-
geschiehte des Islams (L'islamismo , Manuali Hoepli 333/4, Milano 
1903) verdient gemacht. 

Des Ref. Stoffsammlungen zur arabischen Litt e r a t ur geschichte 
baben auch bei unsern romanischen Nachbarn den Anstoss zu au-
sammenfassenden Darstellungen gegeben. Auf Cl. Huarts „Litterature 
arabe" (Paris 1902) ist nun Pi zzis „Letteratura araba" (Man. Hoepli 
3;356) gefolgt. 

Die Erschliessung der altarabischen Poesie hat auch in diesem 
Jahre erfreuliche 	Fortschritte 	gemacht. 	Die 	Gedichte des Muta- 
lammis, des Oheims von Tarafa, hat K. V olle r s arab. und deutsch 
bearbeitet (SA. aus BAss. V, 2). 	P. Schwarz hat seine Ausgabe des 
'Omar b. abi Rabi`a im Text vollendet und ausserdem noch die 
Gedichte des Ma'n b. Aus vorgelegt; Nachtrage und Verbesserungen 
dazu bietet mit bekanntem Sammelfleiss R. Geyer (WZKM. 17,246ff.). 
Das wiehtigste und erfreulichste Ereignis endlich ist die Vollendung 
von W. Ahlwardts „Sammlungen altarabischer Dichter" (s. NOldeke 
diese Zeitschr. 57, 203 fr.); 	in rascher Folge sind auf den 1. Band 
zwei weitere gefolgt mit den Diwanen der ReAezdichter al-`Agtag 
und az-Zafajan sowie Ru'ba. 	Alle Freunde arabischer Poesie werden 
zum Abschluss der musterhaften Ausgabe dieser ebenso schwierigen 
vie wichtigen Texte dem hochverdienten Bearbeiter wie sich selbst 
freudig Gluck wtinschen. 

Auf dem Gebiete 	des Adab, 	der philologischen Belletristik, 
ist G. van V lo tens Ausgabe dreier Werke des Gabiz, aber die tar-
kischen Pratorianer der `Abbasiden, tiber den Vorzug der Schwarzen 

Bd. LVIII. 	 17 
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vor den Weissen und eines seltsamen Pamphlets gegen einen sonst 
unbekannten Litteraten Ahmad ibn `Abdalwahha,b, zu verzeichnen. 
Leider ist es dem Herausgeber, den der Tod in der Bliite der Jabre 
dahingerafft hat , 	nicht vergiinnt gewesen, 	diese Arbeit noch voll- 
endet zu sehn. 	Hoffentlich gelingt es seinem 	Lehrer M. J. de Go ej e, 
der auch die letzten Bogen dieses Buches durch die Presse gefiihrt 
hat, van Vlotens grossartigen Plan einer Gesamtausgabe der Werke 
des Gal2Li.z 	doch noch zu Ende zu ffihren. 	Von des Ref. Ausgabe 
der ctijan al-abbar Ibn Qotaibas ist Teil II als Beiheft zum 17. Bde. 
der ZA. 	erschienen. 	R. 	Basset 	giebt (JA. 	s. 10 	t. II p. 43T) 
mit bekannter Gelehrsamkeit eine ausfiihrliehe Inhaltsangabe zweier 
Pariser Hdss. des Erzahlungswerks von den 7 Veziren. 

Fur das Studium der The ol ogi e und Jurisprudenz haben 
uns 	die Kairiner Pressen 	einige hochwichtige Quellen erschlossen. 
Mit dem 30. Bde. (Kairo 1321, Maimanija) liegt nun der freilich 
nicht gerade musterhafte Druck von 'fa b ar is grundlegendem Qor'in- 
kommentar nach 	der Hds. der vicekgl. Bibliothek vollstandig vor. 
Das in der gleichen Bibliothek aufbewahrte einzige Fragment des 
K. Ihtilaf al-fuqaha' desselben Autors hat Fr. Kern (Kairo 1320) 
sachkundig ediert. 	Von dem Buche des spanischen Zahiriten I b n 
I:la z m fiber die Sekten des Islams (Al-faisal fi 'l-milal wal-ahwa' wa'n- 
nitial) 	sind die beiden ersten Bande (Kairo 1317-20) erschienen. 

Fur die Geschichte der exakten Wi ssenschaften ist Ibn 
al-Qiftis Ta'rit al-hukama', auf Grund der Vorarbeiten A. Mailers 
hrsg. von J. Lippert (Leipzig 1903), zu nennen. 	Da uns dies Werk 
leider nicht im Original, sondern nur in dem nicht ganz einwand-
freien Auszug des Zauzani erhalten ist, so ware es vielleicht zweck- 
massiger gewesen , 	nur 	die Abschnitte , 	die noch nicht aus seiner 
Hauptquelle, dem Fihrist, und seinem Ausschreiber Ibn abi Usaibi`a 
bekannt waren, drucken zu lassen. 	Von C. Nalli no s Opus astrono- 

...-- micum des al-Battani ist der 1. Teil der Ubersetzung (Pubbl. del 
R. Osservatorio di Brera in Milano XL, p. 1) mit einer sehr lehr- 
reichen Einleitung erschienen. 	Reiches Material zur Geschichte der 
Medicin legt P. de Koning in den „Trois traites d'anatomie arabes 

— par Mutammed ibn Zakariyya al-Razi, 'Ali ibn al-'Abbas et 'Ali 
ibn Sina" (Leide 1903) in Text und Ubersetzung vor; ein Glossar 
der termini technici erhoht die Brauchbarkeit des Buchs ftir den 
philologischen 	Leser. 	Uber 	das 	alteste 	arabische 	Lehrbuch 	der 
Augenheilkunde , das nicht erhalten und nur noch durch Auszuge 
des klunain h. Ishaq bekannt ist, handelt J. Hirschberg, SBBer1.Ak. 
1903, XLIX. 	Car ra de Vaux hat eine vollstandige arabische Uber- 
setzung der Pneumatik und Hydraulik des Philo von Byzanz, die, 
im griechischen Original verloren , bisher nur in einem stark ver-
kiirzten let. Auszug aus dem Arab. bekannt war, herausgegeben 
und iibersetzt (Not. et Extr. d. mss. de la Bibl. Nat. t. XXXVIII). 

Fur 	die 	arabischen Geographen , 	die uns namentlich durch 
M. J. de Goejes Verdienst fast vollstandig vorliegen, ist nunmehr 
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die Zeit der Verarbeitung gekommen. 	Wie viel neues hier, freilich 
nicht far jedermann, noch zu holen ist, zeigen wieder die bier nicht 
im entferntesten zu wurdigenden „Osteuropaischen und ostasiatischen 
Streifziige. 	Ethnoloaische und historisch-topographische Studien zur ----- 
(4eschichte des 9. u. 10. Jahrh." von J. M ar quart, ein neues Denk- 
inal 	der bewundernswurdigen Gelehrsamkeit und der glanzenden 
Combinationsgabe 	ihres 	Verfassers. 	Ganz 	dankenswert 	ist 	Else 
Reite me y e r s 	„Beschreibung Agyptens im Mittelalter, aus den 
geogr. Werken der Araberu (Leipzig 1903); hauptsachlich auf Magrizi. 
fusst R. Guest und E. T. Richmon d's ,,Ilir in the 15th cen-
tury' (IRAS. 1903, 791 ff.). 

Fur die christlich-arabische Litteratur ist in diesem Jahre 
nichts 	geschehen , 	was besondere Erwahnung verdiente; wir ver- 
weisen dafiir auf die Berichte des Oriens Christianus. 

Die arabische Litteratur der Juden hat M. S t e in s °lin ei de i"---__ 
(Frankfurt a. M. 1902) in einem erschtipfenden bio-bibliographischen 
-Grundriss dar,,ffestellt. 	Aus dem Worterbuch Tanchum Jeruschalmis 
bat W. Bacher (Strassburg 1903) 	auch fiir 	die arabische Lexi- 
kographie dankenswerte Mitteilungen gemacht. 	Die eschatologischen 
Kapitel des Maimonides hat M. W olff zum 2. Male arab.-deutsch 
(Leiden 1903) vorgelegt. 

Auch 	auf dem 	bisher ziemlich vernachlassigten Gebiet der 
islamischen Kunst beginnt es 	sich mehr zu regen. 	Der bisher 
hauptsachlich der Erforschung romischer Reste zu gute gekommene 
Service des monuments historiques de 1'Algerie wendet jetzt auch 
den 	arabischen Denkmalern 	seine Aufmerksamkeit zu. 	W. 	und 
G. Marc ais liefern in „Les monuments arabes de Tlemcen" (Paris _ 
1903) eine meisterhafte, auf griindlichen Quellenstudien beruhende 
und vortrefflich illustrierte Baugeschichte; besondere Erwahnung 
verdient noch die Einleitung, die fur die Geschichte der islamischen 
Architektur 	neue 	und fruchtbare Gesichtspunkte eroffnet. 	Uber 
die spanisch-maurischen Lusterfayencen des M. A. 	and ihre Her- 
stellung in Malaga handelt F. Sarre, unter Mitwirkung von E. Mitt - 
woch fiir die arabischen Quellen, im Jahrb. der Kgl. Preuss. Kunst-
sammlungen 1903, II. 

Das fast fiir alle Zweige der Semitistik gleich wichtige Studium 
der arabischen Dialekte, 	als 	der wichtigsten lebenden Be- 
tatigung 	semitischen 	Sprachgeistes, 	kann 	auch 	in 	diesem Jahre 
wieder eine erfreulich reiche Ernte halten. 	Neuarabische Geschichten 
aus dem 'Iraq mit einem erweiterten Glossar teilt Br. Meissner 
(BAss. V, 2) mit. 	Nach dem Diktat einer in New York lebenden 
Beiruterin publiciert E. Littmann „Le chant de la belle mere" (JA. 
s. 	10 	t. 	2 	p. 	97 ff.). 	„ Lieder 	eines 	agyptischen 	Bauern " 	hat 
H. Schafer gesammelt und iibersetzt (Leipzig 1903). 	Aus Nord- 
westafrika verdanken wir E. Doutte „17n texte arabe en dialecte 
oranais" (Mem. d. 1. soc. ling. de Paris I, 12 p. 335ff.). 	W. Marc ais' 
„Le dialecte arabe parle it Tlemcen, grammaire, textes et glossaire 

17* 
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(Paris 1902) beruht auf langjahriger praktischer Kenntnis. Leber die 
Sauia in Marokko handelt mit gewohnter Grundlichkeit G. K a m pff-
meyers 4. Beitrag zur Dialektologie des Arab. (M. Sem. or. Spr. 
VI, II, 1-51). 

Die abessinischen Dialekte (und das Sabaeo-Ninaische). 
Von 	 - 

Franz Praetorins. 

Zur athiopisc h en Sprachkunde, Litteratur, Geschichte sind 
in 	den 	letzten anderthalb Jahren 	arossere 	und kleinere Arbeiten 
in ziemlich 	erheblicher 	Menge 	erschienen. 	Seitdein Italien nab 
Beziehungen namentlich zum Norden Abessiniens unterhalt, kommt 
aus dem bis dahin 	ziemlich abgeschlossenen, unbekannten Lande 
reichere Kunde; wissenschaftliche Arbeiten 	auf dem 	Gebiete des 
Athiopischen, vor 15 Jahren und friiher nur vereinzelt, erscheinen 
in wachsender Anzahl. 	Unter alien Arbeiten des Berichtszeitraumes 
ist mir indes keine bekannt geworden, die nach irgend einer Richtung 
hin zusammenfassend oder abschliessend ware, 	so 	dass eine kurze 
Verweisung auf sie allein genagen konnte. 

Das Gebiet ist nach verschiedenen 	Richtungen hin gepflegt 
worden. In dem immer weiteren Hervortreten aller neuathiopischen 
Sprachen, namentlich des Tigrifia (tigrai) und Tigre ist eine recht 
unmittelbare praktische Folge der italienischen Besitzergreifung zu 
erkennen. 	Aber auch 	dariiber hinaus 	ist 	das Interesse am Neu- 
athiopischen gewachsen 	und hat Material 	erschlossen, 	das 	auch 
friiher erschliessbar 	gewesen ware. 	Bald 	wird 	das rein gelehrte 
Interesse zu zusammenfassenden Darstellungen schreiten konnen, wo 
bisher keine vorhanden waren; fraher gegebene Darstellungen werden 
erweitert und 	vertieft 	werden k6nnen. 	Es seien aenannt Litt- 
manns Ausgabe der amharischen Chronik des Debtera Zaneb,l) 
L'ambasciata francese a Neguse ;2) Lit t manns Tigrifia-Texte im 
Dialekte von Tanb6n (WZKI. , Bd. 16), die Apologhi ed aneddoti 
volti in lingua tigrififla des Abessiniers Ghebre- Me dhin Dighn ei 
(Roma 1902), die von Conti Rossini gesammelten Canti popolari 
tigrai (ZAss., Bd. 17), desselben Leggi tigrai (Ricordi u. s. w. S. 59 
—66); desselben Tradizione Beni Amer, Algheden e Sabderat in 

1) The Chronicle of King Theodore of Abyssinia . . by Enno Littman n. 
Part 1, Amharic Text. 	(Princeton, New York, Leipzig 1902.) 

2) In Carlo Conti Rossini, Ricordi di un soggiorno in Eritrea (Asmara. 
1903) S. 43-57. 
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'1 	re i tie he 	(4411.11i 	u. s. IN. 	S. (i7-78). 	Bald 	werden wir auch 
elm. 	unit to •Teiehe 	;s1111111111.1tIg' 	von 	Tigreliedern 	besitzen.8) 

Ihe . OM pisrlie Litteratur witinuelt von Lebensbeschreibungen 
ti nun i \Limier und Fratien, Martyrer und Martyrerinnen. 	Zunachst 
scat 11 ,11 i kin 'Wen, meist in Agypten, entstanden, wurden sie durch 
1 	eisetliiii 'en 	den Abessiniern 	iihermittelt. 	Solcher Ubersetzungen 
ii it 4t E s t e% 4. S Pereira 	wiederum 	etliche : 	Martyrio 	de 	santa 
LA ierri,,es 	i Lissab. 	1902), Vida 	de 	Santa 	Maria 	Egypcia 	(Lissab. 
l'art). \ ilia 	de S. Paulo 	de Thehas (Lissab. 1903), 	Martyrio 	de 
.1 1,i 	I. me 	de 	'fiplire 	(Lissah. 	1903; 	Coimbra 	1903). 	S. 	auch 
I, oil II .1p e e il in Amer. Journ. Sem. L., vol. XIX. 	Aber in Abessinien 
..f• Ian ,te diner Litteraturzweig auch zu eigener Entfaltung; indem 
• r si li all einheimisehe Kliister, einheimische Priester and Missionare 
al 11.11iite, 	1.1./.1. ii diese Lebensbeschreibungen hin und wieder einiges 
tidies Licht 	auf 	die Religions- 	und 	die weltliche Geschichte des. 
I, ndes. 	VgI. Conti It 	II 	Gadla 	Sadqan 	(Ricordi u. s. w. 
'. 7 (LI, II Gadla Libanos (ibid. S. 23 II), Beif,u`a Amlak (Rendiconti 
Lineei 19021, Gli atti di Abba Yonas (ibid. 1903). 

Unsere Kenntnis der athiopischen Geschichte beginnt bekannt- 
hell erst 	mit Yektino Amlak 	gegen 	Ende des 13. Jahrh. n. Chr. 
Si in Aufkommen , der Unsprung und Untergang der, ihm voran- 
g•dientlen 	Dynastie 	der 	Zagaer 	ist 	noch 	von 	der 	Sage 	verhiillt. 
B•4reillieherweise richtet sich das Interesse mit Vorliebe auf diesen 
zweiten Anfangspunkt 	der 	iithiopischen Geschichte, urn 	das caber 
ilia ausgebreitete Dunkel zu erhellen. 	Conti Rossini 	hat hierzu 
einige 	Ilene 	athiopische Dokumente 	veroffentlicht (Ricordi u. s. w. 
S. 5f., Bev. Si•init. X, S. 373 ff.), deren geschichtlicher Wert indes 
:inch nicht erheblieh sein diirfte. 	Und seine Auseinandersetzungen 
Bev. Siiiit. XI, 	S. 325 fr., 	lassen deutlich erkennen, 	wieviel bier 
in Ili zweifelhaft, wiewenig sicher ist. 	— In spatere, hellere Zeiten 
fiihrt Guidi 's Ausgabe und Ubersetzung der Annalen des Kaisers 
Jolitinn••s I, 	Ala! Sagad (Corpus Scriptorum Christianorum Orien- 
talitun, 	I, 1, 	1903). 

Das 	bibel- 	und 	religionsgeschichtliche 	Interesse 	(fast 	das 
einzige 	Interesse , 	das 	friihere 	Jahrhunderte 	an 	der athiopischen 
Litteratur nalnnen) 	regt 	sich auch jetzt noch lebhaft. 	Durch die 
sehr wenig treue Bewahrung und Uberlieferung der urspriinglichen 
alten Bibeliibersetzung 	sind 	schwierige 	textkritische Fragen auf- 
geworfen worden, die Aug. Heider (Leipzig 1902) und N. R o u pp 
(ZAss., 16. Bd.) 	erortern. 	— 	Fast 	so 	lange wir die 	athiopische 
Sprache Uberhaupt kennen, ist auch die grosse Vorliebe der athio- 
pischen Kirche 	fiir 	apokalyptische , 	angelo- , damonologische and 
iihnliche Schriften bekannt. 	Mit 	der Ubersetzung der hl. 	christ- 
lichen Bucher lernten die Athiopen derartige Schriften friih kennen, 

1) Vgl. Specimens of the Popular Literature of Modern Abyssinia. 	By 
Dr. Enno Litt rn a n n. 	(J. Am. Orient. Soc., Vol. XXIII.) 
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schatzen und bewahren. 	Ein den Athiopen iiberkommenes Werk 
dieser Art liegt vor in dem Buche der Jubileen , das Charles 

r---nach seiner Ausgabe des athiopischen Textes nunmehr ins Englische 
iibersetzt hat (London 1902). Die Athiopen haben dann aber nach dem 
ilbernommenen Muster such selbstandig ahnliche Bucher fabriciert. 
Das tritt eigentlich jetzt erst in helles Licht durch die spaten und 
ganz spaten Machwerke , die Perruchon (Le livre des mysteres 
du ciel et de la terre. 	Paris [1903]) und Littmann (Am. Journ. 
of Semit. Lang., vol. XIX „Abyssinian Apocalypses") veroffentlicht 
haben. 	Freilich haben diese jiingeren Schriften nicht entfernt den 
Erfolg gehabt, wie jene altererbten. 	Ahnliche Geschmacksrichtung 
zeigen die von Halevy herausgegebenen und iibersetzten Bucher 
der abessinischen Juden : Te"6zaza Sanbat u. s. w. (Paris 1902). 

Grammatik und Lexikographie des Athiopischen sind nur ver-
treten durch einen Aufsatz von Praetor ius in dieser Zeitschrift, 
Bd. 57, S. 271 ff., 	der einige neue Zusammenhange zwischen dem 
athiopischen und dem sabaischen Wortschatz nachweist. 

Auf dem Gebiete des Sabaischen selbst ist im Berichts- 
zeitraum sehr wenig erschienen. 	Nur vereinzelte kleinere Arbeiten 
und wenige neue Funde , von deren Aufzahlung hier abgesehen 
werden muss. 

Alttestamentliche Studien. 
Von 

G. Beer. 

Dass man theologischerseits die Notwendigkeit 	eines , durch 
die zunehmende Verastelung der semitischen Wissenszweige jedoch 
immer schwieriger werdenden, im Zusammenhang Bleibens der alt-
testamentlichen ja der theologischen Studien iiberhaupt mit den 
semitisch- orientalischen fiillt , kommt in dem The ologischen 
Jahresbericht, in dem dem Vorderen Orient seit kurzem ein 
besonderer Abschnitt gewidmet ist, zum charakteristischen Ausdruck. 
Urn so erfreulicher ist nun auch umgekehrt 	die Absicht, die alt- 
testamentlichen Studien in 	die 	in 	dieser 	Zeitschrift erscheinende 
rbersicht fiber die Fortschritte der semitisch-orientalischen Wissen-
schaften zu ziehen, in der freilich auch das Neue Testament nicht 
fehlen sollte , um dessentwillen , 	als 	des Haupttragers der Kultur 
der occidentalischen Volker, unser Interesse letztiglich bewusst oder 
unbewusst am Orient haftet. 

Die alttestamentliche Wissenschaft hat den Zenith des ihr in 
den letzten Jahren das eigenartige Geprage gebenden encyklopadi- 
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schen, lexikalischen, kommentatorischen, hand. und lehrbuchartigen 
Auf- 	und 	Zusammenarbeitens der Ertraanisse der jungsten Ver- 
gangenheit iiberschritten: in diesem are ist die von Cheyne 
und Black herausgegebene Encyclopaedia Biblica beendet worden, 
bat Guth e's Bibelworterbuch das Licht der Welt erblickt, naht 
das von 	Brown, Driver und Briggs bearbeitete hebraische 
Lexikon dem Ausgang und hat der von Now ack geleitete, durch 
das Erscheinen 	von 	Baentsc h' 	Numeri 	vollstandig 	gewordene 
Sammelkommentar den 	konkurrierenden Mart i'schen , 	von dem 
nur noch 	das Dodekapropheton fehlt , um Nasenlange geschlagen, 
wahrend in dem Erscheinen der alttestamentlichen Hand- und Lehr-
bficher und der Hefte der Haup t'schen Regenbogenbibel eine Art 
Erholungspause 	eingetreten 	zu sein scheint. 	So sind viele Krafte 
fiir die neuen Aufgaben 	der alttestamentlichen Wissenschaft frei 
geworden, die ihr zum Teil durch Anregung von aussen inzwischen 
aestellt worden sind und 	an 	deren Losung sich einzelne Krafte o 
schon in der jangsten Zeit mit Erfolg versucht haben. 	Das in 
der Gegenwart uberwiegende 	religionsgeschichtliche Interesse am 
Alten Testament und die zu Tage getretene Uneinigkeit der Semi- 
tisten 	fiber 	gewisse 	Grundlagen 	der 	vergleichenden 	semitischen 
Grammatik 	dfirften 	mitverschulden , 	dass 	auf 	dem 	Gebiet 	der 
hebriLischen Grammatik von alttestamentlicher Seite im ganzen 
kein 	erheblicher Fortschritt 	zu 	verzeichnen ist. 	Die fur Strack 
eingesprungene Ste u e r n a g e l'sche hebraische Grammatik (1903) 
ist wohl 	ein recht brauchbares 	Studentenbuch, 	diirfte 	aber die 
Diskussion fiber schwebende Fragen 	der 	hebraischen Grammatik 
kaum wesentlich fordern und das Bediirfnis nach einer historischen 
hebraischen Grammatik und 	einer historischen hebraischen Syntax 
nicht 	befriedigen , 	fiir 	welche 	letztere 	freilich 	so 	gut 	wie jede 
Vorarbeit von theologischer wie philologischer Seite fehlt. 	In das 
Wesen der babylonischen Masora und in die Geheimnisse des Pii.sq 
verdanken wir Kahle (1902), bzw. Kennedy (1903) fordernde 
Einsicht. 	Die 	alljahrlich 	sich 	mehrenden Hand- und Inschriften- 
publikationen 	haben ein umfangliches Material fiir das semitische 
Lexikon au Tage gefordert , 	des zur Fruchtbarmachung fur die 
einzelnen semitischen Sprachen in einem Thesaurus linguarum semi- 
ticarum 	kritisch 	aufgestapelt 	werden miisste. 	Solange 	die 	alt- 
teatamentliehe 	Wortforsehung 	nicht 	durch 	energischer 	be- 
triebene Text- und Versionenkritik, die freilich durch das fehlende 
LXX -Lexikon in der Luft schwebt , 	eine festere Basis als bisher 
erhalten 	hat, 	so werden 	besonders die 	'C'bra 	yecapOuslice des A. T. 
ein Spielplatz bleiben, auf dem Assyriologen, Arabisten und Agypto-
logen ihre kleinen Lieblinge — nur zu haufig die Kinder schwacher 
Augenblicke — sich tummeln lassen, far die sie die Adoption durch 
die alttestamentliche Wissenschaft verlangen. 	Die von Kautzsch 
in lexikalischer Hinsicht bearbeiteten Aramaismen iin A. T. (1902) 
bedeuten 	den 	glucklichen 	Anfang 	zu 	einem historischen hebra- 
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ischen Lexikon. Mit einem Erfolg versprechenden Programm far die 
Herstellung der 	ca. 300 v. Chr. gelesenen hebrdischen. Bibel ist 
Kit t el (1902) hervorgetreten. 	Die Zeit zur Inangriffnahme einer 
historischen 	hebraischen Textbibel , 	die 	uns 	die Entwicklung des 
hebriiischen Textes der 	einzelnen Schriften von seinen erkennbaren 
ersten Anfangen bis zur Erstarrung in der Masora veranschaulicht, 
scheint noch nicht gekommen. 	Unter der fruchtbaren Anregung, 
die 	Sievers' 	Metrische 	Studien 	(1901) auf die alttestament- 
Eche Wissenschaft geiibt haben , haben 	zuletzt E r b t den Jeremia 
(1902) und gesetzliche Partien des A. T. (1903) , Baumann den 
Amos (1903), Lohr Deut. 32 (1903), und am griindlichsten R oth- 
stein Ri. 5 (1902/3) behandelt. 	Mogen 	dabei auch noel' 	nicht 
allgemein befriedigende Resultate 	gezeitigt 	worden 	sein , so wird 
bei 	dem 	von Sievers 	selbst empfohlenen frohlichen Probieren an 
den 	verschiedensten 	Stellen 	des A. T. etwas Erspriessliches schon 
herauskommen , 	sei's 	auch 	nur 	die 	befreiende 	Erkenntnis 	eines 
„Ignoramus' ! 	Unter 	den vielen vortrefflichen , 	obwohl nicht an 
die Griindlichkeit der International Critical Commentaries reichen- 
den Kommentaren der jetzt vollendeten oder 	fast 	vollendeten 
Nowack' chen und Marti' schen Sammlung , aus der insgesamt 
der Philologe freilich nicht allzuviel Nutzen fur Grammatik und 
Lexikon ziehen und an deren Durcheinander 	von 	forrnaler und 
sachlicher Kritik er oft Anstoss nehmen dtirfte, seien bier besonders 
hervorgehoben die trotz ihres starken Subjektivismus in das psycho- 
logische Verstandnis 	tief einfiihrenden Duhm' schen Erklarungen 
des 	Jesaja (bei Nowack) 	und 	des Jeremia (bei Marti), 	sowie 	der 
G- unkel' sche Genesiskommentar wegen 	der geschickten religions-
geschichtlichen,, oft auf Zimmer n als Paten zuriickgehenden Ver-
wertung assyriologischer Erkenntnisse fur die biblische Urgeschichte. 
Nachdem durch Kautzsch' alttestamentliche Apokryphen und 
Pseudepigraphen. (1900), denen sich jetzt die neutestamentlichen 
Apokryphen von Henn e c k e (1904) 	anschliessen , 	eine bequeme 
Grundlage fiir 	die 	Erforschung 	dieser Litteratur geschaffen und 
S c h ti r e r in seiner Geschichte des judischen Volkes (1898-1901) 
die kritischen Leistungen auf diesem Gebiet sorgfaltigst gesammelt 
und verarbeitet hat, hat besonders Charles das Studium der alt- 
testamentlichen Pseudepigraphen gefordert , 	indem 	er durch seine 
Ascensio Jesajae (1900) und seine Jubilaen (1902) teils einen besseren 
Text 	dieser Bucher , teils , 	namentlich fiir die Jubilaen , 	im Sinne 
Bohns 	ein 	richtigeres 	historisches 	Verstandnis 	angebahnt 	hat. 
Ahnlich 	hat 	sich 	Flemming 	um 	den 	Text 	des 	athiopischen 
Henoch 	(1901/2) 	sehr verdient gemacht. 	Endlich ist auch von 
der syrischen Baruchapokalypse ein griechisches Stiick (12,1-13,2. 
13, n-14, s) entdeckt worden (cf. Deissmann, Theol. Lit.-Zeit. 
1903 , Sp. 594). 	Der von Strack peinlich genau herausgegebene 
und far Studenten 	berechnete hebraische Text der Sprilche Jesu. 
b. Sira (1903) mope S mend an den von ihm versprochenen Kom- 
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nwntar 	erinnern. 	Seit dem Erscheinen von Hatch -R e dp at h' 
LXX-Konkordanz (1897) und der seinen LXX-Abdruck abschliessen-
den Introduction von S wet e (1900) scheint im Betrieb der LXX- 
Forschung eine Ermadung 	eingetreten. 	Eine Ausbeutung der 
Papyrusfunde fiir das LXX-Lexikon ist inzwischen noch nicht er- 
folgt. 	An die in vieler Hinsicht wanschenswerten LXX-Kommen- 
tare der einzelnen Bucher der griechischen Bibel will sich vorab 
niemand 	wagen. 	Uber die religionsgeschichtliche Bedetitung der 
LXX belehrt ansprechend, wenn auch gegen das Judengriechisch 
allzu skeptisch, der D e iss m an n'sche Vortrag „Hellenisierung des 
semitischen 	Monotheismus" 	(1903). 	Seitdem Graf Ba u dis sin s 
Einleitung ins Alte Testament (1901) der gegenwiirtigen Einseitig- 
keit , die 	alttestamentliche Litteraturgeschichte als ein Reper- — 
toire kritischer Einzelbeobachtungen anzusehen, mit Becht die Auf-
gabe gegentibergestellt hat, die Komposition der einzelnen Bucher 
zusammenhangend zu erfassen, und die Eigenart der einzelnen Schrift- 
steller 	und Litteraturgattungen 	zu beschreiben, ist eine nennens- 
werte 	alttestamentliche 	Litteraturgeschichte 	diesem 	Ideal, 	hinter 
dein Baudissins eigenes dickes Buch selbst zurfickbleibt , nicht ge-
recht geworden. Treffliche Winke zum Verstandnis der jetzigen Ge-
stalt der alttestamentlichen Prophetenschriften giebt Stade (ZATW. 
1903, 	153 ff.). 	Eine israelitisch -jiidische 	Geschichte , durch 
die die bekannten Werke von Wellhausen, Stade und Guthe rack- 
standig gemacht warden, 	ist auch in 	der Gegenwart nicht ge- 
liefert worden. 	W in ck l ers Ausftihrungen fiber diesen Gegenstand 
in „Keilinschriften und Altes Testament" magen zwar die gangbare 
wissenschaftliche Auffassung hie und da durchlachern, sie als Ganzes 
-fiber nicht entwerten, man miisste denn ein Freund seines Dogmas 
sein, dass jede orientalische Erzahlung sich des mythologisch-astralen 
Stoffes 	zur Einkleidung 	bediene. 	Soll 	doch gar alle Metrik aus 
den Verhaltnissen der Planetenbewegung zu erklaren sein (Arabisch 
— Semitisch — Orientalisch 180). Wie ware es also, wenn man die 
hebriiisehe Metrik aus 	dem Hinktanz des Astralgottes Jakob ab- 
leitete, Gen. 32, 23 ff. 1 Kan. 18, 26?? 	Win ckl e r s Versuch, in 
seinem 	soeben 	citierten 	anregenden Buch 	„Arabisch etc." (1901) 
die vorislamischen Araber aus Nomaden zu babylonischen Kultur-
menschen umzustempeln, sollte den Alttestamentler veranlassen, die 
Naebrichten der hebraischen und griechischen Bibel fiber die Araber 
zu sammeln und zu prafen. 	Fur die alteste Geschichte Israels 
schafft S t e u e rna g els ,,Einwanderung der israelitischen Stamme" — 
(1901) 	beachtenswertes Material 	herbei. 	In der Erkenntnis der 
Genesis 	des Judentums sind in 	dem Pele-Mele der Meinungen 
noch keine klaren Einsichten gewonnen. 	Fiir die biblische Geo- 
graphie bleiben die neuen Auflagen von B 	d ek e r s 	Palastina 
(1900) und Agypten (1902) tonangebend. 	Auch in Win c k le rs 
Darstellung 	der Geographie Palastinas und seiner Nachbarlander 
(in KAT.3) wird 	neue Weisheit zu 	finden 	sein. 	Auf archao- 
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logischem 	Gebiet 	haben 	besonders 	die Nachrichten caber die 
Ausgrabungen S elli n s in Ta'annek die Geister gespannt gemacht. 
Was bisher der Offentlichkeit bekannt geworden ist, bestatigt, was 
wir 	schon friiher 	wussten: 	vor 	der 	Einwanderung Israels war 
Palastina das Kreuzungsterrain agyptischer und babylonischer Kultur. 
Eine recht anschauliche, viel Gutes und Neues enthaltende, obwohl 
zu sehr nur auf eigene Beobachtung sich stiltzende, zwischen Dorf 
und Stadt nicht geniigend scheidende und die Ausserungen der 
primitiven Religion etwas stiefmutterlich behandeinde Schilderung 
des Volkslebens im Lande der Bibel hat jungst Bauer (1903) 
gegeben. 	Sein Werk ist neben Dalmans „Palastinischem Diwan" 
(1901) und Lit t m anns „Neuarabischer Volkspoesie" (1902) eine 
neuge6ffnete reiche Fundgrube fur biblische Altertiimer und Kom- 
mentare. 	Der an die bekannten zwei Vortrage Delitzsc h' ge- 
knupfte und einschliesslich der Hammurabi-Moses-Episode schon bis 
zur Langeweile gefiihrte Babel - Bibelstreit, bei dem von seiten der 
Assyriologen die babylonische Religion zu sehr durch die biblische 
erhellt, und die biblische Religion zu sehr durch die babylonische 
verdunkelt worden ist, wahrend von seiten der Theologen zu haufig 
das Gegenteil geschah, bedeutet eigentlich mehr einen buchhandle- 
rischen als einen wissenschaftlichen Erfolg , 	hat 	aber fur die alt- 
testamentliche 	Religionsgeschichte 	wenigstens 	den 	positiven 
Gewinn abgeworfen , 	dass sich die Vertreter dieses Fachs mebr 
auf das 	Eigenartige 	der 	israelitisch - jildischen Religion 	besinnen 
mussten, indem jetzt fur die ruhige Abwagung des Babel und 
Bibel Gemeinsamen und Trennenden namentlich durch den von 

--- Zimm ern bearbeiteten religionsgeschichtlichen Teil von Schrados 
KAT.3  gute Vorspanndienste geleistet sind. 	Nur racht sich bei 
Zimmern wie bei Gunkel die Vornehmthuerei gegen die historische 
biblische Kritik und verfiihrt ihn zuweilen zu Konstruktionen und 
Kombinationen gewagter Art. 	Wie verwickelt die sachlichen und 
historischen Probleme liegen , belehrt 	fur den Fall der biblischen 
Paradiesesgeschichte der Aufsatz 	von 	St ade 	(in ZATW. 1903, 
172 ff.). 	Solange es den Assyriologen u. a. nicht gelingt, die An- 
fange des Jahwismus aufzuklaren, 	oder 	fur 	die Bedeutung des 
hebraischen Opfers als Gemeinschaftsmahles zwischen Gottheit und 
Verehrer, oder far die Erscheinung der prophetischen Religion die 
babylonische Parallele und altere Vorlage 	aufzuweisen , oder das 
Hauptkennzeichen des Juden, die Beschneidung, oder die Entwick-
lung des Judentunis zur Kirche aus Babylonien abzuleiten , ist die 
Auffassung der Bibel als einer dekadenten Provinz Babels ein Zerr- 
bild von Babel und Bibel. 	Wenn von modernen babylonischen 
Sybillen die Ansicht geaussert wird, dass die Theologen erst Assyrio-
logen werden mussten, um das A. T. richtig zu verstehen, so zeigen 
die Blossen, die sich fortwahrend Assyriologen im alttestamentlichen 
Each geben, die 	Notwendigkeit einer selbstiindigen alttestament- 
lichen Wissenschaft. 	Und sollte nicht 	ahnlich auch der Arabist, 
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far 	den 	das 	babylonische Fangnetz 	such schon bereit ist, 	neben 
dem Assyriologen noch sehr „existenznotig“ sein? 	Vielleicht finden 
sich Agyptologen , 	die, 	durch 	das Beispiel von Babel-Bibel auf- 
merksam gemacht , demnachst das dankbare Thema „Agypten mid 
das Alte Testament" in Erwagung ziehen. — Kompromissarbeit kann 
hier allein 	fordern! 	Den Zettel 	der alttestamentlichen Religions- 
geschichte hat der Jahwismus gegeben, den Einschlag dazu lieferten 
agyptische, babylonische, persische, griechische und romische Kultur, 
allgemeines, semitisches und besonders arabisches Heidentum. Vieles 
ist 	davon 	ausgeschieden , 	der Jahwismus selbst veredelt worden. 
Nur muss man sich Einwirkungen und Ausscheidungen nicht ausser- 
lich , 	sondern innerlich vollzogen denken (cf. Tiele, Einl. in die 
Religionswissenschaft 1899-1901). 	Aus dem Ganzen sind Talmud 
und Evangelium hervorgegangen. 	Haben S c h w ally s „Semitische 
Kriegsaltertiimer" (1901) von neuem gezeigt, wie viel aus dem all-
gemeinen, semitischen und arabischen Heidentum far das Verstand- 
nis der israelitischen Religion auf einem bestimmten 	Gehiet ab- 
fallen kann, 	so lehrt Curtiss' Primitive Semitic Religion to-day ,_ 
(1902, jetzt such deutsch 1903), wie wichtig das moderne religiose 
Volksleben Palastinas far das Studium der primitiven und hoheren 
Elemente der biblischen Religion ist und 	erganzt recht gliicklich 
R. Smith' „Religion of the Semites" und W ellh a u s en s „Reste 
arabischen Heidentums". 	Mar ti halt in der neuen Auflage seiner 
„Geschichte der israelitischen Religion" (1903) den fruheren Stand- 
punkt fest , 	die Entwicklung der alttestamentlichen Religion von 
innen aus zu beschreiben. 	Darin verfahrt er der Hauptsache nach 
recht, 	nur unterschatzt er dabei den fur das innere Wachstum 
der Religion von aussen stammenden Regen und Sonnenschein. 	An 
der Auffassung der prophetischen Zukunftshoffnungen als Postulaten 
der nachexilischen Gemeinde und in der Betonung , dass die Pro- 
phetenschriften stark 	im 	erbaulichen Interesse iiberarbeitet seien, 
wird ihm im Prinzip zuzustimmen sein. 	Mit einer Leistung ersten 
Ranges ist Bousset in die Liicke zwischen alt- und neutesta-
mentlicher Theologie durch seine „Religion des Judentums" (1903) — 
getreten , 	an die sich eine an den Streit zwischen Boltzmann und 
Geiger erinnernde Debatte mit den auf ihr talmudisches Besser- 
wissen 	pochenden judischen Bearbeitern 	dieses Stoffes geschlossen 
hat. 	Ahnliche Tendenzen wie 	Bousset , 	wenn such im engeren 
Rahmen, verfolgen B al dens p erg e r s „Messianisch-apokalyptische 
Hoffnungen des Judentums" (1903, I. T.), wahrend Friedland ers 
„Geschichte der jiidischen Apologetik" (1903) sich unbewusst zu einer 
tendenziOsen Apologie des Judentums ausgewachsen hat. Der gegen- 
wartige Betrieb 	der alttestamentlichen Religionsgeschichte drangt 
immer mehr von selbst dahin, Altes und Neues Testament organisch 
zu 	verbinden 	und 	die 	Scheidung in 	alt- und neutestamentliche 
Theologie nur von praktischen Gesichtspunkten und im Interesse 
der Arbeitsteilung zu billigen : damit wird zu dem Ideale und der 
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Praxis 	der 	Ewald, 	Reuss, 	Wellhausen 	und Stade ein- 
gelenkt. 	In den Dienst dieser niitzlichen Bestrebungen stellen sich 
die you B*)usset und Gunk el (seit Herbst 1903) redigierten 
„Forscbungen Air Religion und Literatur des Alten undNeuen 
Testaments". 	Nur sollte Gunkel seinen babyloniscben Chaosdrachen 
nicht allzu kraftig mehr fiittern, urn ihn unter der Bewunderung 
kritililoser Anlanger alas biblische Gebiet weiter unsicher machen 
'zit lassen. 

Agyptologie. 

Von 

Heinrich Schafer. 

Der 'bier vorgelegte Bericht umfasst die 	drei letzten Jahre 
iigyptologischer Arbeit, etwa vom Herbst 1900 bis zum Herbst des 
JahreS 1903. 	Bei wichtigereu Fragen ist aber, wo es zum Ver- 
standnis und zur Abrundung nOtig erschien, noch weiter zurtick-
gegriffen worden. 

Es wird der Versuch gemacht, nur d i e Entdeckungen heraus-
zuheben , die die Entwicklung unserer Wissenschaft wirklich um 
eM weseutliches Stuck 	gefordert haben. 	Die 	grosse Masse der 
Arbeiten inusste unerwant bleiben1), obgleich sie ja, jede in ihrer 
Art, meist auch Fortschritte in unserer Erkenntnis darstellen. 	Man 
findet sie vollstindig 	aufgefiihrt in 	den 	vortrefflichen Berichten, 
die der Egypt Exploration Fund in 	besonderen Heften jahrlich 
herausgiebt 2), rind 	die 	beartindet sind und 	geleitet werden von 

°der F. Ll. Griffith. 	Jeder, 	auf unserem Felde arbeitet, wird 
dem trefflichen Marine dankbar sein fur 	die Sorgfalt, die ruhige 
selbstlose Sac'hlichkeit und - den 	weiten Blick , 	mit dem er diese 
miihsame Arbeit 	des Registrierens 	nun 	schon 	seit 	zehn Jahren 
neben seinen zahlreichen anderen Arbeiten durchfiihrt. 	Dass seine 
Nachweise auch,  ffir diesen Bericht benutzt sind, brauche ich kaum 
zu sagen. Im Hinblick auf Griffith' Berichte enthalten die im folgen-
den gegebenen litterarischen Nachweise meist nur das Allernotig,ste. 

I. Sammelwerke. 

Der Beartindung neuer Zeitschriften sehen wir Mr allgerneinen 
nicht mit •asonderer Lust zu, aber von alien Kennern der Ver- 

1) Es mug spin, dass auch manche erwiilinenswerte Arbeit weggeblieben 
ist, welt ich sie nicht kennen gelornt babe. 

V) Egypt Exploration Fund. 	Arehreological Reports. 	Begonnon mit dem 
Bericht tiher 1892-1893. 

   
  



Schafer, Agyptologie. 	 269 

haltnisse 	ist 	die 	neue Zeitschrift 	des Service des antiquites1) mit 
Freude begriisst worden. 	Sie war das einzige Mittel zu verhindern, 
dass die Ergebnisse der zahllosen kleinen Ausgrabungsarbeiten, die 
der Service durch 	seine Beamten jahrlich unternehmen lasst, 	ein- 
fach zu Grunde gehen. 	Geplant ist die Zeitschrift durch Lore t, 
aber von Masperos organisatorischem Talent erst in die richtigen 
Bahnen geleitet worden. 

Unter den neuentstandenen Sammelpublikationen ist vor allem 
das gewaltige Unternehmen des wissenschaftlichen Katalogs des Mu-
seums von Kairo 2) zu nennen, das nach einem Plane L. B orch a rdts 
von de 	Morgan eingeleitet und unter Maspero 1901 in die 
Offentlichkeit 	getreten 	ist. 	Das 	Werk 	soil 	archaologisch 	und 
philologisch geniigende Publikationen des gesamten Bestandes des 
Museums geben. 	Bei dem Entwerfen des Planes hat man sich 
zwar etwas stark ubernommen, wenn auch nicht in dem Masse 
wie 	bei 	seinem 	Gegenstiick , 	dem 	de 	Morgan'schen 	Katalog 
samtlicher in Agypten vorhandener Denkmiller; aber selbst wenn 
auch das neue 	Werk ein Torso 	bleiben sollte, so werden doch 
seine 	luxurios 	ausgestatteten 	Bande 	immer eins der wichtigsten 
Werkzeuge fur den Agyptologen bilden. 	Das Berliner Museum hat 
sich vorlaufig bescheidenere Ziele gesteckt. 	Es veroffentlicht durch 
Schafer in schlichter Form vorerst nur die Inschriften seiner 
samtlichen Schatze2). 	Audi die kleineren deutschen Sammlungen 
treten 	allmahlich 	hervor. 	Unter Spiegelbergs 	Leitung 	sind 
bisher Grab- und Denksteine veroffentlicht 4). 	Die Blaten aus den 
offentlichen und privaten Sammlungen aller Lander sollen in zwang- 
loser 	Folge 	in 	Capart s 	Tafelwerk 5) 	gesammelt 	werden. 	Die 
Herausgabe 	des 	Textes 	zum Lepsius'schen Denkmalerwerk nach 
L e p s i u s' Tagebiichern 6) schreitet langsam aber standig fort, emu 
Inventar alles dessen, was der preussischen Expedition der vierziger 
Jahre auf dem rigyptischen Boden fur unsere Wissenschaft wichtig 
erschienen ist, und ein wiirdiges Denkmal fiir ihren grossen Leiter. 
Die sehr muhevolle und gewissenhaft von Set he geleistete Arbeit 
- 	— 	. 

1) Annales du service des antiquites ,de rE'gypte. 	Erscheint seit 1900. 
2) Catalogue general des Antiquites Egyptiennes du Musee du Caire. 	Bis 

jetzt sind erschienen: Ostraca (Daressy) — Metallgefitsse (v. Bissing) — Fayence-
gefhsse (v. Bissing) — Tombes de Maherpra, Amenophis II (Daressy) — Tombes 
d'Amenophis II et de Thoutmosis III (Daressy) — 	Coptic Monuments (Crum) 
— Grab- und Denksteine des mittloren Reichs (Lange und Schider) — Greek 
moulds (Edgar) — Textes et dessins magiques (Daressy) — Sarcophages ante-
rieurs au nouvel empire (Lacau) — Greek Papyri (Grenfell und Hunt). 

3) Agyptische Inschriften aus 	den Kg!. Museen zu Berlin. 	Erschienen 
sind zwei..Hefte seit 1901. 

4) Agyptische Grabsteine und Denksteine ens siiddeutschen Sammlungen. 
Erschienen 	shad seit 1902 	zwei Bknde, 	die umfassen: Karlsruhe,' Mtilhausen, 
Strassburg, Stuttgart, Mtinchen Glyptothek und Antiquarium. 

5) Recueil de Monuments Egyptiens I. 1902. 
6) Denkmaler aus Agypten und Athiopien. 	Text. 	Herausgegeben von 

E. Neville, bearbeitet von E. Sethe. 	Erschienen sind seit 1897 Bd. I, III, IV. 
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hatte vielleicht noch niitzlicher gemacht werden konnen, wenn sie, 
noch mehr als es geschehen ist, zu einer Konkordanz der grossen 
Publikationen ausgestattet worden ware. 	Ragthier noch eins der 
Riesenwerke aus der Zeit der Anfange 	der Agyptologie in die 
unsere hinein , 	so 	sind die Denkmalerpublikationen der englischen 
Gesellschaften1) durchaus modern. Nach einigen weniger gelungenen 
tastenden Versuchen haben sich ihre jahrlich erscheinenden Bande 
miter der Leitung von Petrie und Griffith zu Mustern —
wenn auch natiirlich noch immer nicht Idealen — von Publikationen 
herausgebildet, was Anlage und Soliditat der Ausfuhrung anbetrifft. 
Ein gutes Hilfsmittel, vor allem fiir den Historiker, verspricht die 
von 	St eindorff 	ins 	Leben 	gerufene Sammlung 	kritisch 	be- 
arbeiteter Texte der wichtigeren Inschriften 2) zu werden. 	Werke 
wie Pi ehls Inschriftensammlung 3), 	von 	der der Schlussband er- 
schienen ist, und die mit zu den zuverlassigsten Textpublikationen 
gehort , die wir haben , mochte man sich mehr wanschen. 	Am 
Schluss dieses Abschnittes 	muss nun aber noch eines Werkes ge- 
dacht werden, das , so unscheinbar es ist , doch unter den Handen 
seines Herausgebers S teind or f f mit jeder Auflage mehr zum 
unentbehrlichen Handbuch und Fiihrer fur den Agyptologen ge-
worden ist , des Bmdekers4) von Agypten. Benedites Reisehand-
buch 5) hat im einzelnen manche Vorzuge, doch wird es noch einige 
Auflagen brauchen , 	ehe es an Handlichkeit und praktischer Ein- 
richtung dem Baedeker gleichkommt. 

II. Grammatik und L exikographie. 

Es ist beschamend zu sehen, dass noch immer, 75 Jahre nach 
der Geburt unserer Wissenschaft, die Mehrzahl der lebenden Agypto-
logen sich damit begniigt, den Bau der Sprache, deren Denkmaler 
sie behandeln, nur in den allergrobsten Ziigen zu kennen, und sonst 
sich auf eine durch vieles Lesen von Texten erworbene Routine 
zu stiitzen. 	Gewiss macht Kenntnis 	der Grammatik allein noch 
keine brauchbaren Interpreten und andrerseits kann man auch ohne 
sie meist 	den 	historischen 	und 	kulturgeschichtlichen 	Inhalt der 

1) Memoirs of the Egypt Exploration Fund. 	Seit 1883/84. 	Zuletzt er- 
schienen: Royal tombs of the first dynasty at Abydos, 2 Bde. (Petrie) — D6r 
el-bahri (Naville) — Diospolis parva (Petrie) 	— Abydos, 2 Bde. (Petrie) — 
El Amrah and Abydos (Mac Iver-Mace). — — Publications of the Egyptian 
Research Account. 	Seit 1895. 	Zuletzt erschienen: 	El Arabah (Garstang) — 
Mahasna and Bet Khallaf (Garstang) — Temple of the kings (Caulfield). — — 
Archaeological Survey of Egypt edited by F. LI. Griffith. 	Seit 1890/91. 	Zu- 
letzt erschienen: The rock tombs of Deir el Gebrawi, 2 Bde. (Davies). 

2) TJrkunden des figyptischen Altertums herausgegeben von G. Steinderff. 
Erschienen sind seit 1903 zwei Hefts, bearbeitet von Sethe. 

3) Inscriptions hifiroglyphiques. 	Erschienen in drei Serien seit 1886. 
4) Die neuste Ausgabe ist die franzosische von 1903. 
5) Collection des Guides-Joanne. 	Egypte. 	1900. 
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Texte in grossen Umrissen 	erfassen, auch manche lexikographische 
Beobachtung sammeln. 	Aber man musste sich doch wenigstens 
hewusst werden , dass dieses Vorgehen eM Wandeln auf einem 
Sumpfe ist, der viele tuckische Stellen birgt, vor allem aber, dass 
es eigentlich alles andere ist als Wissenschaft. 	Es herrschen hier 
zum Teil Zustande, die man auf jedem anderen Gebiete unbegreif-
lich finden wiirde. 

Man hat die Arbeit in der agyptischen Grammatik so gut wie 
ganz Adolf Erman und denen die ihm folgen tiberIassen. 	Nach- 
dem Erman in seiner neuagyptischen Grammatik 1) die Syntax der 
Sprache 	des neuen Reiches behandelt hatte, legten seine Epoche 
machenden Aufsatze in der Zeitschrift fur agyptische Sprache 8)  den 
Grund zur Erkenntnis der Formenlehre des Agyptischen, und 1889 
fasste 	er 	die 	bisherigen 	Ergebnisse 	zum 	ersten Male 	in 	seiner 
Grammatik zum Papyrus Westcar 9) zusammen. 	1894 veroffentlichte 
er in der Porta linguarum die 	erste Auflage seiner agyptischen 
Grammatik 4). 	Jetzt ist der Schlussband von Sethes Verbum 8) 
erschienen und damit ist ein Werk erstaunlicher Arbeitskraft und 
durchdringenden Scharfsinns beendigt, das weit mehr bietet, als 
sein Titel 	andeutet. 	Es giebt kaum eine Frage der agyptischen 
Lautlehre, Formenlehre und Syntax, die darin nicht beruhrt warde. 
Auf lange Jahre hinaus wird es die Basis fur die Weiterarbeit ab-
geben, wenn such gewiss mancher Teil des Baues wird umgebaut 
oder gar abgerissen und von 	neuem aufgefiihrt werden milssen. 
Ermans Besprechung von Sethes Werk 6) und sein schtiner Auf-
satz 7) caber die Entstehung der jungeren Flexion des Verbunas wiesen 
neue Wege zum Vorwartskommen und 1902 hat Erman in der 
zweiten Auflage seiner agyptischen Grammatik') selbst wieder ein- 
mal den 	derzeitigen Stand der Arbeiten klar und bestimmt urn- 
rissen , 	zu 	deren 	Unterstfitzung fibriaens 	Steindor ff s 	Thntig- 
keit auf dem Gebiete der koptischen °Grammatik 9) wesentlich bei- 
getragen hat. 	Die Basis der ganzen grammatischen Arbeiten bildet 
und muss bilden die Erkenntnis der konsonantischen Natur der 

1) Neuggyptischo Grammatik. 	Leipzig 1880. 
2) Die tonlosen Formen (1883) — Spuren eines alten Subjunktivs (1884) 

— '4'n und die ihm analogen Forman (1889) — Eine neue Art der agyptischen 
Konjugation (1889) u. s. w. 

3) Die Sprache des Papyrus Westcar. 	Eine Vorarbeit zur Grammatik 
der iilteren agyptischen Sprache. 	1889. 

4) Agyptische Grammatik. 	1884. 
5) Das agyptische Verbum ha Altggyptischen, Neuiigyptischen und Kop• 

tischen. 	3 Bde. 	1899 und 1902. 
6) Die Flexion des agyptischen Verbums. Sitzungsberichte der Berl. Akad. 

1900, S. 317. 
7) Zur 	Entstehung 	der jiingeren 	Flexion 	des Verbums. 	Zeitschr. fur 

ag. Spr. 	1901, S. 123. 
8) Agyptische Grammatik. 	1902. 
9) Zuerst gesammelt 	in 	der Koptisehen Grammatik 	(Porta linguarum 

1894. 	Neue Auflage im Erscheinen). 
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von Genies Zeichen 	 die schon vor mud 50 Jahren 
wie Brugsch und Hincks gewonnen , aber seitdem unbenutzt 
geblieben war 1). 

Es ist nur zu begreiflich , 	dass 	die strengere Zucht, 	die ein- 
gefiihrt wird, nicht iiberall mit Freude begrasst worden ist. 	Aber 
es verdient doch, schon um der Manner selbst willen, hervorgehoben 
zu 	werden, 	dass 	die 	letzten 	der 	Patriarchen 	der 	Agyptologie, 
Heinrich 	Brugsch 	und 	Georg 	Ebers, 	die 	Arbeiten der 
„Grammatiker", deren Anfange sie nosh erlebt haben, als eine ge- 
sunde Weiterentwicklung freudig begrusst haben. 	Dagegen scheint 
leider, mit wenigen Ausnabmen, eine Verstandigung aber gramma- 
tische Fragen mit den jetzigen Vertretern der alteren Richtung so 
gut wie ausgeschlossen. 	Das zeigt unter anderm recht deutlich 
eine Reihe von Artikeln in 	den Proceedings 2), 	in denen sie aus- 
geschuttet haben, was sie gegen die „Grammatiker" auf dem Herzen 
haben. 	Bei aller Achtung vor den sonstigen Arbeiten der Schreiber 
muss man doch sagen , dass da zum Teil recht wunderliche Dinge 
zu Tage gekommen sind. 	Dass aber jemand, natiirlich gerade der, 
der sich am wildesten gebardet 3), unter anderem wieder die Mere- 
glyphischen Schreibungen 	der romischen Kaisernamen paradieren 
lassen wiirde zum Beweise dafiir, dass agyptische Buchstaben nicht 
w (y) und j 0, sondern schon im Altagyptischen immer Vokale 
bezeichnen , das war doch mehr als man erwarten konnte. 	Aber 
was Piehl in seiner Erregung offen ausspricht , liegt im Grunde 
mehr oder weniger deutlich auch alien anderen im Sinn. 	Unglack- 
licherweise 	ist ja 	die Entzifferung 	der Hieroglyphen rein zufallig 
von diesen Ptolemaer- und Kaisernamen ausgegangen. Hatte der 

-* sib --,-- -- Zufall anders gespielt und batten Worte wie 1, 1 
tic"  

, 	 ., BHT , 	 R -----6  11 di.' = V`,1:N _ 	- 	1 .. <:= 	O‘r = .7:Y= , Li ,„,,,,,, 
c, 

imn 7= 1''71  , 	1)111 w  d = 	...03 	114,  (.5 	7 	 I ',16 	 mwt =---- mu 
und andere mehr, den Anstoss zur Entzifferung gegeben, dann ware 
niemand, der die orthographische Entwicklung der semitischen Spra- 
chen kennt, ein Zweifel daran gekommen, dass die nun so vielgequalten 

—....6 
agyptischen Buchstaben 11, 	 urspriinglich Konso- 

1) Darum 	werden 	such Masperos 	Arbeiten 	in seiner Artikelreihe „a 
travers la vocalisation" , 	die 	er 	seit 1893 	im Rec. de tray. veroffentlicht, als 
verfehlt bezeichnet werden miissen , wenn sie auch gewiss im einzelnen viele 
richtige Beobachtungen enthalten miigen. 

2) Proceedings 	of the 	society of biblical 	archseology. 	Bd. XXIV und 
XXV. 	In den Indices unter Transliteration. 

3) Piehl in seiner Zeitschrift Sphinx VII, 121. 
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nanten sind , 	die 	erst in spatesten Stadien der Scbriftentwicklung 
in weiterem Umfang zur Andeutung von Vokalen benutzt werden. 
Der Neid der Gotter hat C h a in p o 11 i o n statt dessen eine Bilinguis 
mit Ptolemaernamen in die Halide gespielt und darum beharrt man 
noch heute dabei, statt •', N, r, 1 it b er all a, a, a, e, i, u zu 
lesen. 	Wie warden die Arabisten wohl jemand ansehen, der etwa 
aus der Art, wie arabische Zeitungen europaische Namen umschrei-
ben , ihnen immer wieder beweisen wollte , dass i und 3  und L5  
keine Konsonanten sind? 	Wiirden sie sich wohl die Millie geben, 
da 	mit Grunden 	widerlegen 	zu 	wollen ? 	So werden 	auch die 
„Grammatiker a unter den Agyptologen ohne zu polemisieren , un-
beirrt, aber unter steter Selbstpriifung, auf dem bisher als gangbar 
erprobten Wege weiterarbeiten. 

Und 	es regen sich schon 	auch 	im Auslande immer mehr 
thatige 	Hande 	zur 	Hilfe 	an 	dem 	Bau. 	Griffith, 	Crum, 
Gardiner und Thompson in England, Lange in Danemark, 
Breasted 	und Reisner 	in Amerika , 	L ac a u in Frankreich, 
v.- Cal ice 	in 	Osterreich 	erweisen 	sich 	wenigstens 	durch 	ihre 
Arbeiten 	als vorsichtig priifende und positiv helfende Mitarbeiter 
am Werk, ganz abgesehen von einem Marine wie Graf H. Schack 
und der gesamten jiingeren Generation in Deutschland. 

III. 	Geschichte. 

Obgleich sie 	eigentlich 	nicht 	mehr in die Zeit gel Art, 	die 
unser 	Bericht 	umfasst , 	muss 	doch 	die 	neue Bearbeitung von 
M a s p er o s Geschichte 1) hier an den Anfang gestellt werden. 	Sie 
ist zu drei machtigen Banden 	angewachsen. 	In 	majestatischem 
Flusse zieht die Geschichte des Nilthals und der Euphratlander an 
uns 	voriiber. 	Farbenprachtige Kulturschilderungen sind in Dille 
eingestreut und ein reicher Schmuck von Abbildungen dient der 
Veranschaulichung. 	So mancher mag beim Lesen des Textes mit 
leiser 	Sehnsucht 	an 	die 	schlichtere 	und 	pracisere 	erste 	Auflage 
denken; 	ein 	wirklich 	ernster Man gel aber ist es, 	dass durch die 
Uniibersichtlichkeit des Werkes und das vollige Fehlen von Indices 
die Ausnutzung der bier iiberall aufgehauften &haze fast unm0g-
lich gemacht ist. 

Leider konnte M asp e ro nicht mehr die grossen Entdeckungen 
in seiner Geschichte verarbeiten , 	durch die in den letzten Jahren 
unsere durch gleichzeitige Denkmaler urkundlich gesicherte Kennt-
nis der agyptischen Geschichte urn fast 1000 Jahre weiter hinauf- 
geriickt worden ist. 	Petrie s Auffindung  der Statuen des Gottes 
Min in Koptos 2) liess schon ahnen, was wir noch vom agyptischen 

1) Histoire 	ancienne 	des 	peoples 	de 	l'Orient 	classique. 	3 	Bde. 	von 
1895-1899. 

2) Koptos by W. M. Flinders Petrie. 	London 1896. 
Bd. LVIII. 	 18 
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Boden erwarten konnten. 	Aber als in Oberagypten bei Ballas mid 
Negade1) die ersten 	grossen Nekropolen 	mit ihren Massen von 
technisch vollendeten Stein- 	und Thongefassen, Feuersteinmessern 
und ratselhaften Schieferplatten, aufgedeckt wurden, stand man doch 
anfangs diesen Funden ratios gegenilber. 	Allmahlich kam Licht in 
die Sache. 	De Morgan 2) 	erklarte 	zuerst 	die Funde 	fur ur- 
agyptisch und S t e indorff wagte 	es 8), 	gewisse Sehieferplatten 
mit Reliefs aus stilistischen Grunden mit Bestimmtheit als Vor- 
laufer der Kunst des alten Reichs anzusprechen. 	De Mor cr an 
farad') 	bei Negade ein grosses 	Fiirstengrab 	mit vielen Beigabenr  
und bald darauf Quibe 11 9) in der uralten Stadt Hierakonpolis 
ein wahres Nest der kostbarsten Kunstwerke , deren 	Stil keinen 
Zweifel daran Bess , 	doss sie den friihesten Zeiten der agyptischen 
Geschichte angehorten. 	Inzwischen war naheres bekannt geworden 
fiber die von A m61 i n e a u ") seit einigen Jahren bei Abydos be-
triebenen Ausgrabungen, und die tlberzeugung verdichtete sich, dass 
man hier am Kernpunkt der Frage stande. Am elin e au hatte gross 
angelegte, offenbar Konigen gehorige Grabbauten mit den Grabsteinen 
der Konige und reichen Beigaben, gefunden. 	Sicherheit kam in dos 
Gewirr von Vermutungen aber erst, als S e t h e 7) und im Anschluss 
an ihn Erman KOnigsnamen , die sich auf den von Am eline au 
entdeckten Denkmalern fanden, mit Namen der ersten manethoni-
schen Dynastien identifizierte and als Masperos) und Borchardt 9) 
gleichzeitig den Namen des Merles in dem von de Morgan ge- 
fundenen 	Fiirstengrab 	von 	Negade 	nachwiesen. 	Es 	ist als ein 
grosses 	Gluck zu betraehten , dass Petrie sich die Miihe nicht 
verdriessen Bess, die von Am élineau nur ungenugend ausgefuhrte 
Arbeit noch einmal zu 	machen. 	Seiner Energie , seiner Sorgfalt 
and seinem Scharfsinn haben wir es zu danken , dass diese un-
schatzbar wichtige Konigsnekropole der Wissenschaft gerettet wor- 
den ist. 	Petrie 1") hat die zeitliche Ordnuna

''' 
 der Graber im ganzen 

richtig bestimmt and ihre Inhaber in den Namen der bekannten 

1) Naqada and Ballas 1895 by W. M. Flinders Petrie and J. E. Quibell. 
London 1896. 

2) de Morgan, Recherches sur les Origines de ltgypte, 	2 Bde. 	Paris 
1896 and 1897. 

3) Aegyptiaca, Festschrift ftir G. Ebers. 	1897, S. 122 ff. 
4) de Morgan im zweiten Bande seiner Recherches. 
5) Quibell, 	Hierakonpolis, 	2 	Bde. 	Egyptian 	research 	account 	1898 

and 1899. 
6) E. Amelineau, Les nouvelles fouilles d'Abydos. 	Erschienen sind 1899 

und 	1902 	zwei 	Blind° 	fiber die Arbeiten von 	1895/96 	und 	1896/97. — 
Amelineau, Le tombeau d'Osiris 1899. 

7) Bathe, Die altesten geschichtlichen Denkmifter u. s. w. 	Zeitschr. f. 8g. 
Spr. XXXV, S. 1 ff. 	Darin Ermans Identifizierung des Semempses. 

8) Revue critique vom 15./12. 97. 
9) Sitzungsber. d. Berl. Akad. 1897. 	XLVIII. 

z),

(10) Eg. Explor. Fund. 	Petrie, Royal tombs und Abydos. 
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Konigslisten nachgewiesen. 	Se th es 1) peinlich genaue Nachprafung 
hat nur verhaltnismassig wenig richtig zu stellen gefunden. 

Immer mehr uralter Nekropolen kommen seitdem ans Licht 2) 
und, 	wie 	sich auf der einen Seite die Verbindung mit der bisher 
als altesten wirklich 	bekannten Dynastie , 	der dritten , 	herstellt 3), 
so wird immer klarer, dass ein grosser Teil dieser Nekropolen noch 
weit in die Zeit zuruckgeht, die vor Menes liegt, fur uns also durch 
Zablen noch nicht zu fassen ist. 	Auch bier hat der unermild- 
Eche Petrie 4) durch die Aufstellung einer wenigstens relativen 
Chronologie (seiner „sequence dates") Ordnung zu 	gesucht. .schaffen 

Dass durch diese Funde alien Seiten der Agyptoiogie , der 
eigentliehen Geschichte 	wie der Kultur- , Kunst- , Religions- 	und 
Schriftgeschichte, bisher ungeahnte neue Wege geoffnet sind, leuchtet 
ein. 	Natiirlich leben auch 	die 	nie 	ganz eingeschlafenen Fragen 
nach der verwandtschaftlichen Stellung der Agypter zu ihren Nach- 
barn5) wieder frisch 	auf, 	sind aber von einer Klarung noch weit 
entfernt. 
• Auch die Uberlieferung der spateren Agypter fiber ihre Ur- 

zeit muss nun wieder gepriift werden. 	So hat Seth e 6) die Nach- 
richten 	fiber die „Horusverehrer", d. h. die Konige der noch ge- 
trennten Reiche , vor der Vereinigung durch Menes, zusammen- 
gestellt und gedeutet. 	Die gemeinsaine Arbeit von Borchardt, 
Schafer und Sethe 7) hat die 'angst bekannte , aber unverstan-
dene, Inschrift des „Steines von Palermo' als das Bruchstiick von 
Annalen 	erwiesen ,. die in 	der 	5. Dynastie geschrieben sind, und 
die bei der Urzeit nur die Namen der Konige , von Menes an 
aber jedes einzelne Jahr verzeichneten. 	Masp er o 8) und S e the 9) 
zeigten aus dieser Inschrift und andern Denkmalerrt, dass die alte-
sten Agypter die Jahre noch nicht wie spater mit Zahlen, sondern 
wie man es in den Euphratlandern that, nach Ereignissen benannten. 

Unsere Kenntnis 	des eigentlichen Alten Reichs , der Zeit der 
4. bis 6. Dynastie, ist durch die Publikationen der englischen Ge-
sellschaften auch diesmal nach vielen Richtungen gefordert worden, 

1) Sethe, Untersuchungen III, Beitrtige zur altesten Geschichte Agyptens, 
S. 22 ff. 

2) Unter anderm sind auch bei Sakkara an der Pyramide des Unas Dunk- 
mtiler der ersten Dynastie gefunden. 	Maspero -Barsanti, Annales du service 
III, S. 182-190. 

3) Egypt. res. Account 1901. 	Garstang, Mahasna and Bet-khallif. 
4) Eg. Explor. Fund. 	Petrie, Diospolis Parva. 

1--------5) Unter anderm vor alien die Texte zu Petries Publikationen. — Naville, 
Recueil de tray. XXII, 65. — Luschan, Globus 1901 vom 4. April. — Erman 
in der 	„Flexion des agyptischen Verbums" s. o. 	— Mac Iver, The earliest 
inhabitants of Abydos, u. a. m. 

6) Sethe, Untersucbungen HI, Beitriige zur altesten Geschichte S. 3 ff. 
7) Ein Bruchstiick altagyptischer Annalen. 	Anhang zu den Abhdlgn. d. 

Berl. Akad. 1902. 
8) Revue critique, Nouv. set.. 51, 1901, S. 381. 
9) Im Bruchstilek altagyptischer Annalen (s. o.). 

18* 
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vor allem such durch die Bande des Archological Survey, die 
aus den Minden von N. d e G. Davies hervorgegangen sind, und 
sorgfaltige , stilgetreue Reproduktionen mehrerer Privatgraber ge- 
bracht haben. 	Aber auch sonst sind einzelne wichtige Denkmaler 
bekannt gemacht worden, wie z. B. die Graber von Tehne durch 
Fraser 	und 	Maspero 1). 	Im 	Mittelpunkt 	stehen 	aber 	hier 
natiirlich die umfassenden Ausgrabungen an den Pyramiden und 
Tempeln der memphitischen Nekropole. 	Dem Berliner Museum hat 
v. Bissing 2) die fur die Religionsgeschichte wichtige Freilegung 
des Sonnentempels 	des Kiftnigs Ne-user-re` 	bei Abusir 	ermoglicht, 
die in drei Arbeitsjahren von Borchardt und Schafer durch- 
geffihrt worden 	ist. 	Die 	Deutsche 	Orientgesellschaft 3) 	wird in 
diesem Winter 	mit 	der 	dritten Campagne 	die Aufdeckung des 
Totentempels desselben Konigs beenden, die wieder von Borchardt 
geleitet wird. 	Der 	Service des antiquites 	hat 	durch 	B ars anti 
den Totentempel des Konigs Unas bei Sakkara auso-raben 4), sowie 
Untersuchungen an der Pyramide von Sauijet el-'Ljan 6) anstellen 
lassen und Chassina t 6) 	hat fiir 	das 	franzosische archaologische 
Institut in Kairo zwei Jahre an der Pyramide des Konigs Dedefre` 
bei Abu-Roasch gearbeitet. 	Alle diese Arbeiten haben unsere An- 
schauungen von dein Alter der agyptischen Architektur- und Kunst-
formen , von der Entwicklung des Tempelbaus ganz gewaltig ge- 
ffirdert. 	Eine 	rechte 	Wiirdigung 	ihres 	Wertes 	wird 	aber erst 
moglich sein, wenn der iiberwaltigende Eindruck der Entdeckungen 
aus den ersten Dynastien , der verlaufig noch fast allies andere er-
driickt, etwas gemildert ist. 

In der Geschichte des mittleren Reichs schlagt die Erikterung 
fiber das von B or c h ar d t 7) in einem Berliner Papyrus entdeckte 
Sothisdaturn , 	das 	eine 	chronologische 	Fixierung 	der 	Regierung 
Senwosrets III ermoglicht, noch immer ihre Wellen.$) Doch scheint 
Borchardts Berechnung bisher durch die Anzweifelungen nicht 
gefahrdet zu sein. Dass wir altgewohnte Namensformen wie Weser-
tesen o. a. aufzugeben haben und dafiir Senwosre(t) lesen miissen, 
hat Seth e 9) bewiesen , und wahrscheinlich gemacht, 	dass dieser 
Name die Grundform von Sesostris ist, dem Namen, der zum Mittel- 
punkt des glanzendsten Gebildes 	der agyptischen Sage, zur Ver- 

1) Annales du serv. III, 67-76. 121-138. 
2) Vorlaufige Berichte in 	der Zeitschr. f. fig. Sprache 1899, 1900, 1901. 
3) Mitteilungen d. Deutsch. Orient-Gesellschaft Nr. 14 und Nr. 18 ent-

halten vorfilufige Berichte. 
4) Vorlaufige Berichte in den Annales du service unter dem Titel Fouilles 

autour de la l'..ramide d'Ounas. 
5) Vorliiufiger Bericht Annales du service III, S. 92. 
6) VorlAufiger Bericht in Griffith' Report von 1900/01, S. 15 ff. 
7) Zeitschr. f. ag. Spr., 1890, S. 89ff. 
8) Wiedemann, 	Or. 	Litt. Ztg., III, 322. — Lieble in, 	Proc. soc. 

bibl. arch., XXII, 352. 
9) Seth e, Untersuchungen, II, S. 1ff. 
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korperung aller Grosse des Reichs geworden ist. 	Aber Se the s 
Versuch nun al le Ziige der Sesostrissage in dem wenigen, was wir 
von den Senwosrets zufdllig wissen, nachzuweisen, ware besser unter- 
blieben. 	Er war nicht ohne Zwang moglich und beweist nichts. 

Eine von G a r s t a n g in Abyds1) gefundene Inschrift erzdhlt 
ganz unerwartet einen Feldzug nach Palastina in der 12. Dynastie. 
Der Zeit des mittleren Reichs scheint die Abfassung einer Schrift 
anzugehoren, die Lange in einem in Leyden befindlichen Papyrus 
entdeckt hat.2) 	Agypten befindet sich in einem Zustand volliger 
Verwirrung , an 	der der Konig selbst nicht ohne Schuld ist. 	Es 
tritt ein Prophet auf, der den Konig warnt und das Erscheinen 
eines Retters aus dem Wirrsal weissagt. 

Die alte crux des Historikers , die Hyksosfrage, hat in letzter 
Zeit einiges neue Material, aber kaum wesentliche Klarheit gewonnen. 

-- M. Muller hat kurz vor unserer Berichtszeit das bisher bekannte 
kritisch zusammengestellt.3) 	Beachtenswert erscheint sein Hinweis 
darauf,  , 	dass die Eroberung Agyptens wohl ein Palastina oder gar 
Syrien umfassendes Reich als Basis voraussetze. 

Eine archaologische Beobachtung B or chard t s hat die Ein-
ordnung des vielbesprochenen Konigs Chijan o. ii. unter die Hyksos 
neu gestiitzt.4) 	Es ist derselbe Konig, 	dessen Name vor langen 
Jahren auf einer aus Bagdad stammenden Lowenfigur und nun auch 
zu allseitiger tberraschung in einem der alten Paldste auf Kreta 
gefun den worden ist.5) Die Grosse des Einflusses, den Agypten auf 
die ,Inseln im Meere" scion um these Zeit ausilbte, hat die Dar-
stellung eines ebenfalls in Kreta gefundenen und gearbeiteten Gefasses 
beleuchtet, in der ein geborener Agypter mit einem Sistrum den Chor-
fiihrer bildet bei einem religiosen Feste der kretischen Jugend.5) 

Die Abtragung einer alten Schuld des Museums von Kairo 
hat v. Bissing 7) auf sich genommen dadurch, 	dass 	er die viel- 
besprochenen aber nie geniigend abgebildeten Waffen und Schmuck-
sachen der Konigin Aah-hotep in wurdiger Form und Genauigkeit 
verb ffentlicht hat. 

Im Kampf der Meinungen fiber die Wirrungen in der Familie 
Thutmosis I ist ein 	Stillstand 	eingetreten. 	Es ist zwar wieder 
einiges neue Material hinzugekommen ,8) 	aber es scheint doch , 	als 

1) G a r stang, El Arabah S. 32 (Eg. res. ace.) 
2) Sitzungsber. d. Berl. Akad., 1903, S. 601. 
3) Mitten. d. orient. Gesellseh., 	1898, 	Heft 3. 	Aus 	der 	Inschrift 	von 

Stabl Antar liest er gewiss zu viel heraus. 
4) Zeitschr. f. gg. Sprache, 1895, S. 142; 	1902, S. 95. 
5) Notiz in Griffith' Report, 1900/01, S. 37. 
6) Monumenti antiehi, XIII, Taf.. 1 u. 8. 	Text S. 86 u. 120. 	Das Gefass 

it bei den italienischen Grabungen in Haghia Triada gefunden. 
7) v. B is sing, Ein thebanischer Grabfund aus dem Anfange des neuen 

Iteichs. 	Berlin 1900. 1901. 
8) Breasted in Sethes Untersuchungen II, 27ff. — L egr ain in den 

Annales du sere. II, S. 272ff. 
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ob mit den jetzt bekannten Mitteln nicht 	zu einer endgiiltigen 
Entscheidung zu gelangen ware. 	Dass in dem Grabe der Hatschep- 
sowet, dessen Lage 	festgestellt ist, und 	dessen Eroffnung bevor- 
steht , sich grade fur diese Frage neue Thatsachen finden werden, 
ist kaum zu hoffen. 	Naville s 1) stattliche Publikation des Tempels 
von Der-el-bahri ist bis• zum 4. Bande 	gediehen. 	Das neu auf- 
gefundene Grab Thutmosis IV hat eine Reihe schoner und wichtiger 
kunstgevverblicher Gegenstande geliefert, vor allem einen mit prach- 
tigen Darstellungen verzierten Streitwagenkasten. 	Und zwar zeigen 
die Bilder sehon ganz den Typus des grossen Schlachtbildes,2) dessen 
Entstehung man bisher friihestens in die Zeit des Haremhab glaubte 
setzen zu konnen. 	In der Entdeckung neuer Konigsgraber und 
Konigsmumien sind nach langer Pause die letzten Jahre wieder 
recht ghicklich gewesen. 	So hat L or e t 1898 	die Graber Thut- 
mosis' III und Amenophis' II gefunden.3) 	In dem letzteren waren 
die Mumien Thutmosis' IV, Amenophis' III, Merenptahs, Sethos' II, 
Siptahs , Setnachts und des IV. bis VI. Ramses im Altertum vor 
Grabraubern geborgen worden, ahnlich wie die bei dem bekannten 
grossen 	Fund; 	in 	einem 	Felsspalt 	bei Der - el- bahri 	entdeckten 
Koniosmumien. 

Sonst ist 	ftir 	die Zeit 	der 19. und 20. Dynastie 	verhaltnis- 
massig wenig neues zu berichten. 	Br e ast e d 4) hat das Empor- 
kommen des Grfinders der 19. Dynastie, des Haremhab, behandelt 
und in einer sorgfaltigen Monographie die beriihmte Scblacht bei 
Kadesch am Orontes untersucht. 	Als ein wichtiger Zeuge der Aus- 
dehnung des Reichs in Palastina hat sich neben dem heute Hiob-
stein genannten Denkmal Ramses' II ein Denkstein mit einer In-
schriftSethos' I gefunden,5) und Calic e hat nachgewiesen, dass noch 
im alten Testament sich ein Ortsname „Brunnen des Menephthah' 
erhalten hat.6) 

Die Aufregung caber die Auffindung 	der thebanischen Sieges- 
inschrift des AIenephthah mit 	der Erwahnung 	der Israelites in 
Palastina macht sich ein wenig noch am Anfang unserer Berichts- 
zeit bemerkbar.7) 	Er mans 8) Besehaftigung mit dem als Papyrus 
Harris bekannten Regierungsbericht Ramses' III hat zu neuen, far 
die Beurteilung des Dokuments wichtigen Anschauungen fiber seine 
Entstehung geffihrt. 	Vor allem wird aber such von Erman der 
frilher weit iiberschatzte Besitz der thebanischen Amonspriester auf 

1) Publ. d. Eg. Explor. Fd. 
2) Nach miindlichen Mitt,eilungen v. Bissings und Breasteds. 
3) Bulletin de 1'Institut Egyptien 1899, S. 91. 
4) Zeitschr. f. Kg. Spr., 1900, S. 47. — The Decennial Publ. of the Univ. 

of Chicago Bd. V. 
5) Atheniium 6. Juli 1901. 	Acad. des Inscr. 18. Okt. 1901. 
6) Orientalist. Litterat.-Zeit. 1903, 224. 
7) z. B. Pi eh 1, Sphinx,IV, 125. 	Vir e y , Rev. Bibl., 1900, Okt. 
8) Sitzungsberichte der Berl. Akad., 1903, 456. 
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das richtige Maass zurrickgebracht. 	L or et und Mor et haben die 
merkwiirdigen Inscbriften eines Privatgrabes veroffentlicht und be- 
handelt,1) 	das Loret im Jahre 1898 in Sakkara gefunden hat. 
Die 	langen Inschriften• beziehen 	sich 	auf einen unter Ramses II 
gefiihrten Prozess zwischen Mitgliedern einer Familie um Grund-
besitz und sind fiir die Geschichte der Besitzverhaltnisse und der 
Verwaltung des neuen Reichs von grosser Wichtigkeit. 	Die That- 
sachen, die zur Sprache kommen, gehen bis in die Zeit des Ahmosis 
zurack. 

Das unschatzbare Denkmal aus der Zeit des Ausgangs des 
neuen Reichs, das Golenischeff entdeckt and zuerst vortrefflich 
ilbersetzt hat , 	ist von Erman 2) and M. Mii 11 e r 3) noch einmal 
behandelt worden. 	Es ist der Bericht eines gewissen Wen-amOn 
caber seine Reise nach Phonizien, die er im Auftrage des Smendes 
unternommen hat, urn Holz zum 	Schiffbau 	zu 	holen. 	Ob 	das 
interessante Schriftstfick wirklich der Bericht des Wen-amOn ist, 
ob es ein litterarisches Produkt 	ist, jedenfalls 	stellt 	es 	uns 	mit 
packender Lebendigkeit und gewiss auch mit grosser Treue jene 
far Agypten so traurige Zeit vor Augen. 

Die Spatzeit des Reichs, 	die Zeit von der 25. Dynastie an, 
ist noch immer recht stiefmutterlich mit neuen Funden bedacht. 
Zwar haben 	besonders 	die Arbeiten 	des 	eifrigen L e grain in 
Karnak4) manches neue gebracht, und haben die Grabungen Bar - 
san t is 5) in Sakkara uns neue Riesengraber der Zeit kennen gelehrt, 
aber 	doch bleibt eigentlich 	noch immer die „Naukratisstele" das 
einzige nennenswerte neue Denkma1.5) Es ist der scheme, in Naukratis 
gefundene Denkstein , auf dem Nektanebos II dem Neittempel in 
Sais einen Anteil an den Eingangszollen und an den Abgaben der 
Fabriken in Naukratis schenkt. 

Die Schicksale der agyptischen Kultur in dem 	politisch seit 
der Mitte des 7. Jahrhunderts von Agypten vellig losgelosten oberen 
Nilthal , dem Reiche von Napata und Meroe, hat Schafer 7) in 
seiner 	Bearbeitung 	des 	grossen 	Berliner Denksteins 	des Konigs 
Nastesen verfolgt. 	Er findet unter anderm in der Inschrift eine 
Erwahnung des bekannten ungliicklichen Zuges des Kambyses. 

Die westlichen Vorposten Agyptens , die abgelegeneren Oasen 
der libyschen Waste, haben in Steindo rff zum ersten Male einen 
agyptologisch gebildeten Besucher 	gefunden. 	Was 	er fiber den 

1) Zeitschr. f. 5g. Spr. 	1901, S. 1 ff. 
2) Zeitschr. f. 5g. Spr., 1900, S. 1 ff. 	G al enis c h e ffs Publication im 

Rec. de tray. 21, S. 74 ff. 
3) Mitteil. der vorderas. Ges., 1900, I. 
4) Berichte in den Annales du service und dem Rec. de tray. 
5) Berichte in den Annales du service. 
6) Maspero, Une stele de Nectanebo II (Comptes rendus de rAcademie 

des inner., 1899, S. 79311.). — E rm an —,0W lichen, Zeitschr. f. 5g. Spr., 1900, 
S. 127. 

7) Die tithiopische Konigsinschrift des Berliner Museums, 1901. 
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Zustand der, iibrigens sammtlich der Spatzeit angehorigen, Denk- 
maler von Siwa berichtet,l) ist betriibend. 	Es scheint viel seit den 
Reisen Minutolis u. s. w. 	zerst6rt  zu sein. 	In 	der kleinen Oase 
Bahrlje war St eindo rff so gilicklich das Grab eines Fiirsten der 
Oase aus der 19. Dynastie mit interessanten Darstellungen zu finden. 

IV. Religion und Mythologie. 

Die Forschungen fiber die agyptische Religion liegen noch sehr 
im argen. 	Es ist auch Kier, trotz der Arbeiten Brugsch', Lefe- 
bures, Lepage Renoufs, Masperos, Morets, Wiedemanns u.a. 
doch eigentlich noch 	so gut wie alles 	zu thun. 	Es giebt noch 
keine wirklich 	befriedigende Darstellung, 	und 	so 	wie 	die Dinge 
liegen wird eine solche auch noch auf lange Jahre hinaus unmog- 
lich sein. 	Vorlaufig giebt 	es ja nicht 	einmal Monographien, die 
kleinere Teile dieses ungeheueren Gebietes einigermassen erschopfend 
behandeln. 	Es liegt in der Natur unserer agyptischen Denkmaler, 
dass fast jede neue Publikation neues Material zur Geschichte der 
Religion und des Kultus beibringt, und fast jede Bearbeitung eines 
Testes eine oder die andere Beobachtung enthalt. Ich mechte daher 
hier nur einiges wenige hervorheben. 

A in elineaus Grabungen haben in Abydos das schon von 
M a r i e t t e, 	aber vergeblich, 	gesuchte 	berfihmte 	Osirisgrab auf- 
gedeckt. 	An der Thatsache kann, wie die hier in spateren Zeiten 
niedergelegten 	Weihgeschenke 	zeigen, 	kein..Zweifel 	sein. 	tber- 
raschend war aber die Entdeckung, dass die Agypter, als der Osiris- 
kult in Abydos 	eingefiihrt wurde , 	eines 	der Graber ihrer alten 
Konige fiir das des Gottes erklart haben.2) 	Wiedemann 3) scheint 
endlich die richtige Antwort auf die oft gestellte Frage gefunden 
zu haben , welshes 	lebende Tier dem mythologischen Tiere des 
Gottes Set entspricht. 	Er findet es in dem Okapi, 	das man vor 
kurzem im Innern Afrikas entdeckt hat. 

Petries 4) Arbeiten im Osiristempel haben die Existenz dieses 
Tempels schon zur Zeit der ersten Dynastie erwiesen. Auch Petrie 
kommt jedoch, ahnlich wie es schon Masper o friiher vermutet hatte, 
zu dem Schlusse, dass die Statte nicht von Anfang an dem Osiris 
geweiht gewesen ist. 	S e thes gute Monographie fiber Imhotep 
behandelt das Thema von den vergotterten Menschen.5) 	Sie zeigt, 
dass Imhotep unter dem Konige Zoser der 3. Dynastie gelebt hat. 

Die oben erwahnten Ausgrabungen im Sonnenheiligtum des 
Konigs Ne-user-re' hei Abusir haben es uns endlich ermoglicht, uns 

1) Berichte der K,g1. sitchs. Gesellsch. der Wissensch., 1900, 209. 
2) A me line au , le tombeaa d'Osiris, 1899. 	Petrie, Royal tombs Grab 0. 

(Eg. expl. Fd.) 
3) Die Umschau, VI. Jabrg., Nr. 51, S. 1002. 
4) Petrie . Abydos (Eg. expl. Fd.). 
5) Untersuchungen, II, 95 ff. 
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eine 	klare Vorstellung von 	diesen 	ungewohnlichen Heiligthmern 
zu machen, die grade fur die Zeit der 5. Dynastie charakteristisch 
sind. 	Die HeiligtUmer liegen auf dem Rande des westlichen Wiisten- 
plateaus. 	Der Kultus geht nicht in einem Tempel, sondern hn 
Freien, am Fusse eines gewaltigen Obelisken, vor sich. 

Graf Schack 1) veroffentlicht und behandelt ein 	neues reli- 
gioses Buch, das in Niederschriften aus dem mittleren Reich erhalten 
ist, 	and 	wieder einmal 	die Hadeslitteratur urn ein Werk voller 
Riitsel vermehrt. 

Spiegelberg 2) behandelt ein sehr interessantes Bruchstiick 
aus dem Astartemythus , nach einer Handschrift des neuen Reichs. 
Einen wichtigen Beitrag zur Zauberlitteratur, 	die ja grade beim 
Stadium der agyptischen Religion 	eine so bedeutende Rolle spielt, 
hat Erman durch die Veroffentlichung und Bearbeitung der Zauber-
spriiche fur Mutter und Kind geliefert.3) 

Zum Schluss dieses Abschnitts sei endlich bemerkt, 	dass die 
von Lepage Renouf begonnene Ubersetzung des sogenannten 
Totenbuchs durch N a v ille beendet worden ist.4) 	Damit ist eine 
achtungswerte, abrigens beinahe tollkiihne, Arbeit abgeschlossen, die 
gewiss 	als Vorarbeit ihren Nutzen hat, von der man aber nur 
wiinschen kann, dass sie nicht von Nichtagyptologen als Quelle be- 
nutzt wird. 	Denn bei einem Gegenstand, wie dieser ist, treffen ja all 
die allgemeinen Bedenken in erhohtem Grade zu, die wir bei den 
beiden Kapiteln Grammatik und Religion haben aussern mussen. 

Demotisch. 
Heinric h Br ugs c h wurde seine helle Freude damn haben, 

wenn er sehen konnte, wie sein Kind, das immer sein Lieblingskind 
gewesen ist, das Demotische, jetzt anfangt aufzublithen. Wie besorgt 
ist er doch in den letzten Jabren seines Lebens urn dessen Schicksal 
gewesen ! 	Jetzt folgen sorgfaltige und gut durchgearbeitete Publi-
kationen von litterarischen Handschriften und Urkunden einander 
Schlag auf Schlag.5) 	Neben Revillout stehen Griffith, Hess, 
Krall, M. Muller, Spiegelberg, Thompson u. s. w., und 
(lurch ihre Arbeiten wird der Weg denen gebahnt , die bis jetzt 
sich noch scheu von diesem dornigen Gebiet zuruckgehalten haben, 
das aber doch 	schliesslich von jedem Agyptologen 	durchmessen 

1) Das Buch von den zwei Wegen des seligen Toten (Zweiwegebuch), 1903. 
2) Proc. Soc. Bibl. Arch. XXIV, 41. 
3) Abh. der Berl. Akad., 1901. 
4) Proc. Bibl. arch., 1902 (Bd. XIV) ff. 
5) In den Berichtsjahren sind erschienen: Spiegelberg, Ag. und griech. 

Eigennamen. — Ders., Die demotischen Papyrus der Strassburger Bibliothek. — 
Demotische Papyrus aus 	den Kg1. Museen zu Berlin, herausgegeben von der 
Generalverwaltung, bearbeitet von W. Spiegelberg, 1902. — Hess, Der 
demotische Tell der dreisprachigen Inschrift von Rosette. — R e villo u t, Corpus 
papyrorum Aegypti, 1V. 
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werden muss , 	wenn 	ihm 	nicht 	das wichtigste Verbindungsglied 
zwischen dem alien Agypten und der koptischen Zeit fehlen soil. 

Kunstgeschichte. 

Auch bier gilt das, was eigentlich bei jedem Abschnitt zu be. 
merken ist, dass namlich fast jede Publikation im Text ihrer Ein- 
leitung oder des Kommentars Beobachtungen enthalt, 	die hierher 
bffehoren. 	Doch ist in 	den 	letzten 	Jahren nur 	eine selbstandicie 
Arbeit erschienen, die sich zum Ziel setzt, ein grosseres Gebiet der 
Kunstgeschichte 	erschopfend 	darzustellen , 	das ist Borchard t s 
„A gyptische Pflanzensaule a 1). 	Er hat in der Sonderung der Typen 
und ihrer Benennung endlich einmal Ordnung geschaien, die Ent-
wicklung der einzelnen Formen gezeigt und auch seine paradoxe 
Schlussthese zum mindesten sehr wahrscheinlich gemacht, dass der 
Agypter sich seine Pflanzensaulen als freie Endigungen dachte. In 
einem zweiten Aufsatz 2) hat er dieser anfangs gefahrlich zugespitzten 
These das beangstigende genommen durch die Erklarung, dass da-
mit nichts fiber die Entstehung der Saulenformen gesagt sein solle, 
d. h. also, dass die „freien Endigungen" doch erst sekundare Auf-
fassnng sein konnten. 

Doch wir sind am Ende dieser schon fast allzulangen Musterung. 
Blicken wir aber zuriick auf das Aufgezahlte, so werden wir uns 
doch dartiber freuen , 	dass wir so viel zu berichten gehabt haben, 
trotzdem noch viel ttichtige Arbeit hat ungenannt bleiben miissen. 
Hapert es auch, wie wir manchmal haben konstatieren mitssen, bier 
und da, so ist das ja kaum anders denkbar bei einer Wissenschaft, 
die noch immer im Zeitalter 	der Entdeckungen steht. 	Da er- 
scheint dem Einzelnen oder ganzen Gruppen nicht zu alien Zeiten 
die Arbeit auf alien Gebieten 	gleich 	wiebtig. 	Verderblich bleibt 
ja solche Anschauung immer, wenn sie auch erklarlich ist. 	Im 
Ganzen aber konnen wir uns freuen, dass die Neigungen, und viel-
leicht auch Begabungen, der verschiedenen Gruppen von Mitarbeitern 
am Werk einander so erganzen, dass wir, alles in allern genommen 
— und so miissen wir es doch auch nehmen — ein frisches Vor- 
wartsschreiten in unserer Wissenschaft konstatieren konnen. 	Wir 
wollen hoffen, dass wir das nachste Mal wieder caber eine so reiche 
Ernte berichten konnen wie diesmal. 	Darin liegt auch der Wunsch, 
dass uns der Roden Agyptens, oder das Gliick , 	ebenso reich wie 
in den letzten Jahren mit neuen Funden beschenken mtige , wenn 
auch der Einzelne oft sich seufzend gestehen muss, dass der Atem 
kaum ausreicht, urn dem eiligen Laufe dieses Gllicks zu folgen. 

1) Borchardt, Die tigyptische Pflanzenstinle. 	Berlin 1897. 
2) Zeitschr. f. 8g. Spr., XXX, S. 36 ff. 
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Indologie. 
Von • 

K. Klemm. 

Nicht ohne inneres Widerstreben unterzog sich Referent der 
-1Aufgabe das neue Buch. von Tilak 1) zu lesen, welches als Fort- 

setzung seines „Orion" 	anzusehen ist. 	Nachdem aber die ersten 
Kapitel tiberwunden waren, in denen der Verfasser aus den Lehren 
der Geologie 	und der Astronomie 	die 	einstige Existenz eines cir•- 
cumpolaren Kontinents mit mildem Klima als wahrscheinlich hin- 
stellt , 	gewann bald das Interesse 	an den weiteren Ausfiihrungen 
Tilaks 	die Oberhand. 	Anzuerkennen ist , class gerade die illtesten 
Uberlieferungen der Indo-Arier vom Standpunkt einer arktiscben 
Heimat aus in ganz anderer Beleuchtung erscheinen als unter dem 
bisher iiblichen Gesichtspunkt. 	Man denke nur an die horizontale 
Bewegung der Himmelskorper innerhalb 24 Stunden, den bestandigen 
Mondschein 14 Tage hindurch, den Aufgang der Sonne im Siiden 
(Surya, Dalqinas Sohn), den langen Tag und die Polarnacht, endlich 
an die Damnierungserscheinungen der hochsten Breiten, welche sich 
bis zu 60 Tagen ausdehnen konnen , die sich aber keineswegs auf 
einen Teil des Horizontes beschranken, sondern innerhalb 24 Stunden 
den ganzen Gesichtskreis umwandeln. 	Solche Erscheinungen machen 
die 	genauen Beobachtungen begreiflich, die rege Anteilnahme an 
den Himmelserscheinungen, den Einfluss, den von den altesten Zeiten 
ab das vedische Volk den Gestirnen auf seine Geschicke zusprach. 
Unter indischen oder centralasiatischen Verhaltnissen ist namentlich 
die 	hohe Schatzung der kurzen Morgenrote , wie sie sich in den 
altertitmlichen Liedern an die I.T.as ausspricht, schwer verstiindlich, 
sie wird erst begreiflich, wenn man an die Dammerung einer langen 
Polarnacht denkt. 	In diesem Rahmen versteht man, wie sie in 
drei oder funf verschiedene Abschnitte zerlegt werden konnte, wie 
Rv. 7, 76, 3 sogar von Tagen die Rede sein kann, welche zwischen 
dem ersten Aufleuchten der Ups und dem Aufgang der Sonne 
verfliessen. 	In Indien vergehen zwischen der Morgenr6te mid dem 
Erscheinen der Sonne nur wenige Augenblicke, und doch ordnet 
das Ritual fur diesen Zeitraum die Recitation von 1000 Versen, 
ja unter Umstanden des ganzen Rgveda an; solche Bestimmungen 
konnen daher nur zu einer Zeit getroffen sein, in der die Morgen-
dammerung als Erloserin nach langer banger Nacht begrusst wurde. 
Eine Nacht von wenig mehr als zwolf Stunden aber konnte un-
moglich die Angst einflossen, welche sich in der vedischen Litteratur 
zu 	erkennen giebt. 	In 	langen Nitchten wurden die ratrisattr•as 

1) EU Gangadhar Tilak: The Arctic Homo in the Vedas, being also 
a new Key to the Interpretation of many Vedic Texts and Legends. 	Bombay, 
Ramchandra Govind & Sons, 1903. 	XXIV, 500 S. 	Mit Holzschn. u. Tafeln. 
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gefeiert , 	um Indra in seinem Kampfe gegen Vrtra beizustehen. 
Wahrend die am 'rage gebaltenen sattras fur die Zeit der Brahmauas 
ein Jahr von zwolf Monaten voraussetzen, lassen die Angaben caber 
die nur auf zehn Monate beschrankten Sattras ein alteres Jahr von 
zehn Monaten vermuten. 	Auf den Nordpol weist auch Tai. Br. 
3, 9, 22, 1 , wo 	das Jahr e in Tag der Gutter (also sechs Monate 
Tag, sechs Monate Nacht) genannt wird. 	Dazu vergleiche man 
ferner, was Tilak fiber den Berg Meru, den er mit dem Nordpol 
identificiert, fiber die A.-  dityas, Devayana und Pitryana, catvariviaytim 
darade, sagt, und man wird eine Piffle von Anregung empfangen. 
Mag man auch im Einzelnen noch so weit von Tilak abweichen, 
so wird man doch maneherlei Beruhrungspunkte mit anderen Forschern 
finden und nicht urnhin konnen, seine Argumente genauer Prufung 
zu unterziehen. 	Hatte er schon vorher die alteste vedische Periode 
urn 4500 v. Chr. angesetzt, so wfirde die urarische Zeit noch um 
nahezu 4000 Jahre weiter zurfickreichen. 	Bei alley Bescheidenheit, 
welche 	den 	Arier 	zieret, 	wird 	es 	sich 	empfehlen , 	auch diesen 
Schatzungen Tilaks naher zu treten. Mit Rricksicht auf die weite Aus-
breitung der Arier und ihre weitgehende Differenzierung muss eine 
lange Zeit der Entwickelung angenommen werden and  die Volker 
Europas wie ihre Stammesgenossen in Asien dfirfen wohl erwarten, 
dass man ihrer Vorgeschichte mindestens die gleiche Aufmerksamkeit 
zuwendet, wie sie so manchem verschwundenen oder verkommenen 
Volke einer fabelhaften Vergangenheit entgegengebracht wird. 

Mit dem Rgveda und seiner Exegese beschaftigt sich A rnol di), 
der nochmals das 	2. Manclala und 7,•18 behandelt. 	Auf einzelne 
Stellen lenken Windisc 112) und Henry 3) die Aufmerksamkeit, 
Wortdentungen liefern 01 denber g 4) und Meille t 5). 	Beitrage 
zum Atharvaveda sind von Pisc he 1 6) und Lanman 7) zu ver- 
zeichnen. 	tber Prakritismen im Altindischen handelt Wacker - 
n a g el 9). 	0- arbe 9) giebt eine Reihe, z. T. schon veroffentlichter, 
Aufsatze heraus , 	welche sich mit den interessantesten Fragen der 

1) E. V. Arno 1 d: The second Mandala of the Rigveda. 	Kuhns Zeitschr. 
38, 293-294. — Rigveda VII, 18. 	Ebda. 491-496. 

2) Ernst Windisch : Die Gespanne der Gotten Album Kern. S. 139-140. 
3) V. Henry: Dadhikri7,-Dadhikrilvan et rdvhdmerisme en exegese vedique. 

Ebd. S. 5-12. 
4) H. Old en b er g: Krum, kiln:1'i im Rgveda. 	Ebd. S. 33-36. 
5) A. M e i 11 e t: 	Sur l'dtymologie de l'adjective vedique niuyith. 	Ebd. 

S. 121-122. 
6) R. Pi sc 1101: Atharvaveda 7, 106. 	Ebd. S. 115-117. 
I) Charles R. 	L a nm an: 	Atharva-veda: 	critical 	notes; 	with 	some 

	

account of Whitney's commentary. 	Ebd. S. 301-307. 
---- 	8) Jakob Wa cker nag eh 	Prakritismen 	im 	Altindischen. 	Ebenda 
S. 149-152.  

9) Richard Garb e: 	Beitriige zur indischen Kulturgeschiehte. 	Berlin, 
Gebr. Pastel, 1903. 	268 S. 	M. 6.—. 	(4. auch in D. Rundschau, Bd. 114, 
S. 417-436. 	Dazu Marie v. B un s e n: Zur indischen Witwenverbreunung. 
Ebd. 115, S. 458-461.) 
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indischen Kultur beschaftigen. 	Ihre Titel 	sind: 	1. 	Die Weisheit 
des Brahmanen oder des Kriegers ? 	2. Die sechs Systeme indischer 
Philosophie. 	3. 	Der Milindapariha , ein kulturhistorischer Roman 
aus Altindien. 	4. 	Die Witwenverbrennung. 	5. tber die Thugs. 
6. Uber den winkiirlichen Scheintod der indischen Fakirs. 	7. Leben 
der Hindus, 	eine Skizze. 	In dem an die Spitze gestellten , zuerst 
1893 erschienenen Aufsatze hatte Gar be darauf hingewiesen, wie 
im Satapathabrahmana und in den alteren Upanisaden die Konige 
sich 	den Brahmanen an Tiefe der Erkenntnis so weit iiberlegen 
zeigen, 	dass sie in aller Form von den Brahmanen als Lehrer an- 
genommen werden. 	Er schloss daraus , dass aus der Kriegerkaste 
(lie belebende Kraft auf spekulativem und religiosem Gebiet hervor-
gegangen sei, welche schliesslich auch die Brahmanen in ihren Bann 
zwang. 	An dieser Anschauung halt Verf., trotz erfahrenen Wider- 
spruchs , 	fest, da der grosse Umschwung in dem Geistesleben Alt- 
indiens doch nicht durch Brahmanen, sondern durch Ksatriyas be- 
wirkt worden ist. 	Als klassische Beispiele daffir kann er die Stifter 
dreier Religionen 	anfiihren , 	der Jainas , 	der Buddhisten 	und der 
Bhagavatas , 	alle drei Ksatriyas. 	Den ersten Versuch, diesen Ge- 
danken praktisch zu verwerten, unternimmt Rhys David s1), indem 
er die Reiche und Republiken , welche von Buddhas Zeit bis auf 
Kaniska bestanden, ihre sozialen Verhaltnisse, religiosen Anschauungen, 
Sprache 	und Litteratur schildert , 	von denen die brahmanischen 
Schriften so wenig wissen , wie unsere scholastische Litteratur von 
der Geschichte ihrer Zeit. 	Das Buch ist ausgestattet mit guten 
Abbildungen von Denkmalern jener Zeit. 

Der Einfuhrung in das illahabharata wollen zwei Schriften 
dienen. 	Fausb 0112) beabsichtigte seine Mythologie des Mahabha- 
rata vom Standpunkt des Historikers zu schreiben, er hielt es daher 
fur geboten 	an dem Klassifikationssystem des vorliegenden Textes 
festzuhalten. 	Daraus 	erklart 	sich seine Einteilung in die Kiassen 
Asuras , 	Suras und Yaksas und die Zuweisung der Apsaren , Gan- 
dharven , 	Pars , 	Rsis , 	Siddhas , 	Valakhilyas u. a. 	zu 	den 	Suras. 
Riicksicht auf die erstrebte Objektivitat gab vermutlich Anlass zu 
der alphabetischen Anordnung der den •beiden ersten Kiassen zu- 
gewiesenen Wesen. 	Eine grosse Hilfe fur das Studium des Malta- 
bharata hat*J acobi 3) durch seine praktisch angelegte Inhaltsangabe 
des grossen Epos geschaffen. 	Aus der typographischen Gestalt der 
Kapitelzahlen erkennt man sofort, ob der betreffende Abschnitt zur 
eigentlichen Mahabharata-Sage 	gehort , ob er didaktische Partien 

1) T. W. Rh y s D avids: 	Buddhist India. 	London, T. Fisher Unwin, 
1903. 	XV, 332 S. 	5 sh. 	Mit Kerte und 56 Abbldgn. 

...--, 	2) V. F a us b011: 	Indian Mythology according to the MahnhErata, in 
outline. 	London, Luzac & Co., 1903. 	XXXII, 206 S. 	9 sh. 

3) Hermann Jacob i: 	Mahnharata. 	Inhaltsangabe, Index und Con- 
cordanz 	der 	Calcuttaer 	und 	Bengaler Ausgaben. 	Bonn, F. Cohen, 	1903. 
IV, 257 S. 	M. 14.—. 
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oder erzahlende Episoden enthalt. 	In ahnlicher Weise ist angedeutet; 
in welchem Versmaass der betrefiende Adhyaya abgefasst ist oder 
wo Prosa vorkommt. 	Der beigefilgte Index giebt ,jede gewiinschte 
Auskunft 	Ober alle Personen deg Riesenwerkes , ihre Genealogien 
und die Stellen an denen die einzelnen Namen erscheinen. 

Vincent Smith 1) 	unterzieht die geographischen Angaben 
Mc Crindles Ober die Sitze der Volker, weiche sich Alexander dem 
Grossen entgegenstellten, einer Nachpriifung. 	Nach der Besiegung 
des Poros stellten sich ihin die Malloi entgegen , die Cunningham 
und Mc Crindle , lediglich auf Grund 	einer falschen Etymologie, 
in der Gegend von Multan suchen. 	Der Name Malloi entspricht 
Skr. Malaya oder einer Prakritform davon und bezieht sich jeden-
falls auf das von der Brhatsamhita, in den Norden gesetzte Volk 
dieses Namens. 	Nach Arrians Angaben miissen die Malloi an beiden 
Ufern des Hydraotes (Ravi) von Shorkot im SW. bis Lahore im 
NO. gesessen haben. 	Ihr Gebiet schloss 	den grosseren 	Teil des 
Distrikts von Jhang und den Nordwesten des Montgomerydistrikts 
ein. 	Der 	alte 	Lauf des 	Hyphasis 	diirfte 	die sildostliche Grenze 
der Malloi gebildet haben. 	Niirdlich von ihnen, am linken Ufer des 
Hydraotes, wohnten die Kathaioi. Im Osten der Kathaioi, am Hyphasis 
(Bias), befanden sich die Sitze der Oxydrakoi, in den heutigen Be-
zirken von Amritsar, Gaurdaspur, Kangra und Hoshiarpur. Hier an 
dem altesten Bett der Bias, nicht weit von Gaurdaspur, sind auch die 
zwolf Altare zu suchen, weiche Alexander errichtete. Der Name Oxy-
drakoi, Sydraci bei Plinius, entspricht Skr. Ksudraka im Mahabharata 
und ist wohl identisch mit dem der Ksudraminas bei Varahamihira. 

Fur die Kunde von dem Verkehr nach dem Osten, insbesondere 
fiber 	die Ausbreitung 	indischer Religionen 	nach Hochasien 	und 
China, sind von hohem Werte die Ergebnisse der Ausgrabungen 
Steins und 	die 	Quellenforschungen 	von 	Pellio t. 	Pelliot 2) 
widmet eine ausfiihrliche Abhandlung dem Konigreich Funan, einem 
hinduisierten Staat im Miindungsgebiet des Mekong. Mit bewunderns-
wiirdiffer Kenntnis der chinesischen Geschichtsschreiber schildert er 
die Vberhaltnisse jenes 	Staates , welcher seit dem 	3. Jahrhundert 
n. 	Chr. 	ein Bindeglied zwischen Occident und Orient, 	zwischen 
Indien und China gebildet hat, seitdem Funan im Jahre 243 den 
ersten Tribut an den chinesischen Hof sandte. 	Da Funan vom 
3.-7. Jahrhundert in lebhaftem Verkehr mit dem Reich der Mitte 
stand, 	drei ausfiihrliche Berichte fiber Funan aus jener Zeit vor- 
liegen, so war es moglich, ein anschauliches Bild 'Ober die Kultur-
zustande jenes vorgeschobenen Postens des Hindutums zu entwerfen 

1) Vincent A. Smith: 	The Position of the Autonomous Tribes of the 
Panjab conquered by Alexander the Great. 	With a map. J. Royal. Asiatic S. 
1903, S. 685-702. 

3) P. P elliot : Le F9u-nan. 	Bulletin de rhcole Franc. d'Extreme-Orient. _,----.. 
3, 248-303. 	(Vgl. dazu: E. Aymonier in Journal asiatique. 	10. serie. 	t. 1, 
109-150 u. 2, 333-341.) 
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mid uns 	fiber die Bedeutung des kleinen Staates zu unterrichten. 
Um die Mitte des 3. Jahrhunderts ordnete der Konig von Funan 
eine Gesandtschaft nach Indien ab, welche den Ganges hinauf fuhr 
und von dem indischen Herrscher wohl aufgenommen wurde. 	Er- 
staunt 	rief dieser aus: 	„Also auch an den aussersten Ufern des 
Oceans giebt es Menschen !“ 	Dann liess er den Fremdlingen sein 
Reich 	zeigen und entliess 	sie 	mit Geschenken flir 	ihren Herrn, 
darunter auch vier Rosse aus dem Lande der Yue-tche. 	In Be- 
gleitung zweier indischen Gesandten traf die Botschaft aus Funan 
nach vier Jahren wieder in der Heimat eM. 	Dort war inzwischen 
ein Thronwechsel eingetreten. 	Die Hindus aber lernten bei dieser 

cr Geleenheit nicht nur Funan kennen, sondern traten such in direkten 
Verkehr mit Chinesen. 	Denn soeben waren zwei Wfirdentrager aus 
China K'ang T'ai und Tchou Ying eingetroffen, von denen der erste 
Specialbericht fiber Funan und seine mythische Vorgeschichte her- 
rithrt, 245-50. 	In der Folge gestaltete sich der Verkehr zwischen 
Funan und China immer lebhafter. 	Die thersenduno,  von Tribut 
an den Kaiserhof erwies sich als gewinnbringendes Geschaft, wieder-
holte sich daher in immer kiirzeren Zeitraumen , denn die Gegen- 
gaben 	fielen 	stets kostbarer aus und obendrein wurden wertvolle 
Geschenke, wie z. B. Elefanten, als unniitz und lastig zuruckgegeben. 
Sehr ausfuhrlich sind namentlich die Nachrichten aus dem Ende 
des 	5. jahrhunderts , welche caber 	die Regierungszeit 	des Konigs 
Jayavarman von Funan berichten. 	Dieser entstammte dem Ge-
schlecht der Kaunclinya und wurde 503 vom Kaiser mit dem Titel: 
„General des beruhigten Stidens, Konig von Funan" begnadet. 	Als 
Apostel zeichnete sich der gakya Niigasena, eine in Indochina sehr 
populitre Personlichkeit aus, 	von dem eine Predigt fiber den Ma-
begvara erhalten ist , die er im Jahre 484 vor dem Kaiser von 
China hielt. 	Aus Funan stammten auch die beiden Monche San- 
ghapala und Mandrasena, welche urn die Wende des 5. und 6. Jahr- 
hunderts 	in 	China an 	der lJbersetzung des Tripitaka arbeiteten. 
Jayavarman starb 514, ihm folgte eM illegitimer Sohn Rudravarman, 
nachdem dieser den rechtmassicren Thronerben ermordet hatte. Spater 
wurde Funan von einem Naibarreiche uberwaltigt und ging in 
dem Koniareich Camboja auf. 

Obwohl nicht auf Funan selbst, sondern nur auf einen seiner 
Vasallenstaaten beztiglich, sei nosh eine Stelle bei Pelliot hervor- 
gehoben, 	Es heisst da in einem chinesischen Bericht : „In diesem 
Lande giebt es 500 Hou-Familien aus Indien, zwei Fo-t'ou und 
mehr als tausend Brahmanen aus Indien . . . . Wenn sie krank 
sind , 	geloben sie 	„in Vogeln bestattet zu werden'. 	Mit Gesang 
und Tanz geleitet man sie aus der Stadt und dort werden sie von 
Vogeln verschlungen. 	Die 	tibrig gebliebenen Gebeine verbrennt 
man , 	schliesst 	sie 	in 	eine 17rne 	und wirft diese ins Meer . . . . 
Die Feuerbestattung besteht darin, dass man sich ins Feuer stiirzt .... 
Es giebt dort einen Weinbaum, welcher der Granate ahnelt; seine 
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Bliiten sammelt man und thut den Saft in einen Krug. Nach Ver-
lauf einiger Tage verwandelt er sich in einen angenehm schmecken- 
den , berauschenden Wein." 	Wem kamen da nicht die Parsen in 
den Sinn, ihr dakhma und der, allerdings sonst nicht als lieblich 
geschilderte, Haoma ? 	Pelliot freilich 	denkt offenbar an solcbe 
Beziehung nicht, wiewohl er weiss , dass unter Hou im engeren 
Sinne die Volker Mittelasiens, mit Ausschluss der Hindus, zu ver- 
stehen sind. 	Und in der That muss man anerkennen, dass im 
5. Jahrhundert , 	dem Pelliots Quelle Fu nan ki angehort, von 
Parsen aus Indien kaum gesprochen werden kann , so weft unsere 
Kenntnis ihrer G-eschichte reicht. 

Der Zeit, welcher sich die eben besprochenen Untersuchungen 
— zuwenden, parallel geht das neueste Werk von St ei n1) fiber die 

im Sande vergrabenen Ruinen von Khotan. 	Auch Khotan vermittelte 
den Buddhismus zwischen Indien und China. 	Aus dem reichen 
Inhalt an neuen Ergebnissen seien nur die Nachrichten iiber die 
Ausbeute an Handschriften hervorgehoben. 	In die ersten Jahr- 
hunderte unserer Zeitrechnung reichen die Holztafeln und Rollen 
von Schafleder zurff ck, wie Schrift, Sprache, die an den Fundorten 
zerstreuten Miinzen und andere Zeugnisse beweisen. 	Sie bestatigen 
die einheimische Uberlieferung, wonach Khotan ungefa,hr zwei Jahr- 
hunderte v. Chr. 	von Taxila aus 	durch indische Einwanderer be- 
siedelt worden ist. 	Denn Taxila ist der Mittelpunkt der Kharosthi- 
Schrift , in welcher die meisten Urkunden geschrieben sind. 	Ihre 
Sprache ist altes Prakrit mit starker Beimischung von Sanskrit- 
Ausdriicken. 	Diese wiegen besonders in den einleitenden und form- 
lichen Ausdriicken der Briefe und Aktenstiicke vor, also genau da, 
wo auch der moderne Inder Anlehnung an das klassische Vorbild 
liebt. 	Dein Inhalt nach handelt 	es sich in 	der Hauptsache um 
amtliche Akten: Briefe, Berichte, Steuersachen, Rechnungen u. dgl. 
Die Titel, wie maharaja, devaputra u. a., stimnien auffallend zu 
denen der Kusanas, 	der indo-skythischen Fiirsten, welche wahrend 
der ersten Jahrhunderte unserer Zeitrechnung den Nordwesten Indiens 
und Afghanistan beherrschten. 	Auch die Namen der genannten 
Personen sind meist rein indisch, ja es kommt sogar ein Kusanasena 
unter ihnen vor. 	Einzelne Beamte fiihren jedoch auch nichtindische 
Titel. 	Fur die Zeit 	der Kusana sprechen die kursive Kharosthi- 
Schrift, welche der der Kusana-Inschriften entspricht, ein Tafelchen 
mit Bralami - Charakteren derselben Periode und eine chinesische 
Inschrift aus demselben Fundorte, deren Datum auf das Jahr 269 
n. Chr. hinweist. 	Auch die Funde chinesischer Kupfermiinzen weisen 
in jene Zeit, 	denn 	keine von ihnen reicht iiber die Periode der 
spateren Han-Dynastie, welche mit 220 abschliesst. 	Endlich werden 
einzelne Personen 	in 	den ausgestellten Passen als „Ta-Yue-chi", 

1) M. Aut. el St ei n: Sand-buried Ruins of Khotan. 	With a map and 
numerous illustr. 	London, T. Fisher Unwin, 1903. 	XLIII, 524 S. 	sh. 21.—. 
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d. 	i. 	Indo - Skythen 	bezeichnet. 	Paarweise 	ineinandergeschobene 
Holztafelchen wurden zur Korrespondenz verwendet; wo die Briefe 
geschlossen 	sind , erscheint 	die Tinte 	so frisch wie 	von gestern. 
Die Briefe wurden mit Bindfaden umwickelt und mit einem Ton- 
siegel 	geschlossen. 	Diese 	Siegel 	zeigen 	baufig 	klassisch 	scheme 
Darstellungen der Pallas Athene, des Eros und Herakles, aber such 
Portrats von Ma,nnern und Frauen in klassischem Stil, jedoch mit 
barbarischen Gesichtszugen. 	Am gleichen Orte fanden sich Hand- 
schriften auf Schafleder,  , 	die 	ersten Dokumente dieser Art. 	In 
sauberer Schreiberhand geschrieben, noch ganz frisch, beginnen sie 
nicht selten 	mit 	der Formel: 	„Mahanuava mahetraya lihati", 
Se. Hoheit, der Maharaja, schreibt. 

Wahrend sich an den Fundorten dieser altesten Periode kein 
Blatt Papier findet, ergaben andere Ausgrabungen zahlreiche Hand- 
schriften 	auf Papier mit Wasserlinien. 	Solche waren besonders 
zahlreich in dem Hu-Ko-Kloster vertreten, das sich in Li-sih befand. 
Li-sih lag, nach den Urkunden, in dem „Bezirk der Sechsstadte, 
eine alte chinesische Bezeichnung fur Khotan , weiche noch heute 
bekannt ist. 	Ausser zahlreichen Privatvertragen , 	Schuldverschrei- 
bungen und offentlichen Akten in der Landessprache fanden sich 
viele Handschriften buddhistischer Werke, darunter ein vollstandiges 
Manuskript der Vajracchedika , jenes Sutras der Mahayana-Schule, 
welches bisher nur teilweise bekannt war. 	Diese 	Handschriften 
sind in schoner Brahmi-Schrift vom Gupta-Typus des 7. Jahrhunderts 
geschrieben und spatestens im 8. Jahrhundert abgefasst. 	Die chi- 
nesischen Urkunden vom gleichen Ort fallen in die Jahre 781-787. 
Auch fiir die Beurteilung der vorliegenden Redaktion des Kanjur 
ergab sich wertvolles Material durch die Entdeckung einer tibetischen 
Version des Salistambasutra. 	Dieses Manuskript, alter und besser 
als elle bisher bekannten Quellen, bildet einen unschatzbaren Pelf- 
stein fur die Kritik , wie fur 	die 	Geschichte der 	Sprache. 	Die 
daran sich kntipfenden Fragen sind von B a r n et t 1) behandelt. — 
Auf eine chinesische Ubersetzung des Salistambasutra beziehen sich 
die Bemerkungen von T a k a k u s 131.2). 	Nachrichten caber einen von 
der Universitatsbibliothek in Leiden erworbenen Abdruck des chi- 
nesischen Tripitaka und seine Geschichte giebt de Visser 3). 	Die 
Holzblocke aus dem Jahre 1681 , von denen diese Ausgabe ab- 
gezogen 	ist, werden in einem buddhistischen Kloster bei Kyato 
bewahrt. 	Die Sammlung enthalt nicht weniger als 1662 Werke 
in mehr als 2100 Banden, der Katalog von Bunyiu Nanjio (1883) 

	

1)-L. D. Barnet t: 	Preliminary Notice of the Tibetan Manuscripts in 
the 	Stein 	Collection. 	J. 	Royal 	Asiatic 	S. 	1903, 	109-114. 	(Vgl. 	dazu: 
W. W. Roc k hil I. 	Ebda. S. 572-575 und Barnett S. 821-823.) 

2) J. T aka k usu: Notes on Chinese Buddhist Books. J. Royal Asiatic S. 
1903, 181-183. 

3) M. W. 	de Visser: 	The 	Canon of Chinese Buddhism. 	Museum, N„
s7 

 
Maandblad voor Philologie. 	Jaarg. 11. 	No. 1 (Okt. 1903), Sp. 1-5. 

Bd. LVIII. 	 19 
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bezeichnet davon nur 198 als noch im Sanskrit-Original vorhanden. 
— Eine buddhistische Bibliographie auf Grundlage der Bibliotheken 
von Philadelphia hat Edmun d s 1) zusammengestellt. 

Far die Geschichte des indischen Dramas ist eine Feststellung 
von Wert, welche wir Winternitz 2) verdanken. Nachdem schon 
Levi die einzige Stelle im Mahabharata , welche das Schauspiel 
erwahnt, als interpoliert erkannt hat, weist Winternitz nach, dass 
an der entsprechenden Stelle der Malayalam-Handschrift das natakam 
(Schauspiel) ganz ausfallt. 	Auf die schon lan gst von Windisch 
behaupteten griecbischen Einflusse weisen auch die Untersuchungen 
von Sylvain L evi 3) hin. 	Dieser sucht namlich den Ursprung 
der indischen Schauspielkunst am Hofe der Ksatrapas , 	die in den 
ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung im nordwestlichen Indien 
herrschten. 	Als Beweis fur seine Behauptung dienen ihm die im 
indischen Drama 	iiblichen Formen 	der 	Anrede des Kronprinzen, 
der koniglichen Prinzen und des Konigsschwagers , wie auch die 
Einfiibrung der koniglichen Ahnen mit „sugrhita-naman“, wie sie 
ausschliesslich bei den Ksatrapas in Gebrauch waren. 	Als weiteres 
Argument verwendet Levi die Thatsache, dass das Sanskrit zuerst 

. 	in der Kanzlei jenes Konigshauses angewendet worden ist. 
. 	Ist zwar eM 	abschliessendes Urteil 	nicht moglich , 	so riickt 

doch die Kalidasa . Frage ihrer Losung erheblich naher. 	Alle 
Umstande sprechen fur. die -von K i e l h or n wiederholt verfochtene 
Ansicht , Kalidasa sei friiher anzusetzen , 	als man gemeinhin an- 
nimmt. 	Nachdem Kielhorn schon 1890 auf einen Vers in der 
Mandasor-Inschrift yam Jahre 472 n. Chr. hingewiesen, welchem ein 
solcher im Rtusarnhara des Kalidasa zum Vorbild gedient hat, zeigt 
Chakravart i 4) 	am Raghuvamga , 	dass 	die darin angegebenen 
Grenzen des Reiches 	der Raghu mit denen des Guptareiches zu- 
sammenfallen. 	Aus anderen Werken Kalidasas ergiebt sich ihm als 
die Periode Kalidasas die Regierungszeit des Guptakaisers Skanda-
gupta , 452-480, der ja auch den Namen Vikramaditya fiihrte. 
Zu jener Zeit sassen am Oberlaufe 	des Indus die Hunnen , mit 
deren Erwahnung in Candragomins Grammatik sich Kielhorn 5) 
und Liebic h 6) beschaftigen. 

1) Albert J. Edmunds: A Buddhist Bibliography, 	based upon the 
Libraries of Philadelphia. 	Journal Pali Text S. 1902-3, 1-60. 

2) M. Winternitz: The Malifibbgrata and the Drama. 	J. Royal Asiatic 
S. 1903, 571-572. 

3) Sylvain Levi: 	Sur quelques termes employes dans les inscriptions 
des Ksatrapas. 	J. asiatique. 	9. serie. 	t. 19, 95-125. 

4) M onm ohan Chak ray art i: The Date of lialidasa. J. Royal Asiatic S. 
1903, 183-18.6. 

5) F. Kielhorn: The Jarta conquered the Minas. 	(Epigraphic Notes 10.) 
e"----\06ttinger Nachr. 1903, 305-307. 

6) Bruno Liebi ch : Das Datum Candragomins und Kalidasas. 	Breslau, 
/ 	G. P. Aderholz' 	Buchh. 	11 S. 	60 Pfg. 	(Aus: 	Jahresber. 	der Schlesischen 

Ges. flir vaterlandische Kultur.) 

   
  



Klemm, Indologie. 	 291 

W. Jones hatte in den Kompositionen des Somanatha die 
Originalmelodien zu dem Gitagovinda des Jayadeva vermutet. Davon 
kann nach Simon sl) Untersuchungen nicht mehr die Bede sein, 
die Praxis der indischen Musik schliesst vielmehr den Begriff von 
Originalmelodien zu den fiir den Gesang bestimmten Liedern des 
Jayadeva 	aus. 	Der Ragavibodha des 	Somanatha , 	welcher jene 
Kompositionen enthalt , ist zudem nach der eigenen Angabe seines 
Verfassers 	erst im Jahre 1609 abgefasst. 	Damit &lit das hobo 
Alter , welches Jones und nach ihm zahlreiche Musikgeschichten 
dem Werke zugesprochen, dahin. 	Die 50 darin enthaltenen Kom- 
positionen sind far die vine, 	die indische Laute , bestimmt. 	Die 
einzigartige Bedeutung des 	5. viveka , in dem sie enthalten sind, 
besteht 	darin, 	dass 	bier 	der individuelle Vortrag eines kenntnis- 
reichen Kanstlers festgehalten ist. 	Denn vor Somanatha beardigte 
man 	sich damit, nur die allgemeinen charakteristischen Umrisse 
eines 	Musikstiickes in Tradition und Lehre zu 	fibernelimen , 	die 
feineren 	Einzelzfige 	und 	Schattierungen 	aber 	dem 	individuellen 
Takt und der musikalischen Produktivitat des Vortragenden zu 
iiberlassen. 

Mit Hilfe von Liebichs Ausgabe des Candra-Vyakarana er-, 
weist Franke 2) seine Behauptung, dass Candragomin die Haupt- .-
quelle fiir die Pali - Grammatik des ceylonesischen Thera Moggal- 
lama geworden ist. 	Doch dtirften sich aus dem Studium Moggallanas 
nicht nur Korrekturen fiir Candra , sondern auch Berichtigungen 
fur die Panini-Exegese B 6 h t lingks ergeben. 

Jolly 3) 	liefert 	eine 	wortliche IJbersetzung 	der 	Mitaksara, 
soweit sich diese auf das Strafrecht bezieht. 	Die Mitaksara, welche 
sich hohen Ansehens in einem 	grossen Teile Indiens erfreut , ist 
ein 	auf umfangreichen Quellenstudien fussender Kommentar der 
alten Lehren des Yajfiavalkya. 	Der Verfasser,  , ein Bettelmonch 
Vijaane§vara, lebte im 11. Jahrhundert zu Kalyanapura unter der 
Herrschaft des Konigs Vikramafika. 	Die Ubersetzung beruht auf 
der guten Bombayer Ausgabe von 1882, die zahlreichen Citate aus 
alten Gesetzbfichern u. s. w. sind nach Moglichkeit verificiert. 

Die Zahl der moclernen Sprachen Indiens nach dem Census 
von 1901 veranschlagt Grier s o n 4) auf 147. 	Derselb e 4)  be- 
handelt gewisse 	Suffixe 	der neueren indo-arischen Volkssprachen. 

1) R. Simon: Die Notationen des Somanatha. Mit 2 Tafeln. 	Sitzungsber. 
d. Ak. Mfinehen. 	S. 447-469. 

_.--. 	2) Otto Franke: Moggallana's Saddalakkhaua und das Candra-Vyaka- 
rautt. 	J. Pali Text S. 1902-3, S. 70-95. 

--• 	3) Julius Jolly: Das altindische Strafrecht nach der Mitaksara. 	Zschr. 
1. 	vergl. Rechtswissenschaft, 16, S. 108-178. 	Dazu J. Kohler: Das altindische 

Strafrecht. 	Ebda. S. 179-202. 
4) George A. Gri erson: 	Languages of India. 	J. Royal Asiatic S. 

S. 425-427. 	— 	On 	certain Suffixes in the Modern Indo-Arian Vernaculars.,....... 
Kuhns Zschr. 38, S. 491-496. 

19* 
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Dem Maghi - Dialekt in Chittagong widmet Konow 1) eine Ab-
handlung, die Geheimsprache einer Diebeskaste im Pailjab behandelt 
Bailey 2). 	O'Brien 3) hat einen Abriss der Grammatik mid ein 
Worterverzeichnis der Sprache des Kangra-Distrikts zusammengestellt. 
Von Davidson 4) erhalten wir die erste eingehende Nachricht caber 
die Kafir-Sprache. 	Die Verwandtschaftsverhaltnisse der Hindukush- 
Dialekte bespricht Kuhn 5). 

Cowe 11 6) bringt einige Ausziige seiner Ubersetzung der Candi 
eines bengalischen Dichters Mukunda Ram Cakravarti, der zur Zeit 
des Kaisers Akbar lebte. 	Die Dichtung verschafft uns einen Ein- 
blick in das unverfalschte 	bengalische Landleben des 	16. Jahr- 
hunderts, das nosh von jedem fremden Einfluss unberuhrt war. 

Fur ein 	vollstandiges Verzeichnis 	der Litteratur des Jahres 
1902 sei auf Schermans Orientalische Bibliographie 7) verwiesen, 
einen Bericht caber die Erscheinungen aus dem Gebiete der Ge-
schichte und ihrer Hilfswissenschaften liefert Klemm 8). 

Nachwort. 

Mit dem vorliegenden Wissenschaftlichen Jahresberichte wird 
einem 1902 zu Hamburg von der Allgemeinen Versammlung unserer 
Gesellschaft ausgesprochenen Wunsche zum ersten Mal Folge ge-
geben (s. die protokollarische Notiz Bd. LVI der Zeitschrift, S. XL VIII, 
Mitte). 	Die Zukunft wird lehren, ob sich der Jahresbericht in dieser 
neuesten Gestalt eines langeren Daseins erfreuen , 	oder ob er das 
Geschick seiner verschiedenen Vorganger teilen, d. h. sich wie diese 
als ein Fehlschlag erweisen wird (zur Tragodie oder, wenn man 
so will, Tragikomodie unsrer Jahresberichte vgl. namentlich das 

1) Sten K o no w: 	Notes on the MaghT Dialect of the Chittagong Hill 
Tracts. 	ZDMG. 57, S. 1-12. 

2) T. Grahame Bailey: The Secret Words of the Crthrils. 	J. Asiatic 
S. Bengal. 	Vol. 71, Part 1, S. 14-20. 

3) Edward O'Brien: Notes on the Dialect of the Kangra Valley, with 
Glossary of words peculiar to the Kangra District. 	Ebda. S. 71-98. 

4) J. Davidson : 	Notes on the 	Bashgali (Kafir) 	Language. 	Ebda. 
Extra No. 1. 	XIII, 195 S. 

-"r 	6) E. Kuhn: 	Die Verwandtsehaftsverhiiltnisse der Hindukush-Dialekte. 
Album Kern. 	S. 221-223. 

6) Three Episodes from the old Bengali Poem 	„Car41“, translated by 
E. B. Cowell. 	J. Asiatic S. Bengal. 	Vol. 1, Part 1. 	Extra No. 2. 	(1902) 
VIII, 46 S. 

7) Orientalische Bibliographie. 	Hrsg. und bearb. von Lucian Scher- 
m an. 	Bd. 16 (fur 1902). 	VIII, 324 S. 	Berlin, Reuther & Reichard, 1903. 
M. 10.—. 

8) K. Klemm, Inder (bis our Gegenwart). 	Jahresberichte d. Geschichts- 
wissenschaft. 	Jahrg. 25, I, S. 234-43. 
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Referat Gildemeisters in Bd. XXXVIII der Zeitschrift, S. XXI ff.). 
Da der neue Bericht die wissenschaftliche Bewegung der einzelnen 
Jahre nur in grol3en Zagen , 	gewissermalien nur aus der Vogel- 
perspektive, zeichnen soil (vgl. die Anm. zu ZDMG.Bd.LVI, S. XLVIII), 
so 	empfiehlt 	es 	sich vielleicht , ihn durch bibliographische Uber- 
sichten 	zu ergiinzen , 	die am zweckmailigsten mit den einzelnen 
Heften der Zeitschrift zu verbinden sein warden, Ubersichten , die 
natiirlich nicht bezwecken kannten, die „Orientalische Bibliographie" 
oder ahnliche Unternehmungen zu ersetzen , die vielmehr an Art 
und Umfang etwa den bibliographischen Listen in C. Bezold's „Zeit-
schrift fur Assyriologie" zu entsprechen haben warden. Ich gedenke 
diese eventuelle Neuerung , 	die 	allerlei mir in letzter Zeit seitens 
einiger Mitglieder der Gesellschaft ausgesprochenen Wiinschen ent-
gegenkommen soil, unsrer nachsten Allgemeinen Versammlung zur 
Begutachtung zu unterbreiten -- zugleich mit einer weiteren Neue; 
rung, die darauf abzielen wird, die Leser der ZDMG. in Zukunft 
moglichst regelmassig und rasch Aber neue Ftinde und Entdeckungen 
auf orientalischem Boden zu unterrichten. 

Gegen den vorliegenden Jahresbericht alit sich — abgesehen , 
davon, dai3 Schafer in der Zeit weiter zuriickgegriffen hat als seine 	. 
Mitarbeiter,  , wodurch natiirlich auch ein grosserer Umfang seines. ... 
Teilberichts bedingt worden ist — der Vorwurf erheben, dal3 seine 
einzelnen Teile , namentlich hinsichtlich der Art wie sie die Titel 
der besprochenen Werke wiedergeben, die notige Einheitlichkeit der 
Form vermissen lassen. 	Dieser Mangel , der iibrigens nicht allzu 
schwer wiegen diirfte , wird im nachsten Jahr verschwunden sein. 
Ihn in diesem Jahr noch zu beseitigen ging nicht an, weil ein Teil 
der betreffenden Manuskripte — allerdings aus verzeihlichen Griinden 
— sehr spat bei mir einging , so spat, daf3 das Erscheinen dieses 
Heftes dadurch so wie so schon arg verzogert worden ist. 

Von einem unsrer verdientesten Iranisten war mir such ein 
Bericht fiber die iranischen Studien zugesagt worden; leider 
aber sah sich der betreffende Kollege durch eine anhaltende Er- 
krankung•  an der Einlosung seiner Zusage gehindert. 	Auf diese 
Weise muiSte das Iranische diesmal ausfallen. 	Eine Ausdehnung 
des Jahresberichts auf sonstige Gebiete war zunachst nicht in Aus- 
sicht genommen worden. 	 Der Redakteur. 
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Mitteilung und. Bitte „Tiele's Kamer" betreffend. 

In 	der ersten Plenarsitzung des Orientalisten-Kongresses zu 
Hamburg babe ich die untenstehende Mitteilung gemacht und dem 
Schriftflihrer 	schriftlich tiberreicht. 	In die Verhandlungen ist sie 
jedoch zu meiner Verwunderung nicht aufgenommen worden. 	Da 
mir viel daran liegt , dass die am Ende an die Fachgenossen ge- 
richtete 	Bitte 	zu 	deren 	Kenntnis 	kommt , 	bin ich 	dem Herrn 
Redakteur der Zeitschrift sehr dankbar dafiir,  , class er sie bier ab-
drucken lasst. 

„Unser tief betrauerter Freund und Kollege Tiele besass eine 
reiche und wohlunterhaltene Bibliothek, 	deren Kern die religions- 
wissenschaftlichen Werke bildeten. 	Seine Witwe hat dem Wunsche 
ihres 	Gatten 	gemass 	diesen 	Kern 	der 	Universitatsbibliothek zu 
Leiden geschenkt , 	unter der Bedingung , 	dass er vereinigt bleibe 
rind auf der Hobe der Wissenschaft erhalten werde. - Zu diesem 
Zwecke ist in einem Nebengebaude der Bibliothek ein Zimmer fur 
diese Sammlung angewiesen worden , und dieses Zimmer 1st auf 
Kosten der Frau Tiele so eingerichtet, dass es dem Studierzimmer 
ihres Gatten 	ganz 	ahnlich 	ist. 	Sein Schreibtisch steht da mit 
seinem Sessel, als ob er ihn gleich einnehmen werde. 	Nur unter- 
scheidet sich 	das neue Zimmer 	durch 	ein 	wohlgelungenes Bild 
Tieles in 01. 

Das Zimmer hat den Namen „Tiele's Kamer" erhalten. Hinten 
und rechts stossen daran andere Zimmer, die Raum lassen fdr Zu- 
wachs. 	Denn Frau Professor Tiele hat sich nicht damit begniigt, 
these kostbare Schenkung zu machen, sondern auch eine bedeutende 
Summe angewiesen, urn aus deren Zinsen die Sammlung zu unter-
halten und zu vermehren, so dass Tieles Bibliothek fur Religions-
wissensehaft, und speziell auch fur Assyrisch, Alt-Persisch und alles 
was die 	alts Geschichte Vorderasiens und Agyptens betrifft, eine 
der bedeutendsten Sammiungen werden wird. 	Als erste Verwalter 
sind der Direktor der Universitatsbibliothek, Dr. J. G. de Vries, und 
ich selbst angewiesen. 	Ich habe jetzt die Ehre im Namen der 
Witwe, Frau Professor Tiele, ein Verzeichnis der Bibliothek dem 
Kongresse zu ilberreichen. 	Es enthalt eine Abbildung von ,Tiele's 
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Kamer" und einen von Dr. Bitter, einem eltematigen Sauter Tides, 
dazu gescbriebenen Autsats. 	Die, Mitglieder, the eS zii besitzeir 
wiinschen, werden gebeten sich zu diesem Zwee1 an den bier an-
wesenden Direktor des Houses Brill, Herrn de .$toppelaar zn wenden. 

Ich bitte urn die Erlatubnis, noch eine dringende. ilitte an die 
Mitglieder des KongreSses und alle Facligenossen richten zu diirten. 
Bucher werden wir kaufen konnen , allein die Apsztige aus Zeit, 
schriften, von welchen Viele eine reiche und sclione $anuniung be-
sass, konnen wir nur durch Ihre freundliche Mitwirkung trlialten. 
Wenn Sie uns die kiinftighin schenken woliten, werden wir ,datiir 
bdchst dankbar sein , und schliettlich wjrd das Ihnen alien auch 
wieder zugute kommen., da so die zerstrenten &hake bier wobl- 
geordnet.• zusammengestellt and jedern Vrelehrten zuglinglich 	sell!. 
werden." 	 M. J. de 40,efe. 
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Verzeichnis der in den letzten Monaten bei der 
Redaktion eingegangenen Druckschriften. 

(Alit Ausschluss der bereits in diesem Hefte angezeigten Werke. 	Die Redaktion 
behiat sick die Besprechung der eingegangenen Schriften vor. 	Anerbieton der 
Herren Kotlegen, das eine oder andre wichtigere Werk eingehend hesprechen - 
zu welkin, werden mit Dank. akzeptiert. 	Die mit * bezeichneten Werke sind 

bereits vergeben.) 

Jetiinek, Artur L. (Wien) - Bibliographie der vergleichenden Literaturgeschichto. 
1. Bd. 	Berlin, Alex. Duneker, 1903. 

Archly fiir Religionswiss ensehaft. 	Unter Mitredaktion von H. Usener, 
H. Oldenberg, C. Bezold, K. Th. Preusz hrsg. von Albrecht Dieterich und 
Thomas Achelis. 	7. Bd. 	Prospektheft. 	Leipzig, B. G. Teubner, 1904. 

*On/Hiss, Samuel Ives - Ursemitische Religion im Volksleben des heutigen 
Orients. 	Forsehungen und Funde aus Syrien mid Pal8stina. 	Deutsche 
Ausgabe. 	Nebst einem Vorwort von Wolf Wilhelm Grafen Baudissin. 
Leipzig, J. C. Hinrichs, 1903. 	Mk. 9, geb. 10. 

Bezold, C. - Die babylonisch-assyrischen Keilinschriften und ihre Bedeutung 
fiir das Alte Testament. Ein assyriologischer Beitrag zur Babel-Bibel-Frage. 
Tubingen und Leipzig, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1904. 	Mk. 1,50. 

*Mfaler, Day. Heinr. - Die Gesetze Vammurabis und ihr Verhiiltuis zur mosa-
isehen Gesetzgebung sowie zu den XII Tafeln. Text in Umschrift, deutsche 
u. hebr. libersetzg., Erhiuterg. u. vergl. Analyse. 	Wien, A. Holder, 1903. 
Mk. 10. 

*Martin, Fr. - Textes religieux assyriens et babyloniens. 	Transcription, tra- 
duction et commentaire. 	ire sdrie. 	Paris, Letouzey et And, 1903. 

*.kitchler, Frdr. - Beitage zur Kenntnis der assyrisch-babylonischen Medizin. 
Tote mit Umschrift, tbenetzg. u. Koramentar. (Assyriol. Bibliotbek, hrsg. 
v. Fr. Delitzsch u. P. Haupt, Bd. XVIII.) 	Leipzig, J. C. Hinrichs, 1904. 
Mk. 28,50. 

--- Nielsen, Ditlef - Die altarabische Mondretigion . und die mosaische Ueberliefe- 
rang, 	Strassburg, Karl J. Trtibner, 1904. 	Mk. 5. 

Oppert, Gustav - Tharshish und Ophir. Berlin, Julius Springer, 1903. Mk. 2. 
Scheftelowitz, J. - Arisches hn Alten Testament. Teil II. 	Sonderabdruck aus 

der sMonatsehrift Fur Geschichte und Wissenschaft des Judenthums". Berlin, 
S. Calvary & Co., 1903. 	Mk. 2. 

   
  



Verzeiehnis der Lei der Redaktion eingegangenen Druckschriften. 297 

Thirtie, James William - The Titles of the Psalms, their nature and meaning 
explained. 	Henry Frowde, London etc., 1904. 	6 s. net. 

Did as kalia, Die Syrische, fibersetzt und erldint von Hans Achelii wind Jolts. 
Flemming. 	Leipzig, J. C. Hinrichs, 1904. 	Mk. 12,50. 

Dussaud, Rene - Notes de mytholdgie syrienne. 	Paris, Ernest Leroux, 1903. 
*Mader, Frederic - Histoire de Saint Azazall , texte syr. %edit avee introd. 

et trad. franc. 	Precedee des actes grees de Saint Paucrace, publies pour 
la premiere fois. 	Paris, Bouillon, 1902., 

Ausgewahlte Gesiinge des Giwargis Warda von Arbel. 	Herausgegeben mit 
frbersetzung, Rinleitung und Erkliirung von Heinrich Ililgenfeld. Leipzig, 
Otto Harrassowitz, 1904. 	Mk. 7. 

*Dussaud, Rend, avec la collaboration de Frederic Macler - Mission duns les 
regions desertiques de la Syria Moyenne. 	(Extrait des Nouvelles Archives 
dos Missions sciontifiques, t. X.) 	Paris, Ernest Leroux, 1,903. 

"al-Djahiz, Abu Othman Amr ibn Bahr - Tria opuscula auctore 	Basrensi 
quae odidit G. van Noten (opus postliumum). Lugd. Bat., E. J. Brill, 1903. 

'Mohammed ibn Towmert - Le livre de --- 	mandi des Almoliades. 	Texte 
arabe [public par Mohammed ben Mustapha Karnali, accompagne de 
notices biographiques et d'une introduction par I. Goklziker. (Gouvernement 
general de rAlgerie.) Alger, Pierre Fontana, 1903. [Bei Otto Harrassowitz, 
Leipzig zum Originalpreis von fr. 6 erhaltlich.1 	 .. 

*Neuarabische Geschichten aus dem Iraq. 	Gesammelt, ilbersetzt, 
herausgegoben und mit einem 	erweiterten Glossar versehen von Bruno 
111eissner. (Beitrage z. Assyr. u. semit. Sprachw. V, 1.) Leipzig, J. C. Hin- 
richs, 1903. 	Mk. 10. 

Maltesisch e Ma.rchen, Gedichte und Riitsel. In deutselter fihersetzung 
von Hans Shur/me. 	(Leipziger semitistische Studien , hrsg. v. A. Fischer 
u. H. Zimmern, I, 5.) 	Leipzig, J. C. Hinrichs, 1904. 	Mk. 3,50. 

Muhammad ,Awfl - Part II of the Intbabtaq-Albab of -- — Edited . . . by 
Edward G. Browne. (Persian Historical Texts, vol. IL) London and,Leide, 
Luzac & Co. and E. J. Brill, 1903. 

Omar Khavyann bish to dui gilia chide are volshitika romani chib. John 
Sampsonestar dikimangriasa Augustus Johnestar. Lunch.** David Nutt, 
1902 .  

--)Vegelein, Julius von - Das Pferd im arisehen Altertum. 	(Teutonia, Arbeiten 
zur germanischen Philologie , hrsg. von Wilhelm Uhl, 2. Heft.) 	Konigs- 
berg i. Pr., Graf° & Unzer, 1903. 	.Mk. 7,50. 

Deussen, Paul - Eriunerungen an Indien. Kiel und Leipzig, Lipsius & Fischer, 
1904. 	Mk. 5, eleg. geb. Mk, 6. 

Keith, A. Berriedale - A Catalogue of the Sanskrit and Prikrit MSS. in the 
Indian 	Institute Library Oxford. 	Oxford, Clarendon Press, 1903. 	4 s. 
6 d. net. 

,,Oldenberg, Hermann -- Die Literatur des aiten Indien. 	Stuttgart und Berlin, 
J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nache, 1903. 	M. 5. 

iJiwobi, Hermann - Mahiibhirata. 	Inhaltsangabe, Index and Concordanz der 
....--- 	Calcuttaer 	und 	Bombayer 	Ausgaben. 	Bonn, 	Friedrich Cohen, 	4903. 

Mk. 14. 
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_--Geeje, M. J. do - Memoiros d'histoire et do geographic oriontalos. 	No. 3. 
Memoir° sur les migrations des Tsiganos k travors l'Asio. 	Loide; L..7. Brill, 
190a. 

Finch, Franz Nikolaus - Lohrintch dos Dialekts dor deutsche!' Zigounor. 
burg, N. ,G. Elwort, 1903. 	Mk. 2,85. 

--- 

Mar- 

Ikzemer, T. J. - Volksdielitung ails Indonosion, Sagon, Tioriaboln and Mlireken. 
Haag, Martinus Nijkoff, 1904. 

deist, Arthur - Das georgiseho Volk. 	Dresdon, E. Pierson; 1903. 	Mk. 5, 

Abgesehlosson am 30. 3. 1904. 
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Zur alchirnistischen Literatur der Araber. 
Von 

Moritz Stelnschneider. 

Mit dem groBartigen Werke von Berthelot: La Chimie du 
moyen-age (1893), 	dessen 3. Band die arabische Chemie,bez. Al-
chimie, behandelt und einige der altesten arabischen Schriften mit 
franzosischer rbersetzung von 0. Hondas enthalt, mogen Physiker, 
die sich far Geschichte ihrer Wissenschaft interessieren, den Gegen-
stand fur erschopft halten ; ja auch diejenigen, welche die Kultur-
geschichte der Araber und deren Bedeutung fill. die Geschichte des 
Mittelalters nicht unterschatzen , 	diirften die Resultate Berthelots 
als fur ihren Zweck ausreichend ansehen und ohne weitere For- 
schungen verwerten. 	Fur den Orientalisten und Forscher auf dein 
Gebiete der mittelalterlichen Literatur, insbesondere der Bibliographie, 
1st aber noch eine eigentilmliche Seite des massenhaften , durch 
Ubersetzungen, Entstellungen und Un ters c hie b un gen verwandelten 
Stoffes weiter zu verfolgen , 	als es Berthelot ohne eigene Studien 
auf dem weiten Gebiete der arabischen Literatur, und der von ihr 
abhangigen lateinischen tun mochte oder konnte. 

Im 28. Bande der ZDMG. (S. 453-59) habe ich unter der 
rberschrift : 	„Orientalische rbersetzungen aus dem Arabischen im 
Mittelalter" auf ein Desideratum hingewiesen, namlich eine Biblio-
graphie der Ubersetzungsliteratur aus jener Sprache, ohne Unter- 
schied 	des 	Stoffes, 	deren Bedeutung ich dort auseinandergesetzt 
babe und bier nicht wiederhole. 	Seit den seitdem verflossenen 
30 Jahren ist manches Einzelne dafiir zusammengetragen worden, 
wovon ich Leclercs unvollstandige und wenig kritische kurze Auf-
zahlung im 2. Bande, seiner Hist. de la medecine arabe (1876) 
erwahne. 	Wiistenfelds Abhandlung : Die tbersetzungen arabischer 
Werke in das Lateinische , Gottingen 1877, 	hieBe genauen die, 
rbersetzer,  , 	nach 	welchen der 	Stoffb 	chronologisch 	geordnet 	ist; 
die 	ungenannten thersetzer,  , 	etwa 	2/3 	der ersteren , die direkten 
rbersetzungen in andere Sprachen , z. B. ins Spanische, sind aus- 
geschlossen, auch manche rbersetzer iThergangen. 	Seit einem Jahre 
bin 	ich 	damit 	beschaftigt , 	samtliche 	europaische rbersetzungen, 
mit Ausnahme der hebraischen , welche ich in dem allgemeineren 
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Werke (Die hebr. Ubersetzungen des Mittelalters) moglichst erschopft 
babe, zusammenzuordnen , und zwar unter zeitlicher Ausdebnung 
bis Mitte des XVII. Jahrhunderts. 	Unter den aus dem Arabischen 
stammenden Schriften nehmen die alchimistischen einen ver- 
haltnismaBig betrachtlichen Raum ein ; 	allein 	die Autoritat oder 
Autorschaft , resp. der Ursprung vieler dahin gehoriger Schriften, 
insbesondere viele angebliche Autornamen, sind sehr zweifelhaft, so 
da13 Berthelot sich mit 	der notigen Vorsicht von ihrer Deutung 
zurackhieIt. 	In 	meine Preisschrift 	habe 	ich 	den Versuch 	der 
Wiederherstellung g r i e c his cher Namen von Alchimisten einem 
Anhang iiberwiesen (ZDMG. 50, 356 ff.). 	Es sind aber auch die 
Namen arabisch e r Autoren noch nicht geniigend erkannt , viel 
weniger die Schriften in bezug auf ihren Ursprung sichergestellt. 
Auch meine nach Vollstandigkeit trachtende Ubersicht der euro- 
paischen 	tThersetzungen wird 	manches 	unerledigt 	lassen 	miissen, 
namentlich 	ungentigend 	beschriebene 	Handschriften; 	andererseits 
miissen verwickelte Fragen 	daselbst 	auf die vorlaufigen Resultate 
in der Hauptsache beschrankt und die eingehenden Erorterungen 
besonderen Artikeln ilberlassen bleiben. 

Als Specimina der letzteren Art wollen die bier folgenden 
Notizen gelten, welche in 'einer skizzenhaften Fassung des Materials 
zeigen, wie verschiedenartige Forschungen damit zusammenhangen. 

I. 	Maria, die Alchimistin. 

1. Quellen bei Wolf, Bibl. Hebr. I, 799 n. 1504; Fabricius 
Cod. pseudepigr. Vet. Test. p. 869 ; neuere in meinem : Zur pseud- 
epigr. Lit. S. 59 A. 9, S. 63/64; 	in 	Kobaks Jeschurun (deutsch) 
II, 84; 	Hebr. Bibliogr. XIX, 13 	(zu Kayserling , Frauen); Rohlfs, 
Archiv f. Gesch. d. Medicin I, 442; ZDMG. 50, 358. — Ich weit) 
nicht, ob ein Zusammenhang besteht zwischen meinem Thema und 
dem „Colloquium Sanctae Mariae virginis", erwahnt 	„in catalog° 
membranarum et laminarum quae ex Arabic() versae latine traduntur 
repertae anno 1595 in cavernis Granatensibus" (nach Jo. Chr. Wolf, 
Mulierum graecarum etc. fragmenta etc. p. 391 unter Maria ohne 
Spezialquelle). 

2. We r soil diese Maria sein ? Sie wird als Prophetin, Schwester 
Mosis, im Gesprach mit „Aron' aber auch als „Koptin" bezeichnet.. 
Mosis Schwester heiat aber arabisch 	 .;;;JS, d. h. die robuste (Weil, 
Bibl. Legenden, S. 182 vgl. 141; meinen Artikel fiber bibl. Legenden 
im Magazin 	 f. d. Lit. d. Auslands , 	1845 , 	S. 188 , 	in 	Frankels 
Zeitscbr. fur die Inter. d. Jud., 1845, S. 273, zur deutschen rber-
setzung eines Kapitels aus der Chronik des Hamza al-Isfahani) 1). 

1) Diese tbersetzung mit den Anmerkungen blieb unbeachtet in Gottwaldts-
lateinischer, welehe Becher benutzt in seiner Abhandlung: Bibel und bibl. Ge-
schichte in d. muhammed. Lit. (Kobaks Jesch. VIII, I ff. 38 ff.). — Ich bemerkte 
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Der Namen Maria fiir die Schwester Mosis beruht offenbar auf Identi-
fizierung der letzteren mit der Mutter Christi , welche fast iiberall 
auf Muhammed selbst zunickgefiihrt wird; auch Grimme (Muhammed, 
Munster 1892, I, 99) 	nimmt 	den 	„krassen Anachronismus" 	an, 
welchen, wenn ich mich recht erinnere, Pautz dem Propheten nicht 
zatraut und mit kiinstlicher Auslegung abzuweisen versucht. 	Die 
„Propbetin Maria" soli ohne Zweifel Mirjam sein , wenn auch in 
ihrem Gesprach mit „Aron" dieser Namen erst in den tbersetzungen 
aus Aros geworden scheint (s. unten 5.). 	Moses befiehlt der Maria, 
das „philosophische Feuer anzuziinden (Allegoria Sapientum, Dist. III, 
p. 74) ; hangt diese Allegorie mit dem brennenden Dornbusch zu- 
sammen ? 	Nach muhammedanischen Legenden heiratet Mirjam den 
K or a h, dessen Reichtum in alten jiidischen Quellen sprichwortlich 
geworden, also durch die Alchimie seiner Gattin. 

Maria die Koptin 	(.2,;t,.-Ei ti) 	oder Agypterin (Fihrist 	p. 353, , 
354, 360, franzosisch bei Berthelot III, 29, 30, 40, H. Kh. V, 276, 
ZDMG. 	20, 487, 	Catal. Br. Mus. 	p. 465) 	ist 	schwerlich 	ohne 
weiteres 	von Mirjam 	abzuleiten. 	Sollte 	hier die 	„heilige 	Maria 
aegyptiaca" gemeint sein , welche mit dem Presbyter und Monche 
Z osim as in den Versen des Erzbischofs Hildebertus Cenomanensis 
(gest. 1139, 	Fabricius, Bibl. Lat. inf. III, 239) gefeiert wird, und 
fiber deren vennutliche Zeit man nicht sicher ist? 	Ich konnte mich 
nicht entschliefien, die weitlaufigen Erorterungen in den Acta Sancto-
rum zum 1. April (ed. Antwerpen 1675 p. 67 f.) de S. Maria et 
Zosimas , durchzugehen , wo p. 83 das Gedicht Hildeberts und zu 
Anfang fiber Maria neptis Abrahae auf den 16. Marz verwiesen 
wird. 	Uber den Alchimisten Zosimus (s. auch Rosinus, Rosmus u. s. w. 
ZDMG. 1, .365) spreche ich mehr in der erwithnten Abhandlung. 
Die Koptin Maria heiBt auch die Frau Muhamrneds , Mutter Ibra- 
hims (Grimme I, 141). 	Die Koptin in der Alexandersage (bei 
Spiegel S. 49) ist 	vielleicht 	von der Alchimistin abzuleiten? 	Als 
Tochter des Konigs von Saba erscheint die Alchimistin in einer 
jiingeren arabischen Quelle (franzosisch bei Berthelot III, 125, ein 
Fragm. bei Rosen, Catal. etc. de l'Institut des langues or. p. 150, 15) , 
vielleicht unter Einflun der Legende von der Konigin von Saba, 
die allerdings arabisch Balkis a heil3t1). 	Maria ,Sicula" (woher ?) 
in Catal. Lugd. III, 196 bei 'Habib erledigt sich von selbst. 

3. 	"Ober Maria als Alchimistin s. Schmieder , 	Geschichte 
der Alchimie S. 48-50, Hoefer, Hist. de la Chimie I, 271; Kopp, 

1. c., 	dass t.,.2i5.-  eine Ableitung von 01773 aus Ilt beweise; 	dasselbe meint 
auch Fraenkel, s. Jew. Quart. IX, 607, XIII, 640. 

1) Diesen 	Namen miichte ich (in 	Frankels Zeitschr., 	1845, S. 273) 
aus Malika Saba erklhren; vgl. Nicoll, Catal. Add. zu p. 154, Anm. 6, such 
fiber i.0".14, das ich 1. c. S. 327 irrtiimlich in L:S'M verandern wollte; s. das. 
S. 448 u. and. 
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Beitrage zur Gesch. der Chemie II, 1869, S. 406, 411; 	Borellius, 
Bibl. Chico., Heidelberg 1656, p. 146 und 232, scheint wenigstens 
zwei dieses Namens zu unterscheiden, 	s. unten 4.; 	Carini, Rivista 
Sicula t. VII (1872), 	der von 	einer 	alchimistischen Literatur der 
Rabbinen und Kabbalisten trifumt , 	die 	er studieren masse, fand 
die Erwahnung von Maria und Aron (fur Aros, p. 161, 179) und 
erlaubt sich (p. 44) die unerkennbare Einschiebung „a suo fratello" 
mid die Auslegung Aronne! 	Er hat 	zwar Hofer gelesen1), aber 
nicht von demselben gelernt oder angenommen , dal3 der Verfasser 
ein polemisierender Christ war, und Maria vielleicht fur Isis sub- 
stituierte. 	Allerdings schliei3t Heifer mit den Worten: „Le champ 
est ouvert aux conjectures". — Bei Berthelot erscheint Maria oft 
genug , 	d. h. 	in 	seinen syrischen (Bd. II, 243, 281 Zosimus und 
Demokrit),• arabischen und lateinischen Quellen, die Indices zu Bd. I 
und III geben 14 und 80 Stellen an — so da13 man sich wundert, 
bei Hofer I, 242 	zu lesen: 	„aucun des philosophes de l'art sacra 
ne fait mention des &its de Marie sur la pierre philosophale ; 
ich hebe das Wort ecrits hervor ; 	es 	gilt hier im beschriinkten 
Sinne 	von 	Tit eln 	bestimmter 	Schriften. 	Die 	Frage 	ist 	aber 
scharfer zu fassen: 	Ist Maria als 	angebliche V e r fa ss erin von 
Schriften iiberhaupt anzusehen ? 

4, Ich babe nicht alle Stellen bei Berthelot nachgeschlagen r), 
aber 	so viel ich 	gesehen babe , 	geht 	alles 	auf ein G esprach 
zwischen ilir and einem Alchimisten Aros zurtick , fiber welchen 
ich unten (5.) das Notige heranbringe. 	Die altesten Quellen dariiber 
skid wohl griechiseh - christliche 	(Zosimus , 	Syncellus), 	die wahr- 
scheintich aus syrischen Quellen (Berthelot II, 243, 281) in arabische 
fibergingen 3). 	Wie sich dazu das Fragment des Gespraches verhalte, 
welches lateiniseh erhalten ist, konnte nicht ohne genaue Vergleichung 
des gesamten Stoffes, vielleicht auch nach einer solchen nicht mit 
aller Sicherheit ermittelt werden ; sind doch die Nachrichten Hotels 
und selbst Berthelots 	nicht 	einmal 	fiber 	die 	lateinischen Drucke 
hinreichend. 	Ich beschranke 	mich also 	auf eine Notiz fiber die 
mir zuganglichen zwei Drucke und einige Mss. 

1) Nach p. 161 Anm. hiitte Hofer die Turba philosophorum ediert, welche 
im Ms. Speciale (p. 177) 	sub 	Stefrino 	[lies Stefano? s. ZDMG. 50, 3651 au- 
sammen kommt; Anf.: dixit Theotorus (so) rex etc. — wenn und w o? 	Im 
Art. Hofer der Biogr. univers. steht nichts darilber. 	In der Hist , I, 291, fertigt 
er dies gedruckte Buch so ab, dal3 eine Ausgabe kauin denkbar erscheint. 

2) In der tbersetzung aus dem Fihrist (S. 353 Z. 27 zwischen Stephanos 
und Djabir, 	s. II, 190, S. 357 Z. 5) setzt Berthelot HI, 35 	(vgl. S. 29) 	hinter 
'Id a r a b i in Parenthese Maria mit Fragezeichen. 	Dieser Namen diirfte vielleicht 
,.3... 	zu lesen, und Salim al-Harrani gemeint sein, der bei Nicoll, Catalog p. 206 
vorkommt; vgl. Salim (........) b. Faradj, Fihrist S. 353 Z. 28, bei Berth. III, 28. 

3) Berthelot HI, 180 bezeichnet Maria als „personnage gnostique", wundert 
sich aber ilber die Worte: „notre seigneur le Messie" in dem arabischen Texts; 
er verweist auf seine 	Collection des alchim. 	grecs, franzosische Obersetzung 
p. 90, 235, 385. 
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Ein alchimistischer Dialog zwischen Maria der Alexandrinerin 
und Aros soil aus einem ar ab isch en Ms. in Paris iibersetzt sein 
in 	dem anonymen , aber von Jos. Taylor verfatiten Buche : Lives 
of Alchymistical philosophers, London 1815, p. 362, nach Nicoll 
(Catal. p. 206 	— nach Catal. impr. libr. in Bibl. Bodl. I, 37 ist 
das Buch 1805 gedruckt ; die hiesige K. Bibliothek besitzt es nicht), 
Ist jenes Ms. etwas anderes als die von Berthelot benutzten, worin 
Stellen 	aus jenem Dialog zitiert werden? 	so namentlich III, 83 ff. 
aus 'Habib (ebenso Ms. Leiden), der wohl aus Zosimus schopft. — 
Lat einisch besitzen wir eigentlich nur eine kleine Abhandlung, 
zuerst, so viel ich web3, 	in der Sammlung : 	Artis auriferae quam 
Chemiam vocant vol. I, Basil. (1572) 1593, p. 319-24, anfangend : 
„Convenit Aros philosophus cum Maria prophetissa sorore Moysi (so); 
dem Ende (propter oasis Hermetis ignorantiam) folgen 6. lateinische 
Verse (sequuntur versus), anfangen: „Maria mira sonat breviter", 
wahrscheinlich von einem Kopisten herrahrend , 	darauf : 	„Explicit 
li b e r Mariae sororis Moysi (so). 	In dieser Schlutiformel kann man 
nicht mit Sicherheit die Annahme finden, daIS Maria V e r f a s s e rin 
des Buches sei. 	P. 320 Z. 4 und 322 1. Z. wird 	„Hermes in 
(omnibus) libris suis" angefuhrt. 	Bis p. 320 Mitte handelt es sich 
um Alchimie uberhaupt. 	P. 323 werden die Stoici erwahnt. 

Zu meiner nicht geringen rberraschung fand ich einen wort-
lichen Abdruck dieses Dialogs mit unbedeutenden Varianten , z. B. 
am Ende : propter eorum ignorantiam, die Verse ohne tlerschrift, 
das Explicit und der Titel fehlend, da dieser Dialog als „Distinctio 
(fur Kapitel , 	arabisch 3,4:6 ?) 	vigesima septima" eingerlickt ist in 
die „Allegorise sapientum", welche im Theatrum Chem. V und in 
Mangets Bibl. Chem. I, p. 94-96 (Ed.i, n. 27) abgedruckt sind. Erheb- 
Bch ist allerdings die Variante Aron fur Aros (s. unten 5.), die nicht 
etwa 	ein einmaliges Versehen , 	sondern in den einfiihrenden, hier 
durch Kursivtypen hervorgehobenen Worten : Dixit A. durchaus 
wiederkehrt. — Der VI. Band des Theatr. Chem. (Argentor. 1661, 
p. 479) enthalt Ex cerpta 	ex interlocutione Mariae prophetissae, 
sororis Moysis et A a r onis habita cum aliquo philosopho dicto 
A r o s 	de 	excellentissimo opere trium horarum. 	Dieses Exzerpt 
beginnt : Accipe gummi album et rubrum quod est Kibric (vgl. 
Ed. 1593, p. 320: Recipe alumen de Hispania gummi album et 
rubrum) und 	endet p. 480: 	„non est vas ignorantium sed 	est 
mensura ignis tui". 	Darauf folgt Othelii explicatio verborum Mariae 
bis p. 487 Z. 2. 	Der Abdruck 	dieses Torso in anderer Rezension 

1) Berthelot I, 255 	schreibt 	die Allegorien (sans doute) 	einem Ju d en 
zu, ohne Grnnd, wie ich anderswo erortere. 	Was er als eine kiirzere und Otero 
Rezension derselben bezeiehnet, 	sind die XV Exercitationes in turbam, in 
Bibl. 	Chem. I, 494, 	schon 	in Artis 	aurif. I, 154, 	anscheinend verschiedene 
Sehriften; die Allegoriae super librum Turbae, daselbst p. 139-45 sind von 
beiden verschieden. 	— Nachtriiglich fend ich bei Borellius p. 1: 	,Aaron (so) 
in Allegoriis sapientum laudatur" ohne Hinweis auf Aros. 
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geschah 	vielleicht 	wegen Othels Kommentar (Othelius fehlt bei 
Borellius). 	Hofer p. 272 zitiert zuerst die Ausgabe des Fragments 
(ohne J4hreszahl) und fiigt hinzu : „Ce dialogue est reproduit" dans 
Allis aurif. etc. 1610; das erklart vielleicht, warum Berthelot 111,12 
nur 	die Excerpta 	zitiert, iibrigens ohne darauf nither einzugehen. 

Hands chri ft e n werden schwerlich wesentlich anderes enthalten, 
wie z. B. die Epistola Marie profetisse (so) ad aron de toto ma- 
gisterio, Ms. Speciale bei Carini , Riv. Sic. VII, 179 n. 47, 	wovon 
oben 	(3.) 	die 	Rede 	war; 	Conversio Aros 	cum 	Maria profetissa, 
Ms. Boil. Ashmol. 1416 29  (Black, 	Catal. p. 1132), 	1448 4, 	1472 
p. 906-909 , 	englisch daselbst n. 1487 5  und 1492 8  (Black, 
p. 1375); in Ms. Wien IV, p. 141 n. 5309 f. 252/3 und nochmals 
f. 336/7: 	Liber 	interrogationum 	et responsionum Aaron (so) et 
Mariae; anfangend „Convenit 4 , Ende „ignorantia vasis". 	Auch Bo- 
rellius p. 146 hat Maria prophetissa, Epistola Chimica ad Aaronem 
(so) 	ex 	Ripleo (dessen Schriften p. 189 aufgezahlt sind); 	Epistola 
Eng. Catalaunica etc. 	(so) 	valde 	antiqua aliudque ejus 	opus 
chimicum prolixius , leider ohne Quellenangabe. 	Von 	einem aus- 
fiihrlichen Werke 	der Maria ist mir sonst nichts bekannt. 	Un- 
mittelbar 	darauf folgt: 	Mariae, 	Moisis 	sororis 	dicta 	Chimica in 
allegoriis sapientum et in arte (lies Artis) Auriferae extant. 	Dann: 
In Mariae 	proph. 	opusculum , 	Commentaria Anonimi (so), 	cum 
Comment. ejusdem in Sendivogium , in 8°. Germanic e. 	Dieser 
deutsche Kommentar findet sich nicht unter Sendivogius (Michael) 
p. 199 ; unter (dem identischen) Cosmopolite p. 64: Anonimi Comm. 
Gennanica in ejus 12 capitula et Epilogum. 	Vide Sendivogium. 
Diese vagen Notizen kann ich jetzt nicht weiter verfolgen; sie ge-
ntigen als Beweis, da5 Maria auch nach Deutschland gedrungen 
ist. 	Bei Borellius folgt noch p. 146: La Pandecte de Marie selon 
le Trevisien; ein so betiteltes der Maria beigelegtes Buch hat schwer- 
lich 	existiert. 	Pandecte 	ist 	wohl 	Lesefehler 	fur Practica. 	Im 
Nachtrag p. 232 hat Borellius noch Mariae Judeae Epistola vel 
Dialogus 	et (!) 	Practica 	ex 	Nasari ; 	dieser 	so 	oft 	zitierte 	Autor, 
such Giov. Bapt. Nazari, 	verfaBte verschiedene Schriften (p. 157); 
bei Borellius ist wohl die Concordanza di (so) Philosophi, 	Brescia 
1599, 4°, gemeint, die mir nicht zuganglich ist. 	Epistola, Dialogus 
und Practica 	haben sich als Titel 	desselben kleinen Schriftchens 
erwiesen. 

5. 	Der Namen des Philosophen , 	d. h. Alchimisten , der das 
Geheimnis der Kunst von Maria lernen 	will, lautet in alien mir 

bisher bekannten Quellen LM T und ist meines Wissens in denselben 
nicht weiter identifiziert. 	Wenn 'Habib 	(bei Berth. III, 89) ihn 
such als Konig 	bezeichnet, so hat das 	keine Bedeutung fiir die 
Entratselung dieses freindartigen Namens , da auch andere Alchi-
misten, wie Khalid b. Jazid, zu Konigen erhoben wurden (s. unten H.). 
In einem verd5chtigen Prolog zum arabischen Osthanes erscheint 
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der Namen abu Schaddad Khalid ibn a 1- Jazid u.j. 	Der Leidener 
Katalog (III, 392) 	er6rtert 	die Frage, ob dieser Namen den he- 
kannten Alchimisten bezeichne1); 	Berthelot (III, 13) bertihrt'diese 
Frage 	nicht; 	die Zusammenstellung ist nur als Zeugnis, ffir clie 
Gedankenlosigkeit des Erfinders zu verwerten. 	Abu Schaddad ist" 
so 	selten, 	daft diese Kunja im Fihrist und ibn al-Kifti gar nicht, 
in Hadji Khalfa einmal fur ibn Schaddad vorkommt; Khalid 'war 

kein Ubersetzer, also ist ti.; ohne Zweifel vom angeblichen Ge-
nossen Marias genommen und hier beigeftigt, urn die Autoritat des 
Buches zu erhohen, woftir Analogien auf diesen Gebieten nicht fehlen. 

In 	der That findet sich 0,.....6.3 cyj im Fihrist S. 353 Z. 28 	vor 
Khalid und erledigt sich hiermit die Konjektur Ahron bei Flugel 
II, 190 und meine Bemerkung ZDMG. 50, 363 Z. 9 v. u.; vielmehr 
ist Ly.,..b:J! eine falsche Konjektur im Fihrist, die zu begrunden ist. 
Berthelot, im Index zu Bd. III, p. 244, trennt „Ares ou Aros" 
von „Ares Elqiss', der nur p. 29 vorkommt. 	Im Index Bd. II, 
p. 375 komint nur Ares fiir Mars oder eM dem Planeten ent- 
sprechendes Metall vor. 	In ZDMG. 50, 364 unter Osthanes hatte 
ich auf „Die hebr. Ubersetzungen" S. 853 und die dortigen Zitate 
verweisen sollen (vgl. auch S. 236), und will hier noch berichtigen, 
dat3 im Index S. 1050 an der angegebenen S. 604 Anm. von Ares 
[Variante: Hal y] bei Albertus Magnus die Rede ist, der eM astro- 
logisches Introductorium verfaBt haben soli, anfangend: 	Signorum 
alia sunt masculini generis; hinzufiigend: excepto (?) quod in secundo 
tractatu agitur 	de 	interrogationibus 2). 	Ich babe in der Zeitschr. 
far Mathem. gemeint, Ares konne da Alzarkali bedeuten, spater 
dachte ich an 7i4ristoteles. 	Ich verzichte auf jede weitere Konjektur, 
sehe aber keinen Zusammenhang mit dem Aros der Maria, welcher 
mit Khalid zusararnengebracht ist. Solche eklatante Erfindungen 
sind fiir die Kritik der tberschriften von gro6em Werte. 	Die 
Variante Aron braucht nicbt gerade die Konjektur des lateinischen 
tbersetzers oder eines Kopisten zu sein; eM arabisches cy, am Ende 
des Wortes kann auch wie tii 	0 ausaesehen haben. 	Ein Araber kann 
aber nicht an Ahron gedacht haben, welcher bekanntlich durch 
Harun wiedergegeben wird. — Kopp, Beitrage II, 411 hat fur 
Aros Arsa s; im lateinischen Morienus (ed. Basil., p. 26) liest man: 

1) Einen spliteren spanischen Christen Khalid b. Jazid b. Ruma erwahnt 
O'seibia II, 41. — Der Alchimist wird auch oder Index.' genannt. 

2) Diese Bemerkung (Zeitschr. far Mathem. XVI, 388) hinter Zahel, habe 
ich 	(Arab. Lit. d. Juden , 	1902, 	S. 26) 	wohl irrtiimlich auf Zahel bezogen. 
Wie 	oben 	beginnt 	ein 	Anonymus , 	de Signis zodiaci tractatus

' 
 Ms. Bodl. 

Digby 38b, auch Ms. Amplon. Qu. 37413  (p. 626 Schum): Liber Ari st ot e li s 
de Signis et planetis; anfangend: „Signa etc. masculine etc.; Elide: Praecipue 
causant ventos. 
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Arsic anus ad Mariam; dieses Zitat, ohne Angabe der Stelle, ver-
anlaa Borellius p. 31 (mit Einschiebung von forsan affricanus) zu 
einer konjizierten Identifikation von Arsicanus mit ahnlichen Namen 
in der Turba philosophorum. 	Ich habe (ZDMG. 50, 360) diesen 
Namen auf Archigenes 	zurfickgeffihrt; 	die 	obigen 	Erorterungen 

ffihren . zur tTberzeugung, 	dais Arsicanus in diesem Palle aus id,..)1 
direkt oder durch eine arabische oder lateiniscbe Mittelquelle ent- 
standen sei, 	die Existenz eines Africanus in arabischen Quellen 
ist mir dabei sehr fraglich geworden. 	Borellius p. 4 nennt Africanus 
aus der Turba; ich finde aber in meinem alphabetischen Register 
aus alien drei gedruckten Rezensionen dieser Kompilation mit alien 
Varianten Africanus nicht, sondern nur aus Borellius. 	Berthelot 
I, 243 zahlt die von Morienus genannten Alchimisten auf, darunter: 
„Marie, Africanus (Arsicanus)'; woher diese Erklarung aekommen, 
ist nicht gesagt; sie ist unbegrundet und offenbar falsch. 	Eben- 
sowenig finde ich Africanus in zwei Namen im Fihrist S. 353 Z. 24. 
(..Y:',""1...c-ii soil nach Berthelot III, 28 vorl. Z. (oder dem franzosischen ,-- 
thersetzer Houdas ?) Africanus sein, wo 	dem Araber Ls  ii_15:55_f! so - 
nahe gelegen batte. 	Wer soil fiberhaupt der von Stephanus ge- 
nannte Afrikaner sein? 	Unter 10 Traktaten (z.3.SLi..,4) Djabirs, welche 

sick auf altere Autoren beziehen und als c.:4-st:-<1..kc_.-z (Emendationen, 
emendierte Rezensionen?) bezeichnet werden (in der franzosischen 
tbersetzung bei Berth. III, 35 ist das Wort nicht wiedergegeben), 
nennt Fihrist 357 Z. 4 Ly....ilid t 	1..)1.--‘A..stAal.a. 	In Berthelots tTher- ) 
setzung III, 35 Z. 5 wird zu Arkaghanis Africanus als Konjektur 
mit Fragezeichen hinzugefilgt; bier liegt Archigenes gewif3 naher. — 
.A.uch ein Bruder des Aros hat sich gefunden, d. h. ist erfunden; 
bei Borellius p. 158 liest man: „N ephan din frere d'Aros, autheur 
(so) chimique", ohne Angabe der (franzosischen) Quelle. 

We r ist Aros? 	Zunachst ist zu erinnern, dai3 nicht einmal 
die Aussprache des Namens durch Vokale gesichert ist 1). D'Herbelot, 
Art. Orous (Onus in der deutschen tibersetzuu„a, Ausg. Halle 1789, 
III, 717), behauptet, die Araber gebrauchen diesen „griechischen& 
Namen fiir Hermes! 	EM Beleg daffir fehlt und existiert schwer- 
lich. 	Chwolsohn (Ssabier II, 801, auch angefiihrt in Catal. Mss. 
Lugd. Bat. III, 801) erklart ihn als Or pheu s; fiir Berthelot ist 
die Identitat 	mit 	dem 	agyptischen Horus eine so abgemachte 
Sadie, dal er dem Namen Aros stets den letzteren in Parenthese 
beifiigt, ohne Hofers Maria fur Isis heranzuziehen. 	Ich liabe (ZDMG. 

1) Der Leidener Katalog III, 192 setzt den Volta' '; die Zusammenstellung 
mit Theodorus•(s. unten) ist ftir den u r sprii nglic hen Vokal nicht beweisend; 
s. Rosen, Catal. de l'Instit. etc. p. 131. 
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50, 363, 	wo 	noch Orfoleus bei Borellius und Morfoleus in der 
Turba auzufiihren war) bemerkt , daft beide Erklarungen eine un-
gewobnliche Namensverwandlung voraussetzen, und obwohl weitere 
Porschungen sehr gewaltige Umgestaltungen ergeben, sind doch bei 
solchen, wenn sie iiberzeugend sind, auch vermittelnde I:T bergange 
vorhanden , welche zugleich erklaren und beweisen; ich darf wohl 
auf 	Maserdjaweih 	hinweisen , 	dessen 	Entstellungstabelle 	ih 	der 
ZMIG. 53 , 430 gegeben ist. 	Nach diesem Unglaubensbekenntnis 
sollte 	ich eigentlich mit einer zuverlassigeren Erklarung sehliefien, 
allein ich lasse lieber ein — Unwissenheitsbekenntnis folgen: 

Urn das Material caber Aros zu vervollstandigen, mag bier noch 
ein Zitat folgen, welches ich bei Berthelot vermisse. 	In der Be- 
schreibung des von Berthelot edierten Ms. (von al-`Habib) wird auf 
p. 80 	ein 	841 t...k:Stko..4 	zitiert , 	woriiber (?) Konig Theodorus 

,.._ 
(/),.),3_,.6:0 den Weisen u...)1 fragte (31......., unklar). 	Der Katalog filgt 
hinzu, dati dasselbe Zitat sich in Ms. 1272 finde ; letzteres enthalt 
den Kommentar des Djildaki zu einem Werke von zweifelhaftem 
Autor ; es ware daher noch zu untersuchen , ob das Zitat dem 
Kommentator oder dem kommentierten Buche angehore. Der edierte 
Text und die franzosische Ubersetzung (Berth. III, 76 ff.) geben die 
Seitenzahlen 	des Ms. nicht an ; 	man kann also nicht kontrollieren, 
wo jene 	Stelle 	zu suchen ware; 	die Liicken und unleserlichen 
Stellen, von denen Houdas in seiner Notice spricht, sind im edierten 
Text durch Punkte bezeichnet. 	Auch abu 1-Hasan al-'Halabi, fiber 
welchen ich nichts Naheres finden kann, in seinem alchimistischen 
0,s 15..4:...1i (Ms. Bodl. 	bei Nicoll p. 206 n. 250) 	tadelt insbesondere 

(...,t)I, 	Verfasser 	des 	81.4. 	L.) L:4_,<, welcher dem Konig Theodorus 
(arabisch wie oben) allerlei vorgefaselt babe (alucinatur). 	Wir haben 
bier die in naorgenlandischen Sagen (Prinz und Derwisch, aus dem 
Leben Buddha's, Anuschirwan u. s. w.)1) typische Zusammenstellung 
eines Weisen und eines Konigs, wie Morienus und Khalil b. Jazid; 
und wie Aros auch als Konig  bezeichnet wird, so erscheint Theodorus 
auch als Autoritat; zu denZitaten in ZDMG. 50, 365 (Carini auch 
p. 177 und unter Markos S. 363) kommen noch bei Berthelot I, 89, 
II p. II, III und 32; 	Zosimus schreibt an Theodorus grie- 
chisch, III, Noten zu p. 69, 71 (70 im Index p. 254 ist Druck- 
fehler), 109. 	Muhammed b. Umeil (oder Amjal) al-Tamimi, in 
seiner gereimten und von ihm selbst kommentierten Epistel Odi....)) 
der Sonne an den Mond (d. h. des Goldes an das Silber) 2), zitiert 

1) Mehrfache Beispiele babe ich anderswo gegeben; Safandja Klinig von 
Said und Markusch,. Konig von Agypten , nach Berthelot III, 124 Markus 
graecus , 	vgl. ZDMG. 50, 363 und weiter unten Muhammed b. Umeil (bei 
Rosen 1. cit., p. 132 Saafadja). 

2) Epistola chimica Solis et Lunae, obne weitere Angabe bei Borellius p. 83. 
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Stellen aus dem Gesprache des Weisen Aros mit Konig Theodorus 
(U)3_ .. 	Ms. 198 des Petersburger Institut 	des langues orient.; •• ..1) / 
in einer solchen (in Rosens Katalog p. 135) wird als Quelle aus- 
driicklich r*" -,) • / 	d. i.Zosimus, genannt und ist von den sieben . 
Bildern (r.1.;.,..!)1) und Osiris (u...)..t...3f) die Rede. 	In einem anonymen 

t• 	0.4...X.... 	0J 	C)c 	Lsizilt 5._,-\..4 	(daselbst n. 201 `-'• Rosen p. 139)2) e).)3 	 - 
wird (...r.)f im v.:.)1..4- 	1 /4...si-4-‘d.a.1 zitiert, hochstwahrscheinlich aus dem 
soeben erwithnten Buehe des Muhammed b. Umail, dessen Namen 
Rosen selbst unter den zitierten angibt. 

6. Zur Erganzung und Begriindung 	des oben angedeuteten 
Zusammenhanges zwischen K o r al und der Schwester Mosis, der 
erst spater durch islamitischen Eklektizismus der biblischen Legen-
den zu erklaren ist, gebe ich nach den jiidischen Quellen die bier 
in Betracht kommenden Charakterztige in Kurze; auf eine Unter-
scheidung der Quellen kommt es dabei nicht an; sie sind: Talmud 
Jerus., Traktat Synhedrin Kap. 11, § 5 in dein Komm. des Samuel 
Jafe , wo Korah der Schatzmeister (r-ito,r) des Pharao genannt 
wird; Talmud Babli Synh. K. 11, f. 109b, 110, Tr. Pesaclaim 119; 
Midrasch Rabbot zu 4. B. M. K. 18 gegen Anf., 	f. 202 d, 203 
Ed. 1732. 

Nach diesen Quellen war Korah gescheit (rip0, ja weise (tmrt); 
sein Reichtum war so grog , dalI die Schltissel zu semen Schatz- 
kalomern 	300 Maultierlasten (!) wogen; er war Pharaos Schatz- 
meister; er fand einen der Schatze, die Joseph verborgen hatte —
ob Kier altagyptische, mit den Pyramiden zusammenhangende 
Legenden einwirkten? vgl. L'Abrege des Merveilles ed. Carra de 
Vaux (ZDMG. 57, 504), wo after von geheimgehaltenen Schatzen 
agyptischer Konige erzahlt wird. — Korah tat bei dem drohenden 
Ende Sae; man streitet dariiber,  , ob er zu den Versenkten oder 
Verbrannten gehore. 	Korah Nolte sich Rat bei seiner Frau, 	auf 
welche die T o rh e it in Spr. Sal. 14, 1 angewendet wird, vielleicht 
vermoge einer Analogie von Seresch (Hamans Frau, bei den Juden 
noch heute Bezeichnung einer niedertrachtigen Frau, ohne andre 
Begrtindung als ihre Gattenschaft). 	Die j ti dische Legende weill 
auch nichts von einer Verbindung Mirjams mit Korah oder dem 
Stein der Weisen, fiir welchen ich tiberhaupt keine hebraische 
Bezeichnung oder Erwahnung vor der neuern Zeit kenne. 

1) Vgl. das alchimistische 	und astrologische Buch de Imaginibus oder 
do Luna, woriiber s. Zeitschr. f. Mathematik XVI, 171 ; ZDMG. 50, 192 n. 8. 

2) Uber die Wage bei den Alchimisten (vgl, Jeschurun, her. von J. Kobak, 
lx, 85) s. Berth. I, 337, 338; III, 19, 131, 139 Ebersetzung einer arab. Schrift 
von Djabir. — Die Frag en (Probleme) bei Aristoteles , Djabir and Alfarabi 
(III, 151) dfirften parodiert sein von Abraham ibn Esra, Ed. Day. Kahana, 
A. b. E., Warschau 1898, Bd. II. 
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1)ie Legenden der Muhammedaner fiber Korah sammelte schon 
cl'Ilerbelot 	(Artikel 	Caroun, 	II, 	123/24 	der 	deutschen Ausgabe 
1785), 	s. 	auch 	G. Weil, Bibl. Legenden u. s. w. S. 181/82; Ull- 
mann, Koran 28, 76, S. 335. 	Korah heist in der Bibel h. -irnr,  
b. ',rip ; 	Weil gibt arab. Jassbar b. Fahit, offenbar ein Lesefehler 
fur Kahit; d'Herbelot gibt: Masaab b. Jasib (wiederum filr•Kahit), 
Gemahl der Kolthum; dieses Masaab fur Ja`shar hat nichts zu tun 
mit dem Namen des zweiten Pharao, bei d'Herbelot II, 204; vgl. 
Walid. 	b. Muss'ab bei Dieterici, Der Streit S. 270. — Korah als 
ungliicklichen 	Alchimisten 	erwahnt 	schon Razi in 	seinem )5.1 
bei 	Fleischer, Catal. Lips. p. 509 b, 	wo die Alchimie auf Adam, 
Seth, Idris [= Henoch], Abraham, Moses, David, Alexander, Mu-
hammed, Ali zurfickgeffihrt wird. 

II. 	Avicenna. 

Avicenna 	bildet 	ein 	diametrales 	Gegenstiick 	zu 	Maria 	der 
Prophetin. 	Wir befinden 	uns hier betreffs der Person auf histo- 
rischem Boden , wahrend die 	beigelegten Schriften der kritischen 
Untersuchung bediirfen. 	Die Quellen fiber Avicenna beginnen 
mit einer kurzen Biographie , 	redigiert und fortgesetzt von einem 
Schiller 	desselben, 	die 	wir im 	arabischen Original 	und in einer 
lateinischen 	Ubersetzung 	aus 	dem 	XVI. Jahrhundert 	besitzen1). 
Die jfingsten, Quellen sind: Brockelmann, Gesch. d. arab. Lit. I, 452 
und Carra de Vaux, Avicenne, Paris 1900 (in der Sammlung: Les 
grands philosophes); beide kennen nicht meine, an Hanebergs Ab-
handlung ,,Zur ErkenntniBlehre von Ibn Sina und Albertus Magnus' 
(aus 	den Abhandl. der k. Bayr. Akademie I. Cl. Bd. XI, 1. Abt. 
S. 191-269) geknilpften Auseinandersetzungen in der Hebr. Biblio-
graphie X (1870) S. 16-23, 53-59, 72-78, wo ich unter anderem 
(S. 54) bemerke , 	daB man das Werk „al-Nadja" nicht einfach als 
in Kompendium von „al-SchifS" bezeichnen sollte ; — Carra de 

Vaux schreibt noch immer: Ii en fit un abrege. — Die gegen-
vvartige Notiz hat es mit Avicenna nur als Alchimist en zu 
tun; 	es wird sich allerdings dabei ergeben, 	dal diejenige Schrift, 
.an deren Echtheit am wenigsten zu zweifeln ist , auch fur den 
Philosophen und Arzt au verwerten ware. 

Man ist aber in bezug auf die Quellen nicht am besten daran. 
Selbst von arabischen Titeln ist nur ein einziger bekannt, von ara- 
bischen Mss., 	wie 	es 	scheint , 	kein einziges; 	bei den lateinischen 

1) 	Die Iateinische Ubersetzung (s. Hebr. Bibliogr. X, 78) 	ist nicht von 
Massa selbst, sondern von Marcus Fadella (Wiistenfeld, Die latein. Ubersetz. 
S. 125); in welchen Ausgaben des lateinischen Kanon sie aufgenommen sei, be- 
clarf noch 	der Eriirterung. 	Alb. Haller, Bibl. med. pract. I, 384, 	bezeichnet 
eine Ed. 1535 	mit 	einem Asteriskus, 	also 	nach Autopsie; 	bei 	dem 	so ge- 
nauen Choulant (Gesch. u. Lit. der alteren Med. 1841, S. 365) findet sich diese 
Ed. nicht, die Vita erst in Ed. 1582. 
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gedruckten Schriften, welche den Namen Avicenna fiihren, hat man 
eine zweifache Moglichkeit der Unterschiebung zu erwagen, 
die auf diesem Gebiete nicht selten ist, 	namlich 	eines arabischen 
Originals 	einer 	lateinischen 	tlbersetzung 	oder 	einer 	lateinischen 
Schrift eines Anonymus. 	Eine ausreichende Zusammenstellung der 
betreffenden Drucke und Mss. ist mir nicht bekannt; fur die hier 
folgende kurze Aufzahlung benutze ich hauptsachlich den Catal. 
impr. libror. in Bibl. Bodl. I p. 148 ; 	Borellius, Bibl. Chico. p. 34; 
Wiistenfeld , Gesch. d. arab. Aerzte S. 73 und einige Kataloge von 
lateinischen Mss., die ich bier nicht naher angebe , weil diese Auf-
zahlung nur dazu dienen soil, etwaige Erganzungen von seiten der 
(wahrscheinlich wenigen) Leser hervorzurufen. 

1. Lib. Animae; 	2. Portae elementorum , vor n. 1 gedruckt; 
3. Epistola ad regem Hasen (ob die Risala an den RaYs Abu'l- 
Hasan Sahl b. Muhammed etc. bei Wastenfeld 1. c. S. 72 n. 39 ?), 
im Theatrum chemicum IV, Argentor. 1613 — dieser Band fehlt 
leider 	in 	der 	hiesigen 	Kgl. Bibliothek; 	4. Lapidis 	philosophici 
declaratio filio suo (!) Alboali, im Theatr. chem. IV ; 	5. Tractatus 
de tinctura metallorum in Opuscula de alchemia veterum philo-
sophorum, Francof. 1550, 40, in der Kgl. Bibliothek nicht vorhanden; 
6. Tractatulus (de Alchimia) in Artis auriferae etc. 1, 405; 7. Aquae 
rubeae ad tingendum 4 spiritus sublimatos, in Verae alchemiae etc. 
Basil 1561 fol., 	auch 	eingeschaltet 	in 	Aristoteles , De perfecto 
magisterio; 8. Lumen 110V1113/ ab Avicenna extractum, Borel. p. 232 
ohne nahere Angabe ; 9. De Congelatione etc., woriiber s. Centralbl. 
fiir Bibliothekswesen , 	12. Beiheft, Leipz. 1893 S. 84 	(§ 66 	der 
arab. Ubers. aus d. Griech.). 

Carra de Vaux hat es zunachst mit dem Philosophen zu tun; 
man begreift , dafi der Alchimist ihm miller dem Wege lag und 
daher mit einer Note (p. 154) abgefertigt wird, wonach ein Buch 
„Turba philosophorum' oder Auriferae artis etc. Basel 1572 (C. 
scheint Turba mit der ganzen Sammlung zu identifizieren)1), einen 
tractatulus und de Congelatione von Avicenna enthalte. 	Dali aber 
diesem Gelebrten das bedeutende Werk seines Mitbiirgers Berthelot, 
worm 	syrische und arabische Texte abgedruckt sind, ganz unbekannt 
geblieben sei, ist kaum denkbar, und doch bietet Berthelot (I, 293 
—305) 	aber Avicenna 	ein 	besonderes Kapitel (VI. L'alchimie 
d' Avicenne), und zwar hauptsachlich nach dem interessanten Buch 
de Anima, zu dessen Druck Bas. 1572 das alte Pariser Ms. 6514 
f. 144 ff. (woraber Leclerc, Hist. II, 500 nicht recht Bescbeid weill) 
benutzt wurde. 	Es kann nicht meine Absicht sein, hier einen Aus- 
zug jenes Kapitels zu geben, urn so weniger,  , als Berthelot nach 

1) Der Titel lautet ungenau: Auriferae artis quam Chimiam vocant etc. 
sire Turba philosophorum; in der Ausgabe Basel 1593 richtiger: Artis auri-
ferae, quam Chimiam vocant volumen primum quod continet Turbam phil. 
aliosque antiquissimos autores (so). 
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der Beschaffenheit seines Werkes den chemischen Stoff im Auge 
behalten mug, allerdings obne die literarhistorischen Mitteilungen 
desselben auger acht zu lassen, welche ich hier hervorheben wetde, 
nachdem ich einige kurze Bemerkungen iiber Einteilung und Form 
des Buches vorausaeschickt habe. 

Dasselbe besteht' 	aus 10 „dictiones" (Malealat) von sehr ver- 
schiedenem Umfange, und es scheint fast, als ob die vorangehende 
Porta Elementorum eine Einleituna dazu vertrate. 	Die Behandlung 
des Stoffes geschieht teilweise in Formb 	von Belehrung eines S o hues 
(Berth. meint, es bedeute soviet als &Miler, gegen den Wortlaut 
z. B. p. 45, 59, 160, 358), teils in Form eines Dialogs zwischen 
,,Abnaly Abincine“ und dem Sohne „Abuzalem“, oder „Abinzalemi"I), 
nicht ohne Humor und Ironie. 	Einige Kapitel sind speziell der 
Charakteristik und Widerlegung von Vorgangern gewidmet, nament-
lich Jahie Abindinon (?), Geber, Abumazar (abu Na'sr = al-Farabi, 
die 	Stelle 	gebe 	ich 	anderweitig), 	Maurienus 	(vulgo 	Morienus), 
Abubecher 	. . . 	Arazi (fir al-Razi); 	ob 	das Zitat 	„Senior dixit" 
(VI C. 17 p. 317) aus „Zadith' genommen und fur die unsichere 
Zeit dieses alchimistischen Autors zu verwerten ist ? 	Die Bezeich- 
nung Senior (.*.4:•..ii) 	latit vermuten, 	dali 	hier 	eine Interpolation, 
etwa des unbekannten lateinischen tbersetzers , vorliege , wie wir 
dergleichen bald sehen werden, namlich aus der in I C. 6 p. 68 
eingeschobenen Liste von Alchimisten, die ich unten mit Benutzung 
der wenigen Varianten , welche Berth. I p. 301 if. aus Ms. Paris 
6514 darbietet , aus dem wohl schon selten gewordenen Drucke 
mitteile. 

Philosophisches und Physikalisehes hervorzuheben, ist mein 
Absicht nicht, aber eine vermeintliche personliche Bemerkung (bei 
Berth. p. 295) ist fur die Geschichte von Sentenz en interessant. 
Avicenna, wegen seines Wissens befragt, antwortet : 	I ch habe 
mehr an 01 gebraucht, als andere an Wein genossen 
(VI C. 17 p. 310); 	das wird schon von Plat o erzahlt und steht 
in der Perlenauswahl , 	welche von dem spanischen Zeitgenossen 
Avicennas Salomon ibn Gabirol herruhren soil 9.). 

Anhang. 
Nomina magistrorum istius artis (De anima I, 17 p. 66). 
Moil) dica tibi fili Abuzalemi , 	qui fuerat magistri, quos ego 

audiui , aut vidi, et sunt vsq. in ho.diernum diem a quibus multa 

1) Vgl. Abuhali seu Hasen fit. Hall, bei Borellius p. 2; Alboali als Sohn 
Avicennas s. oben S. 308 n. 4. — Ein Sohn abu Salim ist nicht bekannt. 

2) S. mein „Manna' Berlin 1847, S. 88 u. 107; vgl. Collectio Salernitana 
III, 100; 	Geiger, Gabirol S. 136; 	Choice of Pearls p. 137; 	De Gubernatis, 
Zoological Mythology II, 261; Eppenstein in Monatsschr. f. Gesch. u. Wiss, d. 
Jud. 	1896/97, S. 119. 
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poteris addiscere. 	Et 	elige ex eis bonos siue malos, Adam, Noe, 
Iariz1), 	Aramus, 	Squiliarupiz 2) 	leuf. nullum prophetam 
dicam tibi. 	Rex 3) 	Galud de Babilonia, 	Rebilogar beba- 
zuria, 	Isaac Iudeus de moiros, 	Ombre 	abelhata 4), alias 
abnabitalu i. 	Et ante istos alij gentiles. 	A ramus medianus 
et alius vltimus Zucrat 5). 	Bucrasb) flat6: Clary 7), Plinus8), 
Zaib, 	Zubaibar, 	Aristotel., 	Alexander, Casta filde- 
luca 9), Batlanunz10), 	Geber Abenhaell), Abimezer12) 
Alfarabi, 	Iahie 	Abendenon: 	Mahomet 	de (!) 	Razi. 
Pizagros13), Nitafors14), Abul, Caradisse15), Maurien16), 
Jacob Almonii., Abumazar, Albateli, Alaua, Rezinin), 
Cotahiva, 	Higer G e b e, 	et multi 	alij, 	qd tibi dicere non 
potui: de ChriStianis18) Johan. Evangelista, Prior alexandrie, 
Garsia cardinalis, Gilebert Cardinalis Hug. apostolicus 19) vel 
vniuersalis 	archiep., 	Penus monachus , 	Durandus 	monachus, 
Virgil. 	almortid, Dominicu s, Egidiu s, magister hospitalis 
Ierosolomitani, qui traxit 2°) libr ii d e 12 5. Lapidibu s, 	Epis- 
copus, Antroicus, Dominus21) de ponderibus. 	Et iste episcopus 
docuit me magnum magisterium in Africa: et dixit quod acciperem 
aurum vin [lies vivum]. 	(Hier folgt Sachliches, das ich weglasse.) 

(Pag. 68) 	Et 	Iacob 	alhartarne 22) Iudaeus 	docuit me 
multas res, qui erat acuti ingenij: et adhuc dicam tibi, quod me 
docuit, Deo volente , corrigo te. 	Si to vis naturaliter esse philo- 
sophus, dico tibi per sensum, et, ex parte legis vbicunque sis: 
quod audias hominem sapientem, ut eas et discas ab eo cuius- 
cunque legis sit. 	quia lex et prophetae dicunt: Non interficias, nec 
furtum facias: non facias fornicationem: quod tibi vis alij veils 
et ne sis 	maledicus. 	Modo 	finiemus 	capitulum istud. et  finitum 
est, Deo gratias. 

Bemerkungen zu dieser Liste. 
En allgemeinen ist zu bedauern, daBBerthelot nur eine Reihe 

von Namen meist in franzosischer Form aus dem Ms. mitteilt, 
ohne Rticksicht auf die lateinische Ausgabe and auf das Zitat bei 
Vincenz von Beauvais, unter welchem er kurz vorher (p. 280) in der 
Aufzahlung von zitierten Arabern auch Avicenna, de Anima erwahnt, 
allerdings ohne Angabe der Stelle, welche nailer oben angegeben 
ist; 	J. Guttmann hat in seinem Artikel: 	Die Beziehungen des 
Vincenz von Beauvais zum Judenthum (Monatsschr. f. Gesch. u. Wiss. 
d. Jud. 1894/95, S. 214, auch 	aufgenommen in desselben: 	Die 
Scholastik des 	13. Jahrhunderts in ihrer Beziehung zum Juden-
thum u. s. w., Breslau 1902, S. 229) dieselbe besprochen, allerdings 
ohne auch nur von dem gedruckten Buche Notiz zu nehmen oder 
Berthelots Besprechung zu kennen. 	Die Vergleichung dieser drei 
Quellen fiihrt zu vorlaufigen Resultaten. 

Befremdend• ist die fast ganzliche Verschiedenheit dieser Liste 
von der Aufzahlung 	alchimistischer Autoren 	im Fihrist p. 351 
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(franzosisch bei Berth. III, 28/29), die auch Fliigel zum grolien Teil 
unerklart lassen mate (Fihrist II, 186). 	In den folgenden An- 
merkungen sind die Bemerkungen oder abweichenden Lesarten mit 
B., die des Vincenz mit Vz.') bezeichnet. 	Ich habe auch nur einige 
Namen 	zu entratseln gewagt , worunter zwei judische , die mich 
nicht wenig aberrascht haben , aber unzweifelhaft sind; vielleicht 
stammen sie von dem Juden Jakob, der Avicenna allerlei gelehrt 
hat. 	Ich habe die Form von Noten zu einem Texte far die be- 
quemste gehalten. 

1) Idris , Moyses (B. p. 301), letzterer Namen vielleicht fiir 
Aram us, was jedoch aus A brahamus geworden sein konnte, 
der bei Razi (oben Ende I) auf Idris folgt. 

2) Ob 	A eskulapius?? 	B. u. Vz.: 	Sejlia, 	dann 	Cora, 
Moyses. 

3) B. identifiziert 	ohne Bedenken den vermeintlichen Konig 
von Babylon mit „Kale& (Khalid , s. oben I) 	des Morienus , der 
aber Konig von Agypten sein soil. 	Ich lese ohne Bedenken : Res 
(fur Resch) 	und iibersetze 	„Haupt des Exils von Babylon", ti.5,1 
mr-ri'D , 	arabisch *ii..,,,31..g. 	 „)i , 	eine 	bekannte Wiirde , 	wortiber hier 
eine Verweisung auf eine Monographie geniigt (Die Haupter der 
Vertriebenen, von Felix Lazarus, in N. Brdlls Jahrbiicher fiir Yid. 
Gesch. u. Litt. X, Frankf. a. M. 1890). 	Ich lese den darauffolgen- 
den Namen: Rabbi Elazar ben Az arj a, ein Lehrer in der Mischna, 
mit welchem der Reichtum ausgestorben sein soil (W. Bacher, Die 
Agada der Tannaiten, StraI3burg 1884, I, 220); danach gehen dem 
Juden Isaak, iiber welchen ich mich jeder Vermutung enthalte, 
zwei andere voraus. 	„Bubachar" (d. i. der berithmte Arzt al-Razi, 
s. oben) bei B. scheint eine Variante (vielleicht vermeintliche Be-
richtigung) des befremdlichen „bebazaria". — Far de moiros, wohl 
Ortsnamen , scheint B. demones Gies demons") im Ms. gefunden 
zu haben , wohl wiederum eine vermeintliche Berichtigung , iiber 
deren einfache Wiedergabe ohne Racksicht auf den Druck man 
sich wundern darf. 

4) Ohne Zweifel Omar ben (?) al-Khattab , 	der 2. Kalif; 
„alias" 1. Ali ibn abi Talib (vielleicht aus A.bnabitaliu fur A-iv ?), 
vgl. abu Zeid, ed. Huart, frz. I, 163. 

5) Daftly scheint B. „Ostanes (?), Zoroaster" (?) zu setzen; ein-
facher ist Sokrates, der mehrfach belegt ist, auch in der Turba vor-
kommt; s. ZDMG. 50, 305, wo Z. 1 aus Bor. lies: Acsubofes, Suboserus. 

6) Ohne Zweifel fur Buerat (wie spatlatein. Hippocras), das 
Fragezeichen B.'s ist iiberfiiissig, „Sukrat und Bukrat" stehen schon 

1) 	Guttmann zitiert Speculum naturale, VII C. 87, wovon ich die Ed. 
Colon. Agripp. 1494 vergleichen konnte; hingegen ist eine undatierte Inkunabel 
in Riesenformat anders eingeteilt und das Aufsuchen sehr schwer. 	Guttmann 
zitiert auch 	das Speculum doetrinale XI, C. 107; in der Ed. Nurnberg 1486 
konnte ich an diesem Orte das Zitat aus Avicenna nicht finden. 
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wegen der Paranomasie zusammen, als imponierende Namen bei 
Gazzali, Tahafut al-Filasifa, Einleitung: Sukrat und Bukrat, Plato 
(bier Plato , d. i. Flaton fur Iflatun) und Aristoteles ; 	s. Die hebr. 
tTbersetz. S. 329; 	vgl. 	P. Cassel, 	Mischle Sindabar 	S. 19; 	Hebr. 
Ubersetz. S. 888 und abu Sa`d, in Catal. mss. orient. Lugd. Bat. III, 
274 n. 1386. 

7) Dafiir wohl Caton (?) bei Vz. und B., sehr unwahrschein-
lich ; es mull ein griecbischer Name sein. 

8) Offenbar Balinas 	(d. i. Apollonius) 	mehr 	als aus- 
reichend bezeugt; s. ZDMG. 50, 359 (Hebr. rbersetz. S. 845), wozu 
ich 	weitere 	Belege 	aus 	alchimistischen 	Schriften 	geben 	werde. 
Apollonius wird, wahrscheinlich zur Unterscheidung von dem Mathe-
matiker (Perg.), als r,,,A,ZIS2.11 ,..........I.A0 bezeichnet; es liegt also nahe, 
in dem bier folgenden Zaib ,....,..l. 	zu suchen; aber mit Zubaibar ist 
ohne Variante wohl nichts anzufangen, auch wenn es ein selbstandiger 
(griechischer) Namen sein sollte. 	Vz. und B. scheinen dafiir Virgil 
zu setzen, den Avicenna selbst wohl nicht gekannt hat. 

9) Costa ben Luca , welchem das Buch de Physicis ligaturis 
beigelegt wird, identisch mit de Incantatione, angeblich von Galen 
oder Honein, gedruckt unter dem Namen des Constantinus Africanus 
als Epistola ad Miura (s. Centralbl. fiir Bibliotheksw. 1893, S. 65). 

10) Ptolemaus. 
11) Ibn Ilajjan. 	 ' 
12) Abu N a ' s r. 
13) Pythagoras, ZDMG. 50, 364. 
14) Dafiir wohl bei B. „Theophraste" (?); wahrscbeinlicher ist 

Step banns (Istafanus), der schwerlich ganzlich fehlte (vgl. ZDMG. 
50, 365). 

15) Nach Abul fehlt wohl ein Eigenname , oder Abul ist mit 
Kardissa zu verbinden. 	Ich kenne nur ein ahnliches Gentilicium 
(.5.......&.11 im Fihrist. 	B. bietet hier nichts mehr, Vz. springt von 
Abimazar zu Joh. Evangel. 

16) Morienus, s. oben. 
17) Wenn man in dieser ungeordneten Liste 	zwischen 

Arabern an einen Griechen denken diirfte, so ware hier Zosimu s, 
auch 0 	latein. Rosinus, zu vermuten (vgl. ZDMG. 50, 365), ,-42.w 2  

der schwerlich fehlte. 
18) Diese Liste (mit Ausnahme von Job. Evang. — fur Garsia 

hat Vz. Garsius, B. Guarcia) ist nach B. entschieden eine Inter -
p olation, wahrscheinlich des rbersetzers — der also kein Jude 
war; ich kann hier auf B. verweisen , der erst hier (p. 302) zwei 
Namen bei Vincenz herbeizieht. 

19) apostolicus zitiert auch Guttmann aus Vz., die Ed. 1494 
liest Huck appellatus, wonach Huck ein Beinamen oder vulgarer 
Namen des 	hier eingeschobenen Guilelmus ware, 	daher 
auch die nachfolgenden Worte : „vel universalis archepiscop.", fehlen, 

   
  



Steinechneider, Zur alehimistischen Literatur der Araber. 315 

aber Penus monachus, der offenbar Petrus heillen muB und mit 
Durandus (Duranaus bei Guttmann Druckfehler) bei Vz. erst hinter 
Jacobus nachgeholt wird; beide Menche nennt Borellius p. 80 in 
umgekehrter Reihenfolge aus Quercetanus. 	Virgil almortid (wofiir 
Punkte bei B.) fehlt bei Vz., s. folg. Anm. 

20) 	extraxit Vz., wohl richtig, auch wenn Dominicus voran- 
geht , 	„ont 	traduit" 	bei 	B. schwerlich 	richtig, 	das Buch fiber 
125 Steine , wenn iibersetzt aus dem Arabischen, ware in meiner 
Abhandlung: Arabische Lapidarien (ZDMG. 49) nachzutragen. 

21) Daftir bei Vz.: Dominicus et Iacob Aranicus Iudaeus, qui 
me in ista arte non pauca docuerunt. 

22) B. iibersetzt (p. 302): la loi du philosophe dit; soil das 
im Pariser Ms. fiir „et prophetas" stehen, oder ist es ein Versehen? 

Der Jude Jacob heiI3t in unserem Texte alhartarne , was B. 
einfach ignoriert, anstatt die Lesart des Ms. anzugeben ; er heil3t bei 
Vincenz: Aranieus , und so bei Borellius aus dem Rosarium cum 
figuris. . Guttmann meint, das Zitat aus Avicenna konne sich nicht 
auf die Stelle erstrecken, wo Jacob zwischen Christen genannt sei, 
folglich ist Jacob ein Zeitgenosse des Vincenz. 	Wir finden ihn in 
unserem Texte am Schlua des Kapitels. 	Berthelot nimmt auch 
keinen Anstand, diesen Jacob als achte Anfiihrung Avicennas an-
zusehen. Wer Dominicus sei, das ist eine Frage, deren Beantwortung 
ich andern iiberlassen mu.B. 

Nachtraglich. 	(April 1904.) 
S. 300. 	(Mirjam und Maria) Rob. Falke, Buddha, Muhammed, 

Christus, 2. Aufi., Giitersloh 1898, I, 13, glaubt nicht bla an eine 
Konfusion, sondern geht so weit, zu behaupten (S. 14): „Muhammed 
besa3 gar keinen Wahrheitssinn!" 

S. 310. 	Die Practica der Maria erschien in deutscher tber- 
setzung durch Philipp Morgenstern „Islebensem" (aus Eisleben) 
in seiner alchimist. Sammlung in 2 Bdn., Basel 1613, I, 269-73, 
beginnend mit der Turba. Im Vor wort heiat es: „Durch die Miihe 
und Fleiss Gulielmi Grattaroli Medici" seien 	die latein. Originale 
gesammelt. 	In der Tat entspricht dies Buch der Auriferae artis etc. 
Bd. I (Basel 1572, 1593 , 1610). — Die Practica beginnt: „Aros 
der Philosophus stimmt ilberein mit .. ." (fiir: convent cum !). 

S. 310. 	Kopp, Beitr. III, 56-58 behauptet, das Buch de 
Anima, wovon die Porta Elementorum ein Teil sei, habe Avicenna 
gar nicht verfailt; far Zitate bei Vincenz und Roger Baco gibt er 
nicht die Stellen an. 

Ich benutze 	diese Stelle zur Berichtigung von Zeitschr. 57, S. 507, wo 
fur Sal. Buber lies Rubin, dessen ri-reo'rc Ila aus -mum Band V, Wien 
5634 aber noch 1873 erschien; vgl. such die Abhandl. desselben fiber Sefirot 
in ha-Eschkol, her. v. Asriel (Dr. J.) Giinzig, Bd. IV, Krakau 1902, S. 29. 

Bd. LVIII. 	 21 

   
  



316 

Beitrage 	zur Beleuchtung 	des 	islamitischen 	Straf- 
rechts, 

	

	mit Rticksicht auf Theorie and Praxis in 
der Tiirkei. 

Von 

Johann Krcsmarik. 

IV. 
Die Verleumdung (kadf)1). Wer einen anstandigen (mulz,san) 

Mann oder eine anstandige Frau mit deutlichen 2) Ausdriicken oder 
im Zorne mit solchen Ausdriicken, welche, obwohl ursprunglich 
.zweideutig oder unklar, dennoch den Sinn einer derartigen Be- 

l) 	t......)1 t.kaZ 	 .rt 	zJ.i 	x*i 	3..i.i; (4.i e4 	0..)-45i 	cy+.3.16 (.53Lo.:i 
tl.4—?-NL.? sL5til..? 43.4)1 (.5.5.4.4 oy;, 	Est 	<, ,o..,,;:, 	y....4).., 	1,:s, 

35 L5  -=.1-A.0 3R-3 5A.K11 	3,—§-11  C? '5*it4  Le)1  CO3  
ta5..13., 	0_,{V:1 	K.sr-bt 	101.5Z:I1 	8.41 	ii)U;z4 .1....i).L? 	L jza.:. 	 0,1 	 .3.-03  

'eauhare H, 248. 	Dem Wortlaute nach bezieht sich der eben erwahnte gottliche 
Ausspruch nur auf die verleumdeten Frauen; doch meinen die Schriftgelehrten, 
dal3 diese Sentenz, kraft des 'in ihr enthaltenen Hinweises (dalalet ulnag0 
auf ihre Rechtswirkung (ltulcm) sich auch auf die Manner erstreckt. 	oLi 

LA*Ki eLLLA2.4-1 ti...V.6 	0)3 	346  t:y.F.A e ri...2..4.‘ t4.X..1..! 	 .Vai.3! 

it.ii,.>,.? 	:3 	kz:,,41 	 ,..))3 	L;J:i u.a.dt 	(:);:-,-L,1 	r..K----51a oi*"., 	013 	ti,-1..d1 

i,3...iil1 	L+36 	 t.-5_?.  3! oN 	 ...a... 	LL.,*44 (w ,..<D3 )Exit r_io..1 	us 
0.+S f,p,..=.1 Lt, a. a. 0. 	Die Subsummierung der Manner unter diese gottliche 
Verftigung geschieht somit nicht auf Grund 	einer Analogie (:i.j(2.9), was die 
Juristen vorziiglich deshalb betonen, weil ja die Analogie zur Begriindung einer 
Haddstrafe ungenilgend ware. 	Siehe Mama fi` 127. 

2) Deutlich (far4) 1st ein Ausdruck, wenn sein bezweckter Sinn vom Ge- 
sichtspunkte des Sprachgebraltches vollkorninen offenkundig ist. 	(e.,5........n 	t...!, 
P.4.2:4.,..1) 	Lola 	L;;;,)..e..rb 	(Li*? 	or..4 	,..$19 	().g..6 	Lei oi 	 (3...LItlf 
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leidigung wirklich enthalten 1),  der Unzucht zeiht, begeht eine Ver- 
leumdung. 	Der zornige Zustand 	des Taters unterstiltzt namlich 
die Anname , dad er diesen Ausdruck in verletzendem Sinne an-
wenden wollte. 

Die mohammedanischen Juristen unterscheiden, ob von der 
Anstandigkeit bei der strafbaren Handlung der Unzucht oder bei 
der der Verleumdung die Rede ist, denn die Bestimmung der An- 
standigkeit 	1St entsprechend verschieden. 	Bei der Verleumdung 
ist namlich jemand als anstandig zu betrachten, wenn er volljahrig, 
gesunden Verstandes und moslemischer Religion ist und von der 
Anklage der Unzucht frei ist. 	Es wird nicht gefordert, dad er im 
Ehestand lebe. 

Das Delikt der Verleumdung ist entweder durch Gestandnis 
des Angeklagten oder durch das Zeugnis von zwei mannlichen Zeugen 

24,...,1.. 	i,41..C., 	31.4-10:.....4 	ii;;;;S-  i.i..?- 	cya 	z) j..E..:b 	cild (.5t. 	Solche Ausdriicke, 

deren beabsichtigter Sinn , mit Riicksicht auf den Sprachgebrauch , verborgen 
bleibt, nennt man kintije. 	M an a 	fi ' pag. 122 u. f. 	Beleidigungen durch eine 
einfache leindje bieten keinen geniigenden Grund zur Bemessung der 11addstrafe 
fiir Verleumdung. 	,...„.--,K...- 	Kit-.Q..4 	,....,....fil 	A...3:).! 	s4t 	 .,,,,? 	313 	Lal.t 
313 L53,..3 	L4,.a 	A 	:.:,..i,,,,-, 	z,..s 	313, ,LiiL4 	 N....,) 	ci,..K:i J.; )_:,T 

,...,..:\i7;i! 	,:% 	e.A7....? 	0...J 	25...i 	k..-.......i,...X....z. 	(Uauhare II, 248. 

1) Solche Ausdriicke sind z. B. 	3....!.. 	Lt 	Q.i..13; 	kann bedeuten ebenso 
,,du bist auf den Berg gestiegen“, als such 	„du hast am Berge Unzucht ge- 
trieben". 	Ferner die Ausdriicke: n„..,.‹....4 	v.:A.0.J „du bist nicht deines Vaters" 
und c_ ,....i.., 	044 va......../ 	„du bist nicht der Sohn des N. N. (Vaters des Ver- 
leumdeten)". 	Die Undeutlichkeit dieser beiden Ausdriicke besteht darin, 	dad 
sie neben einer Anspielung auf den unziichtigen Lebenswandel der Mutter des 
Angesprochenen such bedeuten 'Korman, dad der Sohn hinsichtlich seiner Talente, 
moralischen Eigenschaften u. s. w. dem Vater nicht gleichkommt. 	k.......0.za..c 	Lt, 

.. 
1-40) 	 39! 	LA! 	 z,...,4s)j .3 LX.4 	4,..2.1:3 ,....57?t5_,--- 	 y-.X..iilt.:.:A 	 )_,..+.0 	L5..!...,:i 

L.4...<;.!!3 	zfj......L.Lita 	0_,X.A0 	Li) 	bi...\.2.<131 	x......),..X.A! 	tiK:S3 	z5_,si:i 	6,..),L%.> 
cy.... 	(5i...A 	1,....33! 	3.,,,... 	ac..X.H1-0:::.,4 	,5l..Via?i 	erseL..... 	L5s13 	bt.)VS)-<1.. 

L5+...t...0 	so.....:4.- 	3:).J...i 	(5.;..1- 	.=.5l.,C.? 	z..S 	..u.S.........do 	i.i..3! 	kt.c...f L.:L.1 

,..5.4,t 	ti.::-....A0 	tL.,.  —  1  'CO 	Tergumet ulTahttwi IV, 	366. 	Nach Abft JUsuf 

enthillt der Ausdruck t„,...‹..,0 kz.r............! unbedingt eine Verleumdung. 	3Li 3-:,)  
,...........: 	s 	,,,...1,3 	k....ii..-i 	zu! 	 c::...1..v...1 	 j...?)..; cil.Lr 	....4.....",.! 	L5.4 t 	cr. 	us,.., i'Y 
slao) 3 . 	Fatawi Ipdichan III, 491. 
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zu heweisen, und seine Strafe besteht, wenn der Titter ein freier 
Mann ist, aus 80, wenn er ein Sklave ist, aus 40 Peitschenhieben. 

Aus der erwahnten Definition der Verleumdung konnte ge-
folgert werden, dal:3 jemand, der kein Muslim ist, uberhaupt nicht, 
oder dalI ein Moslem nur mit Unzucht verleumdet werden kann. 
Die Sache verhalt sich jedoch nicht so, denn such solche Ver-
letzungen gelten als Verleumdung, nur dal3 bei einer Verleumdung, 
bei welcher nicht ein Muslim die verletzte Partei ist, oder wenn 
die Verleumdung, such wenn der Verletzte ein Muselman ist, nicht 
in der Anklage der Unzucht besteht, nicht die bestimmte Strafe 
der Verleumdung, sondern eine dem Ermessen des Richters iiber-
lassene Ziichtigung (tdzir) anaewendet wird und dalI nach der 
mohammedanischen Methode auch ihre wissenschaftliche Behandlung 
zu jenen strafbaren Handlungen gestellt wird, mit welchen eine un-
bestimmte Strafe verbunden ist. 

Verleumden kann man nur, indem man der verletzten Partei 
die beleidigenden Ausdriicke ins Gesicht sagt1); demzufolge kann die 
Verleumdung nur dann bestraft werden, wenn sie in Form einer 
Ansprache 	begangen 	wird. 	Sagt jemand Dinge , 	die 	sonst 	die 
Kriterien der Verleumdung an sich tragen, hinter dem Rticken 
eines andern, so kann dies eine boswillige Erfindung, eine Klatscherei, 
aber keine Verleumdung sein.2) 	So ist der ein Verleumder , der 
einem andern ins Gesicht sagt: Du Bastard; doch begeht derjenige 
keine Verleumdung, wer in Abwesenheit der verletzten Partei von 
einem andern sagt, dati dieser oder jener im Ehebruch oder von 
einem Madchen geboren wurde. 	Die Verleumdung kann nur dann 
bestraft werden, wenn jemand einen andern einer solchen Unzucht 
zeiht , die selbst eine strafbare Handlung bildet , denn wenn sich 
die Verleumdung auf eine Unzucht bezieht, fur welche infolge eines 
eventuell vorliegenden Zweifels (aubhe) eine Strafe nicht bemessen 
werden konnte, so wird auch der Verleumder straflos. 

Die Strafe gehort wohl zu den gottlichen Rechten , doch ist 
sie kein rein gottliches Recht , weil zum Teil auch menschliche 
Rechte in ihr enthalten sind. 	Der gemischten Natur der strafbaren 

1) Ich halte mich hierbei an die mildere tiirkische Praxis; denn es gibt 
sehr ansehnliche Quellen, nach welchen eine Verleumdung auch in Abwesenheit 
des Verleumdoten stattfinden kann. 	Vgl. Radd ulmuhtir III, 234. 

2) La 	N.B.A.1 	U...)11 	d 	iiilt....d tids.;k:i 

	

	 uoil-i! 	ey4 (.7.:44.$ 	oil (5j jA 

‘.),•• 	k.4... 	Jt 	x*.1 	Liiif 	 .!.......3 	cro 	"i.+es 	3L...- 	5. 	_,...E..Lo 	zor.......q 
Li...Xiiit, (5.45A di Lii.14  L5A, 	3_., 1 /4_0,3 	..5 -2,:.+e,.C., _tl......ta xis t_ijx.:Qic 
0.,4 t>).LJ 1P3. 	K.e,3!)  LA 31 (53!) 	LA 	A.1 	yL.6..-43 	0_5-KA 	L.ij 	A..? 
(jc..X10 	ti 	4:4..0 	k_531....) 16:r.iit 	L::.+I  :-.1Z  0.74)-A cy7P-5,A, 	tsitat:i 	yr.; 
Fetawii 'Ali ef. I, p. 189 und 195. 
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Handlung entspringen jene wesentlichen Abweichungen, welche bei 
den hinsichtlich der Verfolgung der Delikte der Unzucht und der 
Verleumdung bestehenden Vorschriften wahrnehmbar sind. 

Zur Einleitung des 'Verfahrens ist die Klage der verleumdeten 
Partei notwendig. 	Von Amts wegen kann niemand wegen Ver- 
leumdung water Kriminalklage gestellt werden. 	Der Sohn kann 
seinen later nicht anklagen wegen einer Verleumdung von Seite 
der Mutter. 	Hat aber die Mutter auch von ihrem friihren Gatten 
einen 	Sohn, so steht diesem das Recht zu, gegen den Stiefvater 
die Anklage zu erheben. 

Nach kfigi geht das Recht auf die auf Verleumdung gesetzte 
Strafe im Falle des Ablebens der verletzten Partei auf deren Rechts- 
nachfolger fiber. 	Nach der Schule Abu Hanifas erstreckt sich das 
in 	der Strafe dieses Delikts liegende menschliche Recht nicht so 
weit und es kann such infolgedessen nicht vererbt werden. 	Ja, 
diese Schule huldigt sogar der Theorie , daI3 der Klager zur Zeit 
des Vollzuges der Strafe am Leben sein mull, denn wenn er friiher 
oder wahrend des Vollzuges der Strafe stirbt , 	ist diese zu unter- 
lassen und seine Erben haben nicht das Recht, die Fortsetzung der 
Strafe zu verlangen. 	Werden Tote verleumdet, so sind die Rechts- 
nachfolger (Eltern, Graeltern, Kinder, Kindeskinder u. s. w.) wohl 
berechtigt, gegen den Schuldigen die Klage zu erheben, doch kommt 
ihnen das Klagerecht nicht durch Erbschaft, sondern durch un-
mittelbare Interessiertheit zu.1) 

Verleumden einander zwei Personen gegenseitig, so sind beide 
zu. bestrafen.2) 

Es ist verboten, hinsichtlich der Strafe einen Ausgleich zu 
schlieBen, beziehungsweise fur die Verletzung einen Ersatz in Geld 
oder andrer Art zu bedingen, und Vereinbarungen ahnlichen Inhalts 
sind unwirksam. 	Eigentlich kann die verletzte Partei dem An- 
geklagten auch unentgeltlich nicht verzeihen.3) 	Die Freisprechung 

1) Dementsprechend wird das Klagerecht wegen Verleumdung eines Toten 
dem Nachfolger auch in dem Falle zuerkannt, wenn er vom Erbrecht aus- 
geschlossen 	1st. 	r.")...--<4.0 	kz.:"...:.r.::! 	13..i..13 	)."...11 	2‘1 	 .....,-i4 	al 
1.4.9.frk, 	&fit, 	 kf:.).)  yiK.JU 	'f! 	0..c. 	Sejchzade: Sarh multalca I, 293. •  

2) s 	313 	01-4 y 	z‘....4.c 	Ly.,...<s3 	(3.313 	1.,.! ,;.i 	3.....?..) 	31.i 	cj t3  

Li i,..i 	1.4-4A as 	.4 	co..> 	J..? 2-1.d.o 

	

	 ,..zuii! L5c 	of 	Q.:).3! e., 
Aejchzade a. a. 0. 

3) Die Strafe 1st selbst in dem Falle zu verhangen, wenn der Verleumder 
das Delikt infolge Aufforderung 	des Verleumdeten veriibt hatte. 	()..., 	2‘..15:i 

‘.....J1.1 	x.*:, 	L5.11.2:i ..lit 	ci....• 	cpi 	,...i:xhil.,1 	(sc 	($.13.4 	j_v_kiiit _et 
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des Angeklagten bedeutet nur, dad — so behaupten die moham-
medanischen. Kriminalisten — der Angeklagte nicht deshalb straflos 
bleibt, weil der Klager ihm verziehen bat, sondern weil dieser die 
Klage fallen lied, wdhrend der Richter bei der Verleumdung ohne 
die Klage 'der 	verletzten Partei 	nicht vorgehen kann. 	In dieser 
Hinsicht sind jedoch 	die Ansichten der Juristen sehr verschieden. 

Auch dem zeitweilig angesiedelten fremden Untertan ist die 
bestimmte Strafe fur jene Verleumdung aufzuerlegen , welche er 
auf moslemischem Gebiete begangen hat. 	Denn er hat durch diese 
Handlunc,  menschliche Rechte verletzt und der Fremde verpflichtet 
sich, indem er zur Niederlassung im mohammedanischen Staate die 
Bewilligung erhdlt , die menschlichen Rechte zu achten. 	Anfangs 
bekannte sich wohl Abu Hanifa zu der Ansicht, eM frernder Untertan 
konne mit einer bestimmten Strafe nicht bestraft werden, doch hat 
er 	diese Meinung spater getindert und gelehrt, 	daft fur eine Ver- 
leumdung dem fremden Untertan dieselbe Strafe gebuhre, wie dem 
muselmanischen Burger)) 

Der Angeklagte kann sich mit der Unkenntnis des Gesetzes 
nicht verteidigen , denn die Unzucht unterliegt bei jedem Volke 
gleichermaf3en einem Verbot und infolgedessen ist es natiirlich und 
jedermann offenkundig, dad man einen andern nicht ohne Grund 
einer solchen Handlung anklagen darf. 	Hat der Angeklagte seine 
Tat gestanden, so kann er sein Gestandnis nicht mehr zuriickziehen, 
denn durch das Gestandnis hat die verletzte Partei schon gewisse 
Rechte erworben, welche der Angeklagte nicht mehr einseitig auf- 
heben kann.2) 	Wir haben gesehen , 	dad bei den reinen gottlichen 
Rechten dies sich nicht so verhdlt, und dad dort der Zurtickziehung 
des Gestandnisses keinerlei Hindernis im Wege steht. 

Der Richter fordert den Angeklagten auf, jene Beweise vor-
zubringen, durch welche er seine verleumdenden Behauptungen unter- 
stiitzen kann. 	Beweist nun der Angeklagte entweder durch Aussage 
-von vier mannlichen Zeugen oder durch das Gestandnis des Kld„aers, 
dal3 seine Behauptungen wahr sind, 	so wird er von der Anklage 
der Verleumdung freigesprochen und der Kldger wird wegen Un- 
zucht zur Verantwortung gezogen. 	Die Beweise diirfen sich nicht 
ip. Allgemeinheiten bewegen, sondern miissen sich auf konkrete Tat- 
sachen beziehen. 	Die erstervvahnten Beweise heil3en in der wissen- 

. 
31.3 	LA 	,_..i.1.1 	L 	1.4d 	 13•1 c..5.;.Wr 	5 --S.J 	..,..! 	 .6..9.13 	-.141.it.,A 	(41 	..., 

y...L= 	bil= 	 2‘,..4 	tc„i5.3 	ci.oLwaial 	jaii...,:.! 	t:::,..e. 	tt.i../..i. 	Radd e„,,..., 
ulmatitar III, 234. 

1) a. a. 0. III, 231. 
2) 1.,,!:i 	1...an 	j_tk.:X.ii4.11 	di 	j....;4! 	r4.1 	..!...) 	rt.2 	,....i.5..ii.4 	 .i! 	cra  

31 	4- 	zoL.S.K.ti. 	Aejehetcle: Sarh multalca I, 293. 
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schaftlichen Sprache mugarrad, das heil3t abstrakt; die letzterwahnten 
zusammengesetzte Beweise , 	murakkab.1) 	Die Zeugenschaft also, 
da6 X. Y. nach Kenntnis dieser und jener Leute faktisch ein un-
zilchtiges Leben fahrte , hat keinerlei Wert und nur die Aussage 
solcher Zeugen kann berlicksichtigt werden, die daffir Zeugenschaft 
ablegen , 	da6 der Klager in einer gewissen bestimmten Zeit mit 
einer gewissen bekannten Person Unzucht getrieben hat. 

Der Angeklagte mu13 die Beweise zur Hand haben, denn der 
Richter kann ihm zur Stelligmachung der Zeugen nur bis zum 
Schlu6 	der Sitzung Aufschub gewahren. 	Stehen ihm die Zeugen 
bis zu diesem Zeitpunkt nicht zur Verfugung, dann ist die fur die 
Verleumdung zu bemessende Strafe dem Angeklagten aufzuerlegen. 
Der Antrag des Angeklagten, fur sich einen Biirgen zu stellen, bis er 
die Zeugen bringen kann , darf vom Richter nicht angenommen 
werden, sondern er sperrt den Angeklagten ein und betraut einen 
andern damit, die Zeugen aufzusuchen und stellig zu machen. 

Bei der Anwendung der Strafe werden dem Delinquenten nur 
die Oberkleider ausgezogen , die andern aber werden ihm belassen. 
Sind jemandem aus verschiedenen Griinden bestimmte Strafen auf- 
zuerlegen , 	dann mull in erster Reihe die Strafe der Verleumdung 
vollstreckt werden, denn hier handelt es sich urn menschliche Rechte 
und diese haben den Vorzug. 	Die Reihenfolge der iibrigen Strafen 
hangt von dem Belieben des Richters ab. 	Gelangt jemand wegen 
mehrfacher Verleumdungen unter Anklage , dann kann die Strafe 
nur 	einmal bemessen .werden, 	denn die Vorschrift 1st, da6 fiir 
gleichartige 	Delikte 	nur 	eine 	bestimmte 	Strafe 	ausgesprochen 
werden kann.2) 

Auf die praktische Verwertung der eben erorterten Prinzipien 
wirft folgende Anekdote ein interessantes Licht. 	Der Richter der 
Stadt Kufa, Abu Leila, horte eines Tages beim Tore der Mosehee, 
wie ein Mann dem andern sagte : 	Du, Kind zweier Ehebrecher! 
Da der Kadi davon ausging , dab es sich bier urn die Verletzung 
zweier Menschen handelte, lief; er den Verleumder sofort verhaften, 
ihn in die Moschee fiihren und ihm dort zweimal 80 , also 160 
Peitschenhiebe fur die Verleumdung der Eltern des Angesprochenen 
versetzen. 	Als Abu ganifa von diesem Vorfall Kenntnis erhielt, 
wunderte er sich aul3erordentlich caber. das Vorgehen des Kadi und 
sagte , 	es sei ganz merkwiirdig , 	da13 der Richter seiner Stadt in 

1) z,..!.. 	ultw 	N...? 	0,_>. ° ) 	;37..:. .:*11-4 	(r.:Il4) 	Liali.it 	(..)1 06) 

(L............:i 	N) . 	Radd ulmulitar HI, 252. 

2) c)....t.., 	t.X>- 	Nt 	 Ala 	N 	;y:..QL4...? 	1/4..i4.5j 3t 	eA,p- 	 j,..5.3 . j..1 

,- )•>.t.t 	Lite.-0-?- 	135,,:a- 	d..4. 	g C.X. 	Fatawa Ipiclichan III, 493. .S5 	 • 5,,:41-• 	3t 
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einer Angelegenheit flint' Fehler begangen babe. 	Denn erstens bat 
er die fur die Verleumdung entfallendebestimmte Strafe ohne Klage 
der verletzten Partei bemessen; zweitens hat er die beleidigende 
Person zu einer zweifachen Strafe verurteilt, wahrend, wenn jemand 
auch tausenderlei Verleumdungen ausspricht, dennoch nur eine einzige 
Strafe bemessen werden kann; drittens hat er die Strafe auf ein-
mal vollstreckt , wahrend eine solche korperliche Ziichtigung auf 
mehrere Tage verteilt werden muI3 ; viertens liei3 er die Strafe in 
der Moschee vollstrecken , wo doch der Prophet gesagt hat, dal 
man sich vor der Vollstreckung in Gotteshausern zu hiiten habe, 
and fiinftens endlich habe er nicht eruiert, ob die zwei verleumdeten 
Personen am Leben sind oder nicht, wahrend doch davon die Fest-
stellung dessen abhangig gewesen ware, ob ihren oder ihren Kindern 
das Klagerecht zukommt. 

Wer einmal wegen Verleumdung bestraft war, kann nie mehr 
vor Gericht als Zeuge vernommen werden, selbst wenn er seine 
Tat bereut hat.1) 

Wegen Wiederholung derselben Verleumdung kann man grund- 
satzlich ein zweites Mal nicht bestraft werden , weil 	durch den 
einmaligen Vollzug der Strafe ihr Zweck, 	namlich die Zuriick- 
weisung der der beschimpften Person zugeffigten Schande , bereits 
erreicht wurde.2) 

V. 

Die Verletzung des T.rinkverbotes Vurb). Unter dem 
Trinkverbot ist zu verstehen, dal man Wein iiberhaupt nicht trinken 
darf, von andern geistigen Getrataken aber nicht so viel, dal man 
davon betrunken wird. 

1) Der wegen Verleumdung bestrafte Kiirr hingegen, der sich nachher 
zum Islam bekehrte, ist als Zeuge snwohl gegen Kitfir's als auch gegen Muslime 
anzunehmen. 	%...A.:i 	013 	2s:104 j« 	1 /41:„....6ii.... 	Li3...ii.8 	,j,.. 	_41.4f 	,..x.. 	!,3!_, 

2‘1.)14.4:, kz:.1.0 	ti....! 	t2 	..i.L5.ii3f ‘: 	y.W 	0...- 	eiS . . . . 	safiq ist 
der Meinung, dal die Zeugenschaft dessen, der seine Tat bereut, anzunehmen 

sei. 	cric.X.Ic 	N! 	L51LAS 25.Siii ylS 	LSI 	zcSolia;:, _Z)...ii'S Letil..4;Jc 	kx.;..c3  
ti.41.:i. 	dauhare II, 254-255. 	Die Hanafiten berufen sich zur Begriindung 
Hirer Lehre auf den Koranspruch 10...?! tiOL2—:::, 	1..1.0;9::i 	N. 	Vgl. Durer (4.E..1 
tergiimesi I, 374. 

2) 1.334 	ii)..;%..4..Z! 	 Lo 	2,..**, 0,4.4: LI ii).g.4 	lit t ot, L51.a 	 0-_,) 	,),,oNt.3  
3,ig. 	0,...? 	uot 	::11..4 	,),,,,tit 	zi,..x.i_, ,4, 	,c,I,3 	,..,I?: 	eild 	c 	,,,..a.iil j....= 

zA.2.44 Lerilfi b‘..\. 	d 	0,t)1. 	gie:Alt 	) L4  ..?-)i L5i= 	 i4..= 	uy 
1....4...,4 	Ki.t,..„tr 	e.,_,L..._, 	2r,..1,:i Lcit . 	Radd ulmtilitar III, 244. 
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Wer also Wein trinkt , wenn auch nur einen Tropfen, der 
begeht eine strafbare Handlung. 	Doch kann die Strafe dem An- 
geklagten nur in dem Falle auferlegt werden, wenn zur Zeit seiner 
Detinierung der Weingeruch an ihm noch wahrzunehmen war und 
seine Tat entweder von zwei mannlichen Zeugen bewiesen wird oder 
er selbst sie im niichternen Zustande gesteht.1) 	Wenn der Wein- 
geruch sich verfifichtigt hat, 	kann der Tater weder auf Grund 
von Zeugenaussagen, noch auf sein eigenes Gestandnis hin bestraft 
werden. 	Denn nach der iThereinstimmenden Ansicht der Genossen 
des Propheten verjahrt mit dem Sichverfliichtigen des Weingeruchs 
die Strafbarkeit der Handlung. 

Ebenso begeht eine strafbare Handlung, wer an einem andern 
geistigen Getrank sich betrinkt, so da.6 infolgedessen seine Vernunft- 
tatigkeit aufhort. 	Zur Strafbarkeit einer von andern Getranken 
als von Wein stammenden Trunkenheit wird nicht gefordert, daLi 
der Geruch des Getrankes an dem Geklagten wahrnehmbar sei. 

Der Richter hat im Laufe des Verfabrens folgende Umstande 
von Amts wegen zu eruieren. 

Wie hat der Angeklagte getrunken, freiwillig oder infolge eines 
Zwanges ? 	Denn nur die beabsichtigte Handlung kann 	bestraft 
werden. 	Derart kann die Tatsache an sich, daf3 an jemandem ein 
Weingeruch zu spiiren ist, nicht die Grundlage des Verfabrens 
bilden ohne entsprechende Zeugenaussagen, oder Gestandnis, denn 
man kann nicht wissen , ob 	die Handlung eine- absichtliche war. 
Wann hat er getrunken? 	Es ist moglich , da13 die Strafbarkeit 
der Handlung verjahrt ist. 	Zu bemerken ist, Bali bei Feststellung 
davon, ob der Geruch des Weil:is wahrnehmbar ist, nicht jener 
Zeitpunkt maUgebend ist, wo der Angeklagte vor den Richter ge- 
langt, denn der Sitz des Richters kann ja von dem Schauplatz des 
Trinkens so weit entfernt spin, da.8 der Weingeruch sich vollkommen 
verfluchtigen konnte, sondern jener Zeitpunkt, wo die Zeugen den 
Tater beim Trinken ertappt haben. NV° hat er getrunken? 	Denn 
wenn der Angeklagte nicht auf moslemischem Gebiete getrunken 
hat, ist seine Handlung nicht strafbar. 

Kann jemandem nicht in einer jeden Zweifel ausschliellenden 
Weise das Trinken bewiesen werden, dann kann auch die bestimmte 
Strafe auf ihn nicht angewendet werden; doch steht es dem Richter 
frei , den Betreffenden nach seiner besten Einsicht mit einer un-
bestimmten Strafe zu. belegen. 

Die fur die Verletzung des Trinkverbots entfallende bestimmte 

1) Nach Aba Jasuf und Zufar ist das Gestandnis zweimal abzulegen. 
LS-  gOi C,  1U 	c Wyo 	t....11..."7? 	$ OUP3 ate. X.? .}..a.c. 	 ).ic 39 ji.53 
UALar! 	..,6 	ljAL.'A 	u:)-1- 	(..5" 	'4•:'4 	‘4'<-13 	014 	,-r4er-t., 	1.33-4 	t-t 
rs....r.C. 	x*.l..= 	gejehzade: Sarh mult4a I, 291. .i. 
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Strafe ist bei einem freien Mann 80, bei einem Sklaven 40 Stock- 
hiebe. 	Diese Strafe kann an dem Schuldigen nur in nachternem 
Zustande vollstreckt werden. 	Das Schlagen erfolgt in derselben 
Weise wie bei der Unzucht. 	Es werden also dem Schuldigen die 
Kleider ausgezogen und die Schlage 	an verschiedenen Teilen des 
Korpers appliziert. 

Der Angeklagte kann in manchen Fallen der Strafe entgehen, 
wenn er behauptet, dal3 er von dem Verbote keine Kenntnis hatte. 
Felisonen, welche aus einem fremden Staate sich erst neuerlich nieder- 
u belassen haben oder erst vor kurzem zum mohammedanischen Glauben 
ilbergetreten sind, 	konnen diese Einwendung mit Erfolg erheben.1) 
Ahnliche Entschuldigungen eines in einem moslimischen Staate Ge-
borenen jedoch werddn nicht in Betracht gezogen. 

Personen, welche nicht der moslemiscen Religion angehoren, 
konnen wegen Verletzung des Trinkverbots nicht zur Verantwortung 
gezogen werden. 

VI. 

Der Diebstahl (sarika). 	Es werden zwei Formen des Dieb- 
stahls unterschieden und zwar eine, die einer minderen Einschatzung 
unterliegt und 	einfach Diebstahl, und eine andere , 	schwerer im- 
putierte, welche Wegelagerung (leaf uitarile) genannt wird.2) — 
Die Definition des Diebstahls ist folgende : 	Diebstahl begeht, wer 
einem andern einen unter Verwahrung gehaltenen und einen Wert 
von 10 geschlagenen Dirhem reprasentierenden Gegenstand im Ge-
heimen wegnimmt.3) 

1) l'iLi 	Lt 	L.3)to ,.. 	s. 	L4.K..- 3! 	if.iie:ii. 	.4 eZ5:-.1L4 	L.:L. 	(1....)1.) 
c.)...... 	 Kii.,,IL.? 	"...L.401... 	34.g 	k...5.:::.S 	4....,Li 	Li (,) 	3..-,..) ji i 	Ms's.-  

	

Kieo LP-  Lt 25.3-4):=-5 	Liii! Lita..:. 	Radd ulmubtar III, 225. 

2) (55e..1 	t... 	ii.14 	0..‹.1 	1,:.frf,...: 	31-4! 	k.K..! 	1.4.i.,.;.,a 	Y ,... 	5,!.i:sz.V 

.).?,...;:,.....V., 	E,),41-C 	&ALito . ft,i 	OA 	3t 	̀ .tL•4 t 	(:).= 	Cy= 	A. lit.  t. 	L5P 

....4..0 0.•>..143 	eil.:1...NI t 	( :576 	.1.2. 	4 .zi.V 	r4LASt 	(:).= 	0.= 	(.5).÷.‹..11 	k.t., 
Radd ulmubtar III, 265. 

3) Im Kanz uld4ititc (Kitab ulsarika) finden wir folgende Definition des 

Diebstahls: 	ii• ,.-.° 	*i..?,,,....:a.4 	(4.9),3 	i3,..,";:,...c >‘,..i 	..N.*Ji.•• 	LAW:, 	t..5%.,.t 	L.5.l9 e)•1  - 
lb.it..7 ; t ,,Lk.4.4. 	Zur Begriindung der Wertgrenze (nisab) beim Diebstahl 
s- 	Vs. 	- 

beruft man sich auf eine Aussage des Propheten. 	r,"..:3.1......q., OU--,st zc.,:...i. 	3,_,„.,...., 
.6-,i 	— 	L. 	,L.ICJ 	,. . $ i..4.3 	(0.54! 	0.43 L ..% 	•ij 	Lw..!! 	V..latii4 t 	0) 	L.5. 	" 	‘ 5 ., 	- '• 	• 	 L.> 
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Der Diebstahl darf nicht mit jener Art der Entfremdung ver-
wechselt werden, welchen die mohammedanische Theorie Usurpation 
(jas.b) nennt. 	Ein Usurpator ist namlich derjenige der eine Sache, 
welche einen Verkehrswert hat, ohne Erlaubnis des Eigentiimers, 
aber nicht im Geheimen , wegnimmt. 	Der Gegenstand der Usur- 
pation kann sowohl eine physische Sache, wie auch ein Recht sein. 
Ein Recht usurpiert derjenige, der den Diener oder das Gut eines 
andern ohne Zustimmung des Eigentumers zu seinem Vorteil ver- 
mietet. 	Nach § 881 des ttirkischen Privatrechtes heiat usurpieren, 
das Vermogen eines andern ohne dessen Erlaubnis wegnehmen und 
behalten 1).. 	Die Usurpation ist wohl eine Erwerbungsart, deren 
Rechtstitel zu verwerfen ist, 	die aber doch nur mit einer Ver- 
untwortung im Jenseits verbunden ist. 	Eine weltliche Strafe be- 
stimmt das 	Gesetz 	dafiir nicht. 	Der Usurpator hat jedoch den 
entfremdeten Gegenstand, wenn er noch vorhanden ist, seinem Eigen-
titmer zuriickzugeben, wenn er aber nicht mehr vorhanden ist, Ent- 
schadigung zu bezahlen. 	Der Usurpator hat als faktischer Besitzer 
Britten Personen gegentiber auf den Schutz des Gesetzes keinen 
A nspruch. 

Es ist ferner ein Unterschied zu machen zwischen Diebstahl 
und einer solchen Entfremdung, die durch List erfolgt. Eine solche 
Entfremdung kann ein Betrug sein , wird aber nie als Diebstahl 
betrachtet. 	Fur Betrug gibt es keine bestimmte Strafe. 

Nach mohammedanischer Auffassung ist es ein wesentliches 
Kriterium des Diebstahls , dati die Wegnabme des fremden Wert-
gegenstandes im Geheimen, das heitit mit Umgehung der Kenntnis 
des Eigentumers, beziehungsweise dessen Stellvertreters, erfolgt. 	Als 
Stellvertreter des Eigentiimers gilt der Wachter, 	der Pfandeigen- 
tiimer, Depositar etc.  

Es wird ferner dazu, da.0 die Entfremdung als Diebstahl quali-
fiziert werde, gefordert, daU der Dieb einen Gegenstand wegnehme, 
welcher unter Verwabrung (i irz) steht. 	Das mohammedanische 
Recht betrachtet den Menschen , so wie er sich nach Erfahrung 

2 	 4° 	3_,-.:::, 	zdy k...\ A ..) _.5.4.41-41 	rj.43 	"14,I 	bL.X.L.- 	0.4 	J,f 	i.,..qt  i 
z.4.9))  ,3 	 0...! 	so ..3! 	• 	Si.*= 	Ai.= vet (50..d3I Eli 	)j3t 	ra......q 	L5.÷3 
‘.4.7i 13) 	L4-e- 	xkil 	(5.4=5 .7••• 	04!_, 	LY'Ld.' 	cy?I (3i4 	L56)‘7!r 	(_5 1••••A 

4...-5LX.44. 	Durer tergiimesi I, 379. 

1) 	§ 	881 	der tiirkischen Megelle 	lautet im 	Original 	folgendermal3en: 

) 
2L;.......d.o3 	;.....5.Aaira, 	zgJ Lo 	336 	,..,..,...A.a. 	i.,! z,......4.t.S 	L.5...! 	NS 004 i.

.)  ),./.4 
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zeigt. 	Der Durchschnittsmensch ist der Sklave seiner Sinne, der 
seinen Begierden, insbesondere wenn die Umstande fiir deren Be- 
friedigung giinstig sind, schwer widerstehen kann. 	Die empirische 
Tatsache, dad die Gelegenheit den Dieb macht, beriicksichtigt die 
Gesetzgebung auch praktisch und indem sie den Diebstahl als eine 
streng zu bestrafende Handlung qualifiziert, fordert sie im Interesse 
der Aufrechterhaltung der Rechtsordnung zugleich auch von den 
Btirgern, (Jail sie auf ihr Vermogen entsprechend achtgeben und 
ihre Mitmenschen nicht in Versuchung fiihren. 	Deshalb wird die 
Entfremdung solcher Gegenstande, welche nicht entsprechend be-
hiltet sind, nicht als Diebstahl betrachtet.l) 

Wann man sagen kann, dad ein Gegenstand entsprechend be-
wacht wird, das unterliegt je nach den Umstanden einer verschie- 
denen Beurteilung. 	Die Bewachung besteht in der Regel darin,. 
dad entweder der Herr standig sein Vermogen hiitet , beziehungs-
weise dieses behtiten lam, oder dal3 er es an einem entsprechenden 
Orte verwahrt. Infolgedessen kennen die mohammedanischen Juristen 
zwei Arten der Bewachung: Bewachung durch den Wachter und. 
durch den Ort. 	Die Bewachung des Verm6gens durch gute Pla- 
zierung wird fur eine starkere Bewachung gehalten, als die Be- 
wachung durch einen Wachter. 	Befindet sich der wertvolle Gegen- 
stand in einer Waste oder in einem solchen Gebaude, welches 
nicht den Zweck hat, dad Menschen dort ihr Vermogen unter-
bringen, wie z. B. die Moschee , dann mud man den Gegenstand 
standig vor Augen halten. 	Hilt aber jemand sein Vermogen an 
einem geschlossenen Orte, dann genugt dazu, dad dieses Verm6gen 
als gut behtitet betrachtet werde, die gewohnlich -abliche Aufsicht. 
Schlaft jemand in der Waste oder 	in 	der Mosehee auf seinen 
Kleidern, oder legt er seine Wertsachen unter seinen Kopf, dann 
befinden sich diese Gegenstande unter Obhut. 	Diese aber hart auf,. 
sobald der betreffende im Schlafe von ihnen herabgleitet. 

Der Stall ist ein guter Platz zur Behiitung des Viehs; er ist 
aber kein guter Platz fiir die hauslichen Einrichtungsgegenstiinde 
und fur Kleider. 	Hinwieder ist der Hof ein guter Platz fur die 
Hausgegenstande und fiir die ta,glichen Kleider, 	aber nicht fiir 
Feiertagskleider, Juwelen oder Geld. 

Das Vermogen befindet sicli nur dann unter entsprechender 
Obhut, wenn dessen Herr, beziehungsweise Wachter die Fahigkeit 
hat, die Tatigkeit des Diebes entweder durch Gewalt oder durch 
Hilferufe abzuwehren. 	Das von der Gemeinde abgesondert erbaute 
Haus kann nur dann und insolange als entsprechender Ort be-

- 
1) Es ist gleicbgiiltig, ob 	die gestohlene Sache Eigentum einer einzigen 

oder mehrerer Personen 1st, nur mud das Gut zusammen aufbewahrt gewesen 

sein. 	if. ,.3 ‘4.:A3L.S" 	c,.” 	y..c1,.. 	3J ,,,,-1" 	$JU Eij4jpic 	,....„31.3.--  40, 
0,....,43. 	danhare II, 256. 
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trachtet werden , wenn es einen starker Wachter hat und dieser 
nicht schlaft. 	In diesem Falle bleibt es sich dann gleich, ob das 
Haus geschlossen ist oder nicht. 

Ein in einer Hausergruppe befindliches Haus gilt als bewachter 
Ort , wenn es 0.eschlossen ist und einen Wachter hat. 	Es bleibt 
sich gleich, ob °dieser wacht oder nicht. 	Ist aber das Haus offen 
und schlaft such der Wachter, dann ermangelt das Haus der Auf- 
sicht. 	Zu dem in der Wfiste befindlichen Vieh ist ein Wachter 
notwendig, was aber beztiglich jenes Viehs nicht der Fall ist, das 
sich in einem versperrten Gebitude befindet, wenn dieses Gebttude 
zu einer Hausergruppe gehtirt. 

Das muselmanische Strafrecht verfugt, daft der Diebstahl durch 
Verstiimmelung bestraft wird. 	Die Verstfiniraelung besteht darin, 
daft dem Diebe im ersten Falle die reehte Hand, im Falle wieder- 
holten Diebstahls aber der linke Fud abgehackt wird. 	Sollte der 
betreffende noch zum dritten Male stehlen, dann ist er einzusperren 
und wird solange gefangen gehalten, bis er sich bessert. 	Es gibt 
Gelehrte , die behaupten , dad 	dem Diebe beim dritten Diebstahl 
die linke Hand und beim vierten der reehte Fud abzuhacken sei. 
Die Schule Abb. Hanifas ist nicht dieser Ansicht, denn schon der 
Schwiegersohn des Propheten, 'All, sagte, er wurde sich vor Gott 
schamen, dad ein Mensch nach gar nichts mehr greifen konne, weil 
ihm keine Hand geblieben sei, und dad er nicht gehen konne, weil 
er keinen Fud babe.1) 	Die Hand des Diebes wird beim Unterarm 
abgehackt. 	Die Verstiimmelung unterbleibt jedoch , 	wenn dem 
Diebe schon vorher die andere Hand abgenommen wurde oder diese 
verkriippelt ist oder wenn der Daumen oder zwei Finger der andern 
Hand oder der rechte Fuss verkrappelt sind oder ihm abgenommen 
wurden. Bei graer Hitze oder grater Kalte darf die Verstiimmelung 
nicht vollzogen werden. 

Zum Beweise des Diebstahls ist entweder die Aussage von 
zwei mannlichen Zeugen oder das Gestandnis des Angeklagten not- 
w endig.2) 	Das Gestandnis kann zurtickgezogen werden und Flucht 

1) Es scheint, dad der Kalif Abd Bakr auch die linke Hand der Diebe 
abhauen lied; wenigstens wird ihm seitens der Parteiglinger des 'Ali so etwas 
vorgeworfen. 	Die Verteidiger des Kalifats des Abft Bakr finder es notwendig, 

diese Anklage entsprechend abzuschwiichen. 	xlstii 	 t.,,9 .)1.....41 	Lr-,'.; 0.4 

(;;ZSN1 L51) '3) 	icii.....1! 	crq (K:aZI) 	gytt 	(_ 	t:1)  3t S.4. .11.1.;-- 
1.14.6-1t cy. a . 	Aarli ulmawakif, Kairo 1266, pag. 610. 

2) AbA JAsuf verlangt, dad das Gestiindnis, nach Analogie des herder bei 
der Hnzucht, such beim Diebstahl wiederholt 	werde. 	L.A.wi.A L5.4 L./...t.c., 

LX.01..:,::a 	ii:4;44 )5:i! 	L).. 	di 	1.3iii 	(.5.6 	L,Les (:) ,:i'5,4 5:ii 	cil 	L>..) 
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vor 	der Strafe 	gilt 	als 	Zuriickziehung 	des 	Gestandnisses. 	Der 
Richter hat durch an die Zeugen gerichtete Fragen aufzuklaren, 
was der Dieb gestohlen hat, wo und wann der Diebstahl geschah, 
welchen Wert der gestohlene Gegenstand besitzt und wen der Dieb 
bestohlen hat. 	Auch bei dem Gestandnis ist die Untersuchung auf 
dieselben Fragen auszudehnen, nur daB die Feststellung des Zeit-
punktes des Diebstahls hier nicht notwendig ist, weil die Ver-
jahrung beim, Diebstahl nicht in Betracht kommt, wenn der Titter 
gestandig ist. 

Nur wenn die derart klargestellte Handlung 	der Definition 
des Diebstahls klar entspricht, kann der Richter die Verstiimmelung 
des Diebes aussprechen. 

Dem Dieb wird die Hand nicht wegen eines Diebstahls solcher 
Gegenstamde abgeschnitten, welche man nicht behiiten kann oder 
welche nicht wert sind, behiltet zu werden, weil sie im Lande in 
groBer Menge vorkommen. 	Diese Gegenstande werden in der wissen- 
schaftlichen Sprache indifferente Geringfitgigkeiten (tcifih) genannt. 
Solche sind diirres Holz, Gras, Heu, Schilf, Wild, Fische, Balk u. s. w. 
Ferner wegen solcher Gegenstande , welche rasch zugrunde gehen, 
wie Mulch , Fleisch , frisches Obst.1) 	Die raohammedanische straf- 
rechtliche Theorie hat daher schon vor Jahrhunderten jenen Stand-
punkt eingenommen, nach welchem die unter den Begriff der feld-
polizeilichen tbertretunaen fallenden Entfremdungen nicht als Dieb-
stahl zu betrachten sind.°  Hingegen wird dem Diebe fur das Stehlen 
wertvoller Pflanzen und Mineralien 	oder solcher Industrieartikel, 
welche wohl aus gewohnlichem Holz oder Lehm hergestellt sind, 
bei denen aber nicht das Material, sondern die Arbeit die Haupt-
sache 1st, die Hand abgeschnitten, wenn der Wert des Gegenstandes 
die gesetzliche Summe erreicht. 

Der Diebstahl ist nicht straf bar, wenn die Gattin von ihrem Manne 
oder der Mann von seiner Gattin stiehlt, selbst wenn der Gatte sein 
Vermogen unter besonderer Obhut halt, denn die strenge Absonde= 
rung des Vermogens der Ehegatten ist undurchfiihrbar. 	Der Dieb- 

J......, . 	Sadr ul i ari`a, 	Commentar zur Wiktje 	(nach einer 	in meinem 
Besitze befindlichen Handschrift), fol. 100. 

1) Nach gftfi‘i wird die Hand des Diebes auch wegen solcher Gegen- 
v C-Hc 	 J....L=3  Ostande abgeschnitten. 	sts.:::J 0j. 	c.... 	L4 	Letil,:::jt 

L:oi.x.za xij._< 	ii..e--4..0.3LS L+.6) 	ac.i.,..f .S3 	 _1_, 	,.....,1:11_3' 	L}..,,o5I 	CLAA • 
0..g..= 	 0.4 	t=,..3l_.< .i.,:::,:fi.I. 3_,:i 	us, x.:tvil—s ot — ,IU L5.1. 	!:.123i:i 	. 

It 	z,,e;.lp 	aJ_,..i.3 	 .t..5.z ,-Ct 	s..0 	3,,,,, 1."..1..3., 	ti,L,1 	 je:iia, 	L5! 	z,S.-xJ! 	Lt 

ii,.li.-4 	.*1 	2,4,-*,,* 	1.,ici 74 	C-t'13. 	 I'N---31.: 	 je 61C Lt 
...*1..a. 	Sadr uliari'a a. a. 0., fol. 101. 
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stahl ist ferner nicht strafbar, wenn der Sklave seinen Herrn oder 
die Gattin seines Herrn oder 	der Gast seinen Gastgeber bestiehlt. 
Straflos bleibt der Dieb, wenn er einen seiner naben Verwandten 
(di/ ralzim mairram) bestohlen hat, selbst wenn der gestohlene Gegen- 
stand 	eventuell das Vermogen eines Fremden bildete; doch wird 
dem Diebe fur einen solchen Diebstahl die Hand abgeschnitten, 
welchen er wohl zum Schaden seiner Verwandten, aber in dem 
Hause eines Fremden begangen hat. 

Fiir den Diebstahl von Gegenstanden, welche keinen Verkehrs-
wert haben , wird dem Diebe die Hand nicht abgeschnitten, selbst 
wenn 	der gestohlene Gegenstand sonst einen groLien Wert besitzt. 
Als solche gelten vom moslemischen Gesichtspunkte die geistigen 
Getranke , aber nur, wenn der Diebstahl zum Schaden eines Mo-
hammedaners erfolgt ist, denn wenn z. B. der Mohammedaner von 
einem Christen Wein stiehlt , so ist dem Diebe die Hand abzu-
schneiden; ferner Spielzeuge, Kreuze, auch wenn sie von Gold sind, 
Koranexemplare, freie Kinder. 	Selbst das andert an der Sache 
nichts , wenn das gestohlene Kind eventuell wertvolle Schmuck-
sachen an sich hatte, denn diese kommen als Zubehor des Kindes 
nicht in Betracht. 	Wird ein majorenner Sklave gestohlen, dann 
wird dies ebenfalls nicht als Diebstahl betrachtet, sondern entweder 
als Usurpation oder als Betrug. 

Wegen Veruntreuung kann die Hand des Taters nicht ab-
geschnitten werden, weil bei der Veruntreuung die zum Begriffe 
des Diebstahls notwendigen konstitutiven Elemente fehlen. 	Auch 
kann sie wegen Ausraubung von Toten nicht abgeschnitten werden, 
weil die in den Grabern untergebrachten Gegenstande nicht unter 
Obhut sind.1) 

Da es notwendig ist, daft die gestohlenen Gegenstande aus 
dem Eigentum eines andern weggenommen werden, wird die Weg- 
nahme 	eines solchen Gegenstandes nicht als Diebstahl betrachtet, 
an welchem der Dieb such selbst einen Anteil hat. 	Er konnte in 
der Hinsicht einen Zweifel hegen, welche Rechte ihm an dem, zum 
Teil auch sein Eigentum bildenden, Gegenstande zukornmen. 	Des- 
halb kann der Diebstahl an gemeinsamer Beute, an dem Arar,2) 
oder ein zum Nachteil einer solchen Person begangener Diebstahl, 
gegen die der Dieb eine Forderung hat, nicht durchVerstiimmelung 
bestraft werden. 	Es bleibt sich 	gleich, 	ob diese Forderung fallig 
ist oder nicht, ferner ob das, 	was der Dieb gestohlen hat, einen 

1) tber den Unterschied zwischen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit 
des gewohnlichen and des Graberdiebes (nabbd.§) siehe die feine Distinktion 
in Manitfi` p. 75. 

2) L•js4.1-w-t! 3(-00 	A-.3t-i 	3I-0 	1 /44.:Aer? 	31-00 'P, 	03:4...= 3L.4_, 	o./...,:i) 

zo:....t... 	zs.e,b 	&I 	k.:.:A4 	(.;:...! 	U., 	Radd 	ul- ,,,v4, 	 ti.L.4 )s).3 . (31 	67 
muhtir III, 276.  
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solchen Wert reprasentiert , wie seine Forderung ausgemacht hat, 
oder mehr. 

Da nur dann von einem Diebstahl die Rede sein kann, wenn 
die Wegnahme im Geheimen geschieht, so kann derjenige nicht 
durch Verstiimmelung bestraft werden , der einem andern plotzlich 
etwas aus der Hand reiBt. 	Der Diebstahl wird nur dann beendet, 
wenn der Dieb den gestohlenen Gegenstand wegtragt. 	Infolgedessen 
wird die Hand des Diebes nicht abgeschnitten, wenn er wohl etwas 
gestohlen hat, 	den gestohlenen Gegenstand aber nicht aus dem 
Hause hinaustrug, oder, wenn er wohl in das Haus hineinging, den 
gestohlenen Gegenstand aber sein auBerhalb des Hauses wartender r,  
Komplice weggetragen hat. 	Hat aber der Dieb den Gegenstand 
aus dem Hause hinausgeworfen und dann fortgetragen oder mit 
Hilfe eines Lasttieres wegtragen lassen, so hat er einen durch Ver-
stummelung strafbaren Diebstahl begangen. 

Der Dieb kann nur auf Wunsch der geschadigten Partei be-
straft werden. Hat aber der Richter das Urteil bereits ausgesprochen, 
so kann der Klager nicht mehr von dem Vollzua des Urteils mit 
der einfachen Erklarung abstehen , daB 	er dem 6Verurteilten ver- 
ziehen hat und daher seine Bestrafung nicht wanscht.1) 	Denn die 
in der Verstummelung des Diebes bestehende Strafe ist ausschlid-
lich gottliches Recht und seine Umgehung in solchen Fallen, wo 
Klager und Beweis vorhanden sind, ist verboten. 	Dennoch gibt es 
mehrere Wege dafilr, daB der Dieb auch nach Fallung des Urteils 
der Strafe entgehen Urine. 	Ein solcher ist, wenn die geschadigte 
Partei vor dem Richter erklart , dad der durch den Dieb weg-
getragene Gegenstand nicht ihm gehore, sondern dem Diebe selbst, 

a insofern er — der Klager — diesen 	 eenstand nur unter Obhut 
hielt, oder wenn er behauptet, dad seine Zeugenb 	nur infolge Zwanges 
zu Lasten des Diebes ausgesagt haben. 

Der Dieb kann nicht bestraft werden, wenn er den gestohlenen 
Gegenstand vor Einlangen der Klage zuriickgibt oder dieser unter 
einem Rechtstitel, z. B. durch Schenkung, sein Eigentum wird. 	Er 
kann ferner auch nicht bestraft werden , wenn er hinsichtlich des 
Eigentums an der gestohlenen Sache 	in Zweifel war oder sein 
konnte, und diese Entschuldigung vor dem Richter geltend rnacht. 
Uber den Zweifel habe ich bereits gesprochen und dort erwahnte 
ich, dad, wenn die Frau ihrem Gatten, der Gatte seiner Frau, der 
Sklave seinem Herrn etwas stehlen , 	dies nicht mit der Strafe der 
Verstiimmelung verbunden ist. 	Die muselmanische strafrechtliche 
Theorie geht jedoch noch weiter und gelangt in ihren Folgerungen 
dahin , dati 	der Richter den Dieb nicht zu einer Verstiimmelung 
verurteilen kann, wenn dieser einen eigentumsrechtlichen Anspruch 

1) 	Lic. ° 	c,c..61ilf 	L.?; . . . c!..taiiIf 	j...6.:.,1 	(43 3.,;... 	c:.-Ji.si= 3Li J.J 	1 

L.5ILA5 	xii...... 	Radd ulmuljtar III, 269. 
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auf die gestohlene Sache erhebt, indem er sagt, die Sache gehore 
ihm, selbst wenn er diese Behauptung  nicht zu beweisen vermag.1) 
Es ist klar, dm:3 diese Verfugung desG-esetzes jedermann, der diese 
Art 	der Verteidigung anwenden will, 	Gelegenheit bietet, dieser 
schweren Strafe zu entgehen. 	Es ist dies ein beachtenswertes Bei- 
spiel 	der bei 	dem Delikt der Unzucht bereits erwIthnten Selbst- 
justiz. 	tiberhaupt werden wir wahrnehmen, dalI die mohammeda- 
nische Strafe dadurch, dalI es oft von dem Belieben des Angeklagten 
abhangt, ob er die Rechtsfolgen seiner Handlungen auf sich nimmt, 
in vieler Hinsicht den Charakter einer Poenitenz hat. 

Diejenigen , die zusammen gestohlen haben, bilBen auch ent-
weder alle zusammen fur die begangene strafbare Handlung oder 
sie werden zusammen freigesprochen. 	Es ist nicht moglich, dalI 
von 	den gleichmaBig schuldigen Angeklagten einer, 	der sich in 
dieser Weise verteidigt hat, 	wie 	sich der andre nicht verteidigen 
wollte oder konnte , der Strafe entgehe , der andre aber die Strafe 
zu erleiden habe. 	Haben also zwei Personen zusammen einen Dieb- 
stahl begangen und beide ihre Tat gestanden, doch behauptet der 
eine der Diebe , dalI der gestohlene Gegenstand ihm gehore , dann 
kann auch der andre Dieb nicht bestraft werden. Wenn hinwiederum 
mehrere Diebe waren, so wird jedem die Hand abgeschnitten, voraus-
gesetzt, dalI der Wert der gestohlenen Sachen insgesamt sovielmal 
10 Dirhem ausmacht, als Diebe waren, selbst in dem Falle , wenn 
nur einige der Diebe die gestohlenen Gegenstande weggetragen haben. 

Was die dem Diebstahl entspringende Schadenersatzpflicht des 
Diebes anbelangt, so ist der Ausspruch des Propheten matigebend, 
dalI den Dieb, wenn ihm die Hand abgeschnitten worden, keinerlei 
weitere Verbindlichkeit belastet. 	Aus dieser Enunziation folgert 
das mohammedanische Recht den Satz, dalI die auf die Verstiimme-
lung des Diebes und auf Schadenersatz eingereichten Klagen in- 
kompatibel sind. 	1st also der gestohlene Gegenstand, nachdem dem 
Diebe die Hand abgeschnitten worden, in natura noch vorhanden, 
so 	ist er 	dem Beschadigten 	zuriickzustellen; ist 	er 	aber 	nicht 
mehr vorhanden, dann Wirt die weitere Haftung des Diebes auf 
und es kann gegen ihn keine Schadenersatzklage angestrengt wer- 
clen.2) 	Aus dieser Enunziation wird ferner gefolgert, dalI der Dieb 

1) 	v.'--"I.4 	1,:i3_,......L1 	L3)1.....1! 	.m,-)! 	.1,9 -b-ii., 	 (2;;....n 	.,.)! 	 ut, 
• 

(5 

ii5...,...il.4 	z,..,4 	k)..,z-;.::, 	LA,..X.sc., 	?A-LTA 	(Y.2.?u 	ri.:9 •f.J 	c).., 	zU..= 	Lt.lak.4 

l...... 	24.:,..= 	' 5A.Iti 	A.Z.i 	1 	k 3[..i3 (..).: 	 L5J.Lt..X3 	-)j-k.4 1 	..r(a-6 -," .: 	L.5,.k,:::,11 
.) 

J.J. 	t-..)1.4 	Lx......, 	L5.11 	(.54,...i u. s. w. 	drauhare III, 265. 

2) 	4‘.L.4 	(3.,...,...V 	 Jf 	Ki5 ,,..j! 	o).*J.3* 	‘7...12i 	Ki j..i 	,_,N 	)1,i L5 
c...)1,:i5.,....,1! 
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fur das neuerliche Stehlen 	desjenigen Gegenstandes, 	fiir welchen 
ihm schon die Hand abgeschnitten wurde , wenn der Gegenstand 
mittlerweile keine Veranderung erfahren hat, nicht nochmals be- 
straft werden kann. 	Die Schadenersatzklage ist tibrigens nach den 
allgemeinen Vorschriften zu 	beurteilen , 	nach welchen 	auch die 
Zeugenaussage von Frauen angenommen werden kann. 

Bei der Feststellung des Wertes des gestohlenen Gegenstandes 
ist jener Wert zu bestimmen , den dieser zur Zeit des Diebstahls, 
wie auch zur Zeit der Verstiimmeluno• des Diebes reprasentiert hat. 
War die gestohlene Sache am Tage des Diebstahls keine 10 Dirhem 
wert, so konnte das Verfahren gar nicht eingeleitet werden; ist 
aber der Wert des Gegenstandes, welcher urspriinglich mehr wert 
war, zur Zeit wo die Verstummelung vollstreckt werden sollte, 
unter 10 Dirhem zurtickgegangen, so unterbleibt die Strafe. 

VII. 
Der Str a .6 enraub (leaf ullarilc). 	Der StraBenraub ist eine 

einer schwereren Einrechnung unterliegende Form des Diebstahls. 
Die Wertgrenze (ni,sdb) ist auch hier, wie beim Diebstahl, 10 Dirhem. 

Nach der mohammedanischen 	strafrechtlichen Theorie wirkt 
der StraBenrauber, ebenso wie der Dieb, im Geheimen und kann er 
nur dann fur die Wegnahme eines Gegenstandes bestraft werden, 
wenn dieser unter Obhut war. 	Diese Bedingungen konnen jedoch 
bei dem Delikt 	des StraBenraubes 	nur 	durch Fiktion gefunden 
werden , denn der StraBenraub , 	der darin besteht , dati der Tater 
einen Reisenden angreift und ihm einen Wertgegenstand wegnimmt, 
schliat ja eigentlich den Begriff des Handelns im Geheimen aus. 
Es wird nun 	folgender Sch1ul3 aufgestellt. 	Es ist die Pflicht des 
Ftirsten. und seiner Organe , 	fiber die Sicherheit der Person und 
des Vermogens im Lande zu wachen , insbesondere auf den offent- 
lichen StraBen und in den Gemeinden. 	Da jedoch der StraBen- 
rauber sozusagen hinter dem Riicken des Fdrsten, beziehungsweise 
der berufsmaBigen Polizeiorgane 	desselben seine Umtriebe ausiibt, 
kann die Tatigkeit des Stratienraubers als eine geheime angesehen 

C...4, 	•-•^! 	i 	Kanz uld ak al k (im Kapitel fi kejfijjeti Ikat'i wa-itbfitihi), 0 	. 
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werden. 	Hieraus folgt, daB wenn jemand mit offenem Trotz und 
Widerstand gegenilber der Staatsgewalt raubt und mordet, dieser 
nicht 	mehr ein StraBenrauber, 	sondern ein Emporer (MO) 	ist. 
Es folgt ferner, daB ein StraBenraub nur auf einem solchen Ge- 
biete und an solchen Personen 	begangen werden 	kann , welche 
unter der Souveranitat des Staates stehen. 	Es kann daher nicht 
von dieser strafbaren Handlung die Rede sein, wenn der StraBen- 
raub 	nicht auf moslemischem 	Gebiete 	erfolgt, ferner wenn der 
Tater oder sein Opfer nicht Burger sind und der Staat sie daher 
weder in ihren Handlungen zu kontrollieren hat, noch gegen An-
griffe schtitzen mull ; kurz , das Delikt des StraBenraubes kann nur 
eine unverletzliche Person an einer andern unverletzlichen Person 
begehen.1) 

Die Strafe des StraBenraubes ist je nachdem, ob nur geraubt, 
oder mit dem Raube zusammen auch gemordet wurde, verschieden. 
Hat der StraBenrauber ohne zu morden einen Gegenstand weg-
getragen, dessen Wert mindestens 10 Dirhem ist, oder, wenn mehrere 
tatia waren, 	ebensovielmal 10 Dirhem als Tater waren , dann ist 
die °Strafe 	des Schuldigen das Abschneiden der einen Hand und 
des auf der entgegengesetzten Seite befindlichen FuBes. 	Hat er 
aber gemordet, ohne daB er auch geraubt hatte, dann ist der Tater 
hinzurichten. 	In diesein Palle wird die Todesstrafe als bestimmte 
und unabanderliche Strafe (hadd) des StraBenraubes bemessen und 
es steht dem Rechtsnachfolger der durch den StraBenrauber er-
mordeten Person nicht das Recht zu, dem Verurteilten die Strafe 
zu erlassen 	oder sich mit ihm in 	einem Blutgeld auszugleichen. 
Anders steht die Sache, wie wir dies bald sehen werden, wenn es 
sich nicht urn einen mit StraBenraub verbundenen Mord handelt. 

StraBenrauber, die zusammen gehandelt haben, sind auch zu-
sammen zur Verantwortung zu ziehen, selbst in dem Palle , wenn 
die strafbare Handlung nicht von alien, sondern nur von einern 
von ihnen begangen wurde. 	Denn sie halfen einander, als Storer 
der durch Gott festgestellten Rechtsordnung , 	durch gemeinsame 
Kraftentfaltung und deshalb sind sie alle verantwortlich. 	Hat da- 
her auch nur ein Mitglied der StraBenrauberbande jemanden er-
mordet, so mull dafiir die gauze Bande zum Tode verurteilt werden.2) 
Hat der StraBenrauber gemordet und geraubt, dann besteht die 
Strafe aus der erwahnten Verstummelung und zugleich aus der 
Hinrichtung des Schuldigen. 	Die Reihenfolge, ob erst die Ver- 
stiimmelung und dann die Todesstrafe anzuwenden sei oder urn- 

1) 1.,,,,o3 	(,0, .c, 4) (51..t L.5.1.= j.ki 	 j ..S3 	02.---LA.«, 	..,42 ....a.r.A j..93) 

J.>.1-: 	(:).Let.X.........tt . 	Redd ulmulyar III, 293. 

2) j..;ii /31<4..4 	0.4i.,) 0_51.304 )J.+4 (3...w.4.1 ci0j16.1311 	(_,761-..i.., 

)y40 1 /41:1 /4.41.:il 0..... 	ti)53 t (.5.....*IS . 	Durer text I, 386. 
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gekehrt , 	stellt 	der Richter nach 	eigenem Ermessen fest , ja , da 
nach der Hinrichtung des Schuldigen das Abschneiden der Wieder 
nicht mehr viel Sinn hat, steht dem Richter das Recht zu, von 
der Verstiimmelung ganzlich abzusehen. 

Die Hinrichtung des Raubmorders kann auch durch Kreuzigung 
erfolgen. 	Der Prophet sagt namlich: 	„Wer raubt, der ist zu Viten, 
wer mordet unit raubt, der ist ans Kreuz zu schlagen.' 	Die Kreu- 
zigung wird an dem Schuldigen entweder nach seiner Hinrichtung 
oder bei lebendigem Leibe vollstreckt. 	Im letzterwahnten Falle 
wird 	der Bauch des Verurteilten 	mit 	einer Lanze 	aufgeschlitzt. 
Den Gekreuzigten lat3t man drei Tage lang an dem Kreuz, dann 
wird sein Leichnarn behufs Bestattung ausgefolgt. 	Aus offentlichen 
Rircksichten 	darf der Verurteilte 	nicht 	flinger 	als 	drei Tage an 
dem Kreuze belassen werden. 

Uber dem zum Tode verurteilten und hingerichteten StraBen-
rauber wird nicht gebetet. 

Aus dem Gesagten geht hervor, dat3 fiir den Straf3enraub nur 
dann 	eine 	bestimmte Strafe 	bemessen 	werden 	kann, 	wenn der 
StraBenrauber dem Angegriffenen etwas wegnimmt oder ihn en- 
mordet hat. 	Deshaib bleibt jedoch auch die einfache Wegelagerung 
nicht straflos. 	Das 	mohammedanische 	Strafrecht lehrt 	namlich, 
clar3 , wer mit Absicht der Wegelagerung (ohne Riicksicht darauf, 
ob mehrere beisammen waren oder der Wegelagerer allein war, 
wenn er nur stark genug war, 	diese Absicht auszufuhren) einen 
andern angreift , wenn er gefangen wird, 	bevor er etwas weg- 
genommen oder jemanden getotet hat, 	einzusperren oder solange 
gefangen 	zu 	halten 	ist, bis 	er 	sich bessert. 	Eine solche Wege- 
lagerung wird nicht als ein Versuch des StraBenraubes betrachtet, 
denn nach der mohammedanischen Auffassung ist mit dem Ver-
suche keine Strafe verbunden, sondern als eine besondere strafbare 
Handlung, die deshalb zu verfolgen ist, weil sie den Verkehr un-
sicher rnacht und die Offentlichkeit schadlich beeinfluf3t. 

Es 	kann 	geschehen, 	dal l 	der StraBenrauber jemanden aus- 
geraubt und ihm auch eine korperliche Verletzung zugefugt hat. 
In diesem Falle handelt es sich urn eine strafbare Handlung doppelter 
Natur, urn den Strafienraub, dessen Strafe zu den gottlichen Rechten 
gehort, und um die korperliche Verletzung, deren Ahndung ein 
menschliches Recht bildet. 	Wenn auch in der Regel jede beson- 
dere strafbare Handlung eine besondere Strafe nach sich zieht , so 
wird dennoch in diesem Falle der Schuldige nur wegen Raubes 
verurteilt , 	wahrend die korperliche Verletzung ungeahndet bleibt. 
Dean 	nach 	der mohammedanischen 	Strafrechtstheorie 	horen 	die 
menschlichen Rechte dort auf, wo das gottliche Recht geltend ge- 
macht wird)) 	Andererseits leben die menschlichen Rechte 	dann 

1) 	Li): 	2,..SL.zi,3* 	J.a 	15..)  .7)_)L.X.9 	(.5 itJAIS 1.J 	b6ji., laic 	.r..bLi 
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wieder auf, wenn die fur die Delikte entfallende bestimmte Strafe 
aus irgend einem Grunde nicht angewendet werden kann. 

Die bestimmte Strafe des 	StraBenraubes kann 	in folgenden 
Fallen nicht angewendet werden: wenn der StraBenrituber, ohne dal3 
er etwas weggetragen hittte, jemandem eine korperliche Verletzung 
zugeftigt hat; wenn er gemordet hat, geraubt , seine Tat aber be-
reut und sich gebessert hat, denn es steht im Koran, dalS die, die 
sich 	bekehren, bevor sie gefangen werden, von der bestimmten 
Strafe zu befreien sind;1) ferner wenn in der StraBenrituberbande 
eine 	minderjiihrige 	oder wahnsinnige 	Person 	sich befindet, 	denn 
kraft 	des 	Prinzips 	der kollektiven Verantwortlichkeit mill3te 	die 
bestimmte Strafe arch an dieser vollzogen werden, withrend Kinder 
und Wahnsinnige nicht zu bestimmten Strafen verurteilt werden 
ktinnen; 

ferner: wenn einer der StraBenrAuber ein naher Verwandter 
einer der angegriffenen Personen ist (chi raYm malzram); es wurde 
niimlich schon beim 	Diebstahl erwiihnt, dal3 	die Wegnahme eines 
Gegenstandes nicht als Diebstahl zu betrachten ist, wenn der Dieb 
und 	die 	geschildigte 	Partei mit einander in 	verwandtschaftlicher 
Verbindung 	in 	einem 	gewissen Grade 	stehen, 	denn 	der Dieb 
konnte 	der Meinung sein, 	dad 	ihm infolge 	des Verhiatnisses, in 
welchem er zu dem Eigentiimer des weggenommenen Gegenstandes 
steht, 	das Recht zusteht , fiber das Vermogen des Verwandten zu 
verftigen; 

wenn die strafbare Handlung darin besteht, dad einige der 
Reisenden selbst mit der Absicht des StraBenraubes -die ubrigen 
Mitreisenden angreifen, denn bei dieser strafbaren Handlung fehlen 
die Kriterien des StraiSenraubes; 

wenn 	die 	Titter 	das 	Delikt 	des 	StraBenraubes 	bei 	Nacht 
ausgefuhrt haben , 	denn 	die 	Behorden sind nicht imstande, 	bei 
Nacht gentigend fiber 	die Sicherheit der offentlichen 	Strafen zu 
wachen; 

wenn der StraBenraub bei Tage, aber in einer Gemeinde er- 
folgt, denn bier ist die Hilfe zur 	and; waren jedoch die Stratien- 
rauber bewaffnet, dann ist ihnen die Strafe des Strafienranbes auf- 
- 

tss v.5........6.3 	iiL.X..- 	 ii ii.>- u5,..X.+= x...4 	,..,..,...43  L5c..)...Y (.5..i.. .h..)..3.3 	 t..51.7.:i . 	L.5 
-Se-  31,4 	 .-'71 	jakw L.5! L5-1.40•33! 	-bk. 	,.:.:,......a.c. (, 	(.504;! 	

L.
11,,r- 

JS14.0 	L.A--e 	.2,23 	24.44 	yak,,,,,,:o 	
C  ,..

1 . 	L. 	Darer terg. I, 886. • (-- 	 }..)  
1) 2sse4= .)LNi4 f...6 	 LAY 2s-4'12i 31.1! 3..:,-6 east 	..Li 	Via, r 

!,-,Li 	wit 	Otl 	- , • (..52)Lit: z‘.90 	LX.g. 	tc,.t.c 	fast.. 	L41.3 	1,....?- 	Ls.x>. 
25-.l 	u AI!! 	L.A.:i 	GIOt 	6.)0..iiq c>.2q 	, 	_,•..g*J,- ..) 	 c)I 	 c) 	L)..;i 	c.o. 
Lx-a 	4̀ -`.' 	6-6 -.4 	dauhare (...% 	II, 267. 

   
  



336 	Krcsmdrik, Beitr. z. Beleuchtung d. islamit. Strafrechts, etc. 

zuerlegen ; 	wobei zu bemerken ist , daB 	es 	als Waffe 	betrachtet 
wird, wenn die StraBenrauber einen Stein oder einen Stock in der 
Hand haben; schlieBlich 

wenn der StraBenraub zwischen zwei solchen Gemeinden er- 
folgt , 	die nicht weit von einander entfernt sind, 	und zwar schon 
aus dem erwahnten Grunde, daB die Angegriffenen leicht um Hilfe 
rufen konnen. 

Obwohl in dem Falle, wenn die angefahrten Entschuldigungs-
grande vorliegen, die Schuldigen von der Anklage des Delikts des 
StraBenraubes und deren Folgen freigesprochen werden, 	so folgt 
hieraus dennoch nicht, daB sie nicht unter einem andern Titel zur 
Verantwortung gezogen werden konnen. 	Denn es ist fiir die be- 
gangene korperliche Verletzung 	ein Blutgeld,l) 	fur den 	absicht- 
lichen Totschlag die Todesstrafe 	oder ebenfalls eM Blutgeld 	aus- 
zusprechen , nur 	daB 	diese Strafen ausschlieBlich auf eine private 
Anklage hin festgestellt werden 	sollen und der verletzten Partei 
oder ihrem Rechtsnachfolger das Recht zustebt, die Kiage zuruck-
zuziehen, sich mit dem Tater auszugleichen oder die Strafe zu er-
lassen, in welchem Falle der StraBenraub tatsachlich ungeahndet 
bleiben mul 

Der StraBenrauber hat den geraubten Gegenstand, wenn dieser 
noch vorhanden ist, ebenso wie der Dieb zuruckzugeben. 	1st aber 
dieser Gegenstand nicht mehr vorhanden, so ist der StraBenrauber 
nicht schadenersatzpflichtig. 	Es 	bleibt sich gleich, 	ob 	der 	be- 
treffende Gegenstand von selbst zugrunde gegangen ist, 	oder ob 
ihn 	der Tater 	absichtlich 	vernichtet 	hat.") 	Wird 	die 	fur 	den 
StraBenraub bemessene hestimmte Strafe auf den Schuldigen nicht 
angewendet, 	dann steht der verletzten Partei, ebenso 	wie beim 
Diebstahl, das Recht zu, far den weggenommenen Gegenstand von 
dem Schuldigen Schadenersatz zu fordern. 

1) 3_,.:44 sLfry L.5.1! 	e, ,,,,,it 	3...,:i *25. ty.z31-1 0.1 .1,16-.  C3 	14:3 
i 	31-0 	‘.) 	LS 	1 	rs.:...4 	3.....6 	s.,L.zi 	61...2, 	f L ,..1.,XiS., 	oLS of 0 	)3 c; • o 	o 	 0 

. (:),*.4,>).if 	..3,*...- laii.....,:i S 	4_,x3 	,7) 3 LKILP 	LS 	! 2,..4,:o. 	L.-Li 	ty o o 	0 
Oauhare II, 267. 

2) (.*i. 	1...... 	,..),..-c! 	L5L...).,:trvo-Y 	(3.1:i 	.c5X., 	K.,,),I, 	,:),...! 	L„, » 	 L5) 3  
(.575:2St 	(7:-t-L-.6 	cj--,...6 	Ls-;" 	j13! 	0A-14) 	L5i.)..,..,:q 	 i).-Lit 

z,...;.J 	Lx.I• 	:, 	LA 	_J,..).1,41 	C).....! 	!)L,.x.Qt 	2‘,..3 	• 	— -.))3! 	(-5 	— 	 ....5X.Ao 	A.2).d.A. 	(.5,-)...4......-0_,/ 
j+k( c.)3 .04/.0. 	Durer terg. I, 386. 
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B) Die zu den mensehliehen. Reehten gehorenden 
bestimmten Strafen. 

Die rein menschliche Rechte verletzenden strafbaren Hand-
lungen werden nach der mohammedanischen Strafrechtsterminologie 
mit dem Kollektivnamen ginajet bezeichnet. 	Dieser Ausdruck be- 
deutete urspriinglich allerlei durch das Gesetz verbotene Handlungen, 
ob diese nun sich gegen das Leben , gegen die korperliche Un- 
versehrtheit , 	gegen das Vermiigen oder die Ehre des Menschen 
richteten.') 	Derzeit versteht das Sari`atstrafrecht unter ginajet nur 
diejenigen strafbaren Handlungen, welche sich gegen das Leben 
oder gegen die korperliche Unversehrtheit eines andern richten.2) 

Die die menschlichen Rechte verletzenden strafbaren Hand- 
lungen konnen namlich in zwei Hauptgruppen geteilt werden. 	In 
die erste Gruppe zahlt man den Totschlag, in die zweite die korper- 
lichen Verletzungen. 	Die letzteren werden nach der juridischen 
Terminologie strafbare Handlungen nauBer Bereich des Lebens" ge-
nannt (md ditn alnafs). 

Die Strafen sind zweierlei Natur. 	Entweder wird die der 
verletzten Partei zugefiigte Verletzung nach 	dem Prinzip „Leben 

1) joti 331 	2f, 	,L>.*.....! 	L1,<Liti 	 ? 	ejV 	,.ism I-1:4  cZ-4:3.1-3 
1.4 	z,...t.....L41.=! 	LA.1..6..4 	1.4 	25...L......9.3 	LA1.6.4 	L 	z,...,:oi.c. 	l.„4 	:,..21.4 	1..,.!  ..,.6.3L.....-31 
A.ILA 	3...ei 	 r...; t‘..?-_, 	xi.........6.3 	2r,..?•3  .;i in .),..).4 	c ,1....Li 	-,..10:c=1 	0..0 cro 
A..z...!). 3 	(..,,,.2.0 	xi..454 	 A......,,i1 ),..x..=_,..i 	t.s ..!! 	L5...,.X.I,f 	i,.>4 

2..#1,:::1 /41L4 ,.5--,3 33  t x......4 )LX,c ctUr. 	3.:c5.s. 3...i 331 if )450 (-3U) 
b,.X 5e1...c. 	.t.I.S..3z,...6..?-r..4 )St 5.1).,p (0.....:o3 t..X.) LSI 	z.....4 ).).33; bJx-p-lycl 
(4.44) 	L.ft 	z‘......yt 	,5.253! 	L....3,3...f it )50 	(1 /44:.A...!....) 	L.51 	,,,,...4 ),131 

zg......yt 	,:,:a 	 cz.4)."-f3...4 cy..5,_53LX... 	 _,.4 551 j3j.,!,..> ,_5.1_,t 0+ 	L5.,,&)-.4 r,..<-, 
.),..x. 35...,A3 	3.....-4.4 	tt,‘.....t..ei 	,..,...,.:: 	.5-).4 ? 	w55,13,4 	,..131 	,3301.,...4 ) 
Krimizlde magmft'asi, Konstantinopel 1288, pag. 2. 

2) c7:-.66 	3..xi 	cy= 	ii.)..-;..c 	Ei,:;;J! 	a, 	L5L.N.sait 	.i...t.tiq Lt 	i.:!L-.4- 

k.j35-6.4)36 	u.".ti.j! 	Lt 	Oauhare II, 204. 	Die gegen die Regeln der Pilger- 
fahrt verstoBenden Handlungen, weiche unter dem Namen oineijat ulhagg be- 

kannt sind, 	nicht in diese Kategorie. 	 g. ,:.,L,L;. gehoren 

	

c5..i.x.:41 	rt..! 

iz..12....t 	Le....J.= 	l..i.iisi.S! 	.i.N—bc 	xi5.6 3 	 Radd 	ul- . 	.. 	 L.) 	t4 	L.5..ASSI 	um.15-;.4 
muiitar V, 466. 
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ffir Leben, Auge fur Auge, Zahn fur Zahn" 	mit einer abnlichez 
Verletzung geahndet, oder der Schuldige wird angehalten, der ver-
letzten Partei nach einer gewissen Skala eine Entschiidigung zu 
leisten. 	Bei der Behandlung der die menschlichen Rechte 	ver- 
letzenden Delikte werden wir dieser Einteilung entsprechend den 
Totschlag und die korperliche Verletzung , 	dann die Vorschriften 
der Vergeltung der Verletzung durch eine gleiche Verletzung und 
die Modalitaten der Entschadigung fiir die Verletzung besonders 
besprechen. 	Schlialich werden wir die eigentihnliche Einrichtung 
des mohammedanischen Strafrechts kennen lernen, nach welcher fiir 
eine begangene strafbare Handlung diejenigen zur Verantwortung 
gezogen werden konnen , die mit dem Schauplatze , auf welchem 
die strafbare Handlung begangen wurde, in territorialer Verbindung 
stehen (Icasame), oder diejenigen , 	welche mit dem 	Tater durch 
Blut- oder durch andere Bande verkniipft sind (`aisi/e). 

VIII. 

Der Totschlag 	(.eatl). 	Die 	mohammedanischen 	Juristen 
unterschieden anfangs dreierlei Arten des Totschlags , namlich die 
absichtliche Totung (‘amd oder isa,9d); einen aus Irrtum begangenen 
Totschlag (chata); 	und 	einen 	dem absichtlichen 	ahnlichen 	Tot- 
schlag (eibh 'amd). 	Spater teilte Abil Bakr Razi 	(t 370 AH.) 
diese strafbare Handlung in fiinf Klassen ein mid nach seiner Ein-
teilung kann der Totschlag sein : 

ein absichtlicher (‘amd); 
ein dem absichtlichen ahnlicher (gibh 'amd); 
ein aus Irrtum erfolgter (chata); 
ein dem irrtiimlichen ahnlicher (m& Ora magrd 7chatd) 
und der verursachte Totschlag (bisabab).1) 

Die neueren Juristen halten sich an die letzterwahnte Klassi- 
fikation. 	Ebenso hat auch 'Omer tlilml in seinem ervvahnten Werke 
Mifjciri 'adalet diese Klassifikation als Grundlage angenommen. 

Die am meisten gebrauchlichen Definitionen des absichtlichen 
Totschlags sind die folgenden. 	Absichtlicher Totschlag ist , 	wenn 
jemand einen andern vorsatzlich mit einem Instrument totet, welches 
vom Gesichtspunkt der Zerstuckelung der KOrperteile 	als 	Waffe 
gilt. 	Oder nach 'Omer Hilmi ist absichtlicher Totschlag, 	wenn 

1) 	L.X.dZi ik.N.4......:i 	v! 	tc))31 	t j.iy,.,\41 	5 ,.:) 	s,..X.b.,....v.÷A 	 3  
4.1-4-li 	L.5,-),÷)  ..,44*,,.....6 	ki;,,J 	,).a K 	‘..),..4.= 	24.A.;.Z 	1=.• L5)) r • ..". A  -3  )J 	• 	3 	1 	3 
e).•^3.3 	3 ;̀:i 	"-v... 	k...5)1.-- 	z4..L.4v!)- 	sU-1..." 	sly, 	0...kai 	2«.,,,,,
,..1.JL.NAA 	I.....-44 	• , - 	- 	) •• 	(..54_,4 	Durer terg.. I, 389. 
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jemand 	mit 	einem 	verletzenden 	Instrument eine 	Person, 	deren 
Totung nach dem Gesetze verboten ist, mit Willen totet.1) 

Nach der mohammedanischen Auffassung kann von einem ab-
siehtliehen Totschlag nur dann die Rede sein, wenn es zweifellos 
offenkundig ist, dad der Titter sein Opfer toten wollte und diesen 
Zweck auch erreicht hat. 	Diese Idee soil durch jene in der De- 
finition des Begriffes des Totschlags vorkommenden Worte zum 
Ausdruck 	gebracht 	werden, 	dad 	der 	Tater 	„vorsatzlich", 	”mit 
Willen" totet, welehe Worte gemischt und abwechselnd mit dent 
Ausdruck „absichtlich totet" angewendet werden. 

Da jedoch die Absicht oder die Intention 	zu den inneren 
Handlungen des Menschen gehort, deren Beweis, wenn keine auSeren 
Umstande vorhanden sind, nicht moglich ist, so nimmt bei der 
Beurteilung der strafbaren Handlungen die Stelle der Absicht in 
der Regel die Anwendung von totbringenden Instrumenten den 
Platz ein , wobei vorausgesetzt wird, dad jemand, der das Leben 
eines andern mit morderischen Instrumenten vernichtet hat, diesen 
toten wollte.2) 	Andererseits folgt aus alldem, 	dad derjenige, 	der 

1) Es wird nicht uninteressant sein, einige der gelaufigeren hanefitischen 
Definitionen des Totschlags zu reproduzieren. 	Der vorsatzliche Totschlag (load 

. - 
'amd): ,...$L.X..s14.3lS Ai....?-Y utia Lt s_e43 ,7.)--1.-.4.4 X.45.,:o %..X4-P-:-.3 	LA ,93- 

'' 
Xla....1.16 	 Kanz uldaltai 	(im 	Kitab 	ulginajat). g.., 	„.......„:::,..g..... "1.,;.36 	3,. 	Ly....-e,  - „ 

x!,,,,I,-,1.;•,>.5.i! 	 kx.,ai 	3.::".6 )1.33 	 ,?)AS 	t3 	ca....., "-s(.1 • (.5aif 	'SS 

." 	k.......-- 	cya 	...),..X....S4_, 	1.......3.., 	Darer terg. I, 389. 	0•Naii,4 	d 	 .-4:13 

.Z,...64 3! 	..,,,,,:;:,..... 	3! 	04 ,,L.N. 	3t 	Z.;...,. c? 	1 	j-!! 	(3).$5. 	1.4.4 	3.4).,:o .).. 

1.÷3L.: 	L).-:.ii, 	L+4 	L4.9,..X.:4=3 )LA. 	i::::,?.. 3! 	Sejchzade, garb multatiti II, 296. 

Oti' ‘.- 	F..,'"''S! 	1.5 * 	--.'C 	I-" .0 ca••••,-.1 	2y50 	L.X....x.:1 	LA 	L).......-ki 5)
odo LO 	)..s-N..g. 	' :g. 	Ot..N....-54LS 	1.. j.-.J! 	dauhare II, 204. 	(0.....0 ) 	3 	3 '7-4s' 

A3 	 kz.,11 	 N.0! 1 55 .? 	(.y)zs.....)L-?.. 	(5.3L—....ii 	).? 	CiL...43I 	E3y:::,..4 	(... 17 .it 

.)L.S.S.4..;i! 	LP'S 	ik..)...,-..:3 	'Omer 4ilmi a. a. 0. 5. 

2) 	aa.4,..)3 	x.1t.it.X.,1 	..g 	z......4.= 	c....Q.i."4 	L.N.Acciiic 	 ..4:' 	i...X.4.2.4 	.)..1 0' 
j..1.VLX.11 	3_31,..11 	3.40.1! 	 Si_,..*iLi zo 	 j,*ilii.11 34....x..! r,.iiS 	c) i 	f.LciA 

Ker5,,Jr 	Kerzial! 	Li..) L4! 	,.3 	l.„,,,S5:11.1,..x.:4 	ruiA 	Radd 	ulmubtar 	V, 	466. 
Demgemaf3 behaupten einige Juristen, dad die wirkliche Absicht des Titters 
eigentlich nebensfichlich sei und seine Entschuldigung, dad er sein Opfer nicht 
toten wollte, nicht beriicksichtigt werden kann. 	d 	(.5.÷.X.,....t! 	Lt 	3ti 	1,...3.13 
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dem Leben eines Menschen nicht durch verletzende Instrumente, 
sondern in anderer Weise , z. B. durch Erwiirgen', Vergiftung ein 
Ende macht , nicht die strafbare Handlung des absichtlichen Tot- 
schlages begeht, 	oder, richtiger gesagt, 	nicht wegen vorsiltzlichen 
Totschlages bestraft werden kann. 

Unter verletzenden Instrumenten (alat giirilia) werden Gegen-
stande verstanden, welche imstande sind, die Teile des Korpers von 
einander zu trennen, wie z. B. das Schwert, ein Messer, ein Pfeil, 
ein scharfer Stein, Feuer u. s. w., also solche Instrumente , 	welche 
Waffen sind oder als solche betrachtet werden kOnnen. 

Wegen absichtlichen Totschlags kann der Murder nur dann 
zur Verantwortung gezogen werden, wenn er zur Zeit , wo er die 
strafbare Handlung beging, volljahrig und bei voller Vernunft war, 
ferner wenn die Person des Opfers den Charakter der Unverletzlich- 
keit hatte. 	Die Unverletzlichkeit muf3 standiger Natur sein, 	wie 
die des Muselmans oder eines einer andern Religion angehtirenden 
tributpflichtigen Burgers. 	Die Unverletzlichkeit 	eines provisorisch 
angesiedelten Auslanders ist ebenfalls nur eine zeitweilige. 

Die Unverletzlichkeit kann auch relativ sein. 	Dies bedeutet, 
dal der sonst unverletzliche Mensch seine Unverletzlichkeit unter 
gewissen Umstanden verliert. 	Ein solcher Fall tritt ein , 	wenn 
jemand einen andern mit einer Waffe angreift , denn dann kann 
der Angegriffene den Angreifer, der infolge seines Attentates seine 
Unverletzbarkeit verloren hat, Viten, ohne strafbar zu sein, 	denn 
es steht geschrieben, dal nwer gegen den Moslem 	das 	Schwert 
zieht, 	dessen Blut frei sei". 	Wurde aber der Angriff 	zuriick- 
geschlagen , ohne dal der Attentater getote.t worden ware , 	dann 
lebt die Unverletzbarkeit des Angreifers neuerlich auf und niemand 
hat das Recht, ihn nach dem Geschehenen zu Viten. 	Ein Wahn- 
sinniger und ein Kind klinnen ihre Unverletzbarkeit unter keinen 
Umstanden verlieren, selbst dann nicht, wenn sie jemanden mit 
einer Waffe angreifen, denn ihre Handlung kann in Ermangelung 
der notigen Vernunft nicht als Widersetzlichkeit gegen das Gesetz 
qualifiziert werden. 	Totet der durch solche Personen Angegriffene 
den betreffenden Wahnsinnigen oder das Kind, so hat er das fur 
das Leben desselben entfallende Blutgeld zu bezahlen. 	Auch ein 
ntitzliches Haustier ist unverletzbar, und wenn jemand ein ihn an-
greifendes Tier, z. B. ein Kamel totet, so ist er dessen Eigentiimer 
gegeniiber schadenersatzpflichtig. 

Bei der Feststellung des Deliktes des absichtlichen Totschlages 

	

,....A-1 	2c.3 	Lt 	t\--.40-1 __,P3 	e.S! 	1‘.X4s 	A.3)..0 	1.5..Z.4 	u..,..4 	3.:41:01 	,,,,,ai 

	

3...31 	 eq., 	0,440 	0..., 0.1! 	 --,i;1! d3  L.., 	is3liii 	ciAD 	 jct.5.. I 	:4.1 	(jot 

berc 	v..)); 	3LY3 	 ;i! _,-1 	U 	,..i.).1... 	is.i.xi 	0...,..31 	..,...1 	3..sLiiiS 	,3_,:i 	3...siiA  
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muIS untersucht werden, ob die Unverletzbarkeit des Opfers gegen- 
iiber dem Morder bestanden hat.1) 	Wenn z. B. A den B absichtlich 
getotet hat, so kommt dem Rechtsnachfolger des B dem A gegen- 
iiber das Recht auf Vergeltung der Verletzung zu. 	Wird nun der 
A durch eine dritte Person getotet, dann liegt der Fall der relativen 
UnverletzbariKeit vor. 	Die Person des A ist gegenuber den Rechts- 
nachfolgern des durch ihn getoteten B nicht unverletzbar, denn diese 
haben eM Recht, ihn zu Viten. 	Gegeniiber X, als einer unbeteiligten 
Person aber,  , hat A das vollkommene Recht, als unverletzbar zu 
gelten. 	Eine weitere Bedingung des absichtlichen Totschlages ist, 
dal zwischen dem Morder und seinem Opfer nicht ein Band der 
Geburt oder des Besitzes 	oder ein Schein 	dieses Bandes bestehe, 
d. h. dal der Tater weder der Vater noch der Herr des GetOteten 
sei. 	Dies ist vom Gesichtspunkte der Ausiibung des Vergeltungs- 
rechtes wichtig. 	Denn der Prophet hat erklart , der Sohn babe 
_kein Vergeltungsrecht gegenuber dem Vater. 	Wenn also der Vater 
semen Son oder der Herr seinen Sklaven totet, so konnen diese 
wegen dieser Handlung nicht aus dem Titel des absichtlichen Tot-
schlages zur Verantwortung gezogen werden. 

Die Folgen des absichtlichen Totschlages sind: 
die Strafe im Jenseits (itm); 
die Vergeltung der Verletzung  (Icawad 'ajnan) durch eine 

ahnliche Verletzung, d. h. der Tod des Murders, wenn nur der-
jenige , der auf das Vergeltungsrecht Anspruch hat, ihn nicht 
erlassen oder sich mit dem Tater in einer gewissen Ablosungs-
summe verglichen hat, und 

der Verlust des Erbrechtes (lzirman ulirt), denn der Prophet 
sagte, der Morder hat kein Erbteil. 2̀) 

Der Fall des 	dem absichtlichen ahnlichen Totschlages liegt 

1) Radd ulmubtar V, 470. 
2) Zur Begriindung der Strafe im Jenseits und des Taliorechtes beruft 

anan sich vorzuglich auf Stellen im Reran, wogegen der Verlust des Erbrechtes 
aus einem Spruche des Propheten deduziert wird: 	L.5.4.5.- 	 ..L  .6W6 	k).......Q3  

-b3i. 	k).....iti..4 1..4Q 3..Xii 	cydo. ) w5.-Le4LA:1:, zul..s7....„ (• ),xii13i t  i 1 
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.›)S b543 "3_,43 	3,:i (L 	l'-).iL-: 	'Ai-- ''-rl'3L 'I 	0,-,.:%4C (.545, 	(4 
IL.N.....c., (.11.:.= 	..9:3) 	OJAI/4 	v.:AA 	2$..L.4)31 e,L4.-! 	L50•41 k5L.X.33! 

.t.),.) uso.ea 0L 	tsitiL43 	LN.ADL4a3 1...;.*s• t_5 ,-) 5.>54 w.5%.1.;6 ) 
0,...,,:-yt 	r.j.43 	150%.0 )o".*. 	5o.)..44 	,....:A.,) 	S.L.1 	001.,-...i 	(513 	20(4) 

( 1::6it 	 v5..411_,.33 	za.s- m, 	,....,,i= L.9 	‘. 	().:L.atiit 	(*.K*.ls 	.:Ai:-<) 	 (_5.... 
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vor,  , wenn jemand einen andern, wohl absichtlich, aber mit einem 
Werkzeuge totet , welches nicht zu den erwahnten Waffen oder 
waffenartigen Instrumenten gezahlt werden kann , wie 	z. B. mit 
einem Stock, mit einer Peitsche, mit einem kleinen Stein.1) 

Die Definition 'Omer Hilmf's ist die folgende : wenn jemand 
einenlVienschen, dessen Totung nach dem Gesetze verboten ist, nicht 
mit einem verletzenden, sondern mit einem andern Instrument tlitet, 
begeht er einen dem absichtlichen ahnlichen Totschlag. 

Die mohammedanischen Juristen haben diese straf bare Handlung, 
welche wir auch kurz als Halbabsicht bezeichnen konnen, deshalb 
der Absichtlichkeit ahnlich genannt , 	weil die Absichtlichkeit der 
Handlung, insoweit der Tater mit den von ihm angewendeten In-
strumenten sein Opfer schlagen oder beschadigen wollte, offenkundig 
ist. Die Handlung enthalt aber auch einen Irrtum, weil der Tater nicht 
morden wollte. 	Die von ihm beniitzten Instrumente sind keine 
todbringenden , der kluge Mensch aber kann, wenn er etwas tut, 
nicht alles wollen, sondern nur das, was mit dem bei der Tat in 
Anspruch genommenen Werkzeug vollbracht werden kann. 	Der 
Umstand, da.13 jemand nicht jene Werkzeuge benutzt hat, die zur 
Ausfiihrung der Tat notwendig sind , also anstatt eines Schwertes 
einen Stock, dient zum Beweis, da13 er nicht toten wollte and dais 
seine Tat das Ergebnis eines der Absichtlichkeit ahnlichen Irrtums ist 

u. s. W. 	)..? 	da:43 	k>..L L5.,S t.,.K.- 	01.1131 J3 	(....),St 	e)l 5....) 
.,x 	sa,,ali z.*s 3,,,,) 	,03.5s° ,1....113 	 .,Lxiii31 	v,).i.) J 	5 	u5....5.7 
0_.*J L5..4. !_;;;:, 3..5.:i 	(3..A.:41 	Lf:-,15e.-.0 	Durer teri. I, 390. 

1) 	Ly.,e4 	L. 	2,q)-co 	L.4.-%r? 	) 	Kit-fr.L.- 	L54t 	Lx.•;• 	0.440 	2'÷-z:'., 

ei! 	L4.4),..), 	0..00 	z,..:..:::,; 	. . . . . 	cN--  1! (5)....1 L5y..i 	LA 	.Y.., 	c _i....,,,_.) 
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Die rechtlichen Folgen dieser strafbaren Handlungen sind: 
die Strafe im Jenseits; 
die 	Siihne (kaircire), welche in der Befreiung eines mosle- 

mischen Sklaven besteht , wenn der betreffende Tater hierzu fahig 
ist; wenn er aber keinen Sklaven hat, in ununterbrochenen zwei-
tagigen Fasten; — das Erbverbot,l) und schlieBlich 

das verscharfte (mugallagz) Blutgeld zu Lasten des Titters 
und seiner Angehorigen (`cilzile). 

Eine Vergeltung der Verletzung hat bier nicht statt. 	Fiir 
einen solchen Totschlag kann daher in der Regel die Todesstrafe 
nicht ausgesprochen werden. 	Eine Ausnahme 	bildet jener Fall, 
wenn jemand wiederholt in einer der Absichtlichkeit ahnlichen Weise 
das Delikt des Totschlages begeht, denn dann kann der Tater als 
ein fiir die Offentlichkeit gefahrlicher Mensch 	administrativ hin- 
gerichtet werden. 

Zu bemerken ist, dal3 ein mit nicht verletzenden Werkzeugen 
erfolgender Totschlag nur dann als ein dem absichtlichen ahnlicher 
Totschlag anzusehen ist, und nur dann durch Bezahlung des Blut-
geldes gutgemacht werden kann, wenn der Tater dem Opfer keine 
Wunde beigebracht hat. 	Denn hat der Tater den erschlagenen 
Menschen verwundet , 	dann 	ist der Totschlag als absichtlicher . zu 
betrachten und kann die Verletzung mit einer ahnlichen Verletzung 
vergolten werden. 	Schlagt daher jemand einen andern so lange 
mit einem Stocke , his er stirbt , hat er ihm aber keine Wunde 
beigebracht, dann zahlt er Blutgeld. 	Wird jedoch an irgend einem 
Gliede des Opfers eine Wunde vorgefunden, dann ist die Folge der 
Tat die Todesstrafe.2) 

Die Halbabsicht wird nur bei den gegen das Lehen gerichteten 
strafbaren Handlungen beriicksichtigt. 	Bei korperlichen Verletzungen 
gilt die Halbabsicht fur volle Absicht. 

Ein Irrtum liegt dann vor, wenn jemand einen andern nicht 
absichtlich, sondern infolge eines Fehlers totet.3) 	Es werden zweierlei 
Formen des Irrtums unterschieden. 

Der eine ist der in der Absicht (isafd) oder besser gesagt in 
der Meinung (gain) des Titters vorkommende Irrtum. 	Ein solcher 
Fall liegt vor, wenn jemand einen Moslem niederschiellt, indem er 
glaubt, dieser sei ein wildes Tier oder ein Feind. 

1) Die Griinde, warum eine Siihne beim vorsiitzlichen Totschlag nicht ge-
fordert wird, siehe Radd ulmuldar V, 467. 

2) 'Omer Hilmi a. a. 0. p. 9. 
3) Der Irrtum gehort nach der Lehre der mohammedanischen Rechts-

philosophen zu den erworbenen Akzidenzien des Menscben ('awdrid tnuktasaba, 
siehe Anmerkung auf Seite 22 Heft I) und wird als eine ohne Absicht vollzogene 
Handlung, bezw. eine Handlung deren Gegenteil beabsichtigt wurde, definiert: 
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Die zweite Form ist der in der Handlung (/ 'l) des Taters 
vorkommende Irrtum, z. B. wenn jemand ins Ziel schieLit und einen 
Menschen trifft, 	oder wenn jemannd seine Schiefiwaffe reinigt, die 
Waffe plotzlich losgeht und dadurch der Tod eines andern Menschen 
verursacht wird.1) 

Wollte jedoch der Tater einen Korperteil seines Opfers durch 
einen SchuB oder ein Messer verwunden, hat er aber nicht diesen 
Teil, sondern einen andern getroffen und dadurch den Tod des be-
treffenden Menschen verursact, so wird dieser Fall nicht als Irrtum 
betrachtet, da der menschliche Korper eine einheitliche Schtipfung 
ist, sondern ein absichtlicher Totschlag, wollir dem Rechtsnachfolger 
des Opfers das Recht der Vergeltung zukommt. 

Irrtum und Absicht kiinnen auch zusammenfallen, z. B. wenn 
jemand absichtlich eine Person erschieSt, die Kugel aber zufallig 
jemand anders todlich trifft, dann ist fur die erste Handlung die 
Todesstrafe, fiir die andere aber Blutgeld auszusprechen. 

Die absichtlichen Handlungen von Wahnsinnigen und Kindern 
werden als Irrtum betrachtet und das fiir das Leben und fiir die 
ktirperliche Verletzung des Opfers entfallende Blutgeld haben die 
Angehorigen des Taters zu bezahlen. 	Solehe Tater verlieren ihr 
Erbrecht nicht, denn dies ware eine Strafe, wahrend weder Wahn- 
sinnige noch Kinder einer Strafe unterzogen werden konnen. 	Spilter 
werden wir sehen, daB gegenilber Kinern unbestimmte Strafen, 
das sind sogenannte Zilehtigungen angewendet werden ktinnen. 

Der Totschlag gleicht dem irrttimlichen oder wird als dem 
Irrtum entsprungen betrachtet, wenn er durch eine nicht vom Willen 
des Menschen abbanaiae Handlung zustande kommt 2), z. B. wenn 
ein schlafender Menschbauf einen andern niederfallt oder im Schlafe 

1) ciLX.K...4 3 0,0154  ,i__6- 	..5),,,43c e)351. 250..4C3 (1-6.) 

diy.C,..t 3 b t),..L.Lb Ala (.5 ...*K33 ! )0........,...S 	 ..‹it 1-6, 	,.? ,Lx .)' Ls= 
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(3....y.4.:4;!! 	J.:6 L.5.,.. 	3; sLX.4304 1/ 4.•.:..41.Ao; u. s. w. 	'Omer Hilmi a. a. 0. 
pag. 6. 	I.A.a.:.-'kt.;:4 Lei:4 d ,p., 	AA ,...0 ,. 	.c1.13..- u..4.,... 3 	0..L.= 	s.L.613  
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vom Hausdache herunterstiirzt und einen Voriibergehenden totet, 
oder wenn jemandem eine auf seinem Riicken getragene Last ohne 
semen Willen herunterfallt und dadurch den Tod eines andern ver- 
ursacht. 	Diese Tat des Schuldigen kann eigentlich nicht als Irrtum 
betrachtet werden — sagen die Kommentatoren 1) — denn der 
Schlafende hat ja iiberhaupt keine Absicht, es kann daher auch in 
seiner Absicht kein Irrtum vorkommen. 	Da aber tatsachlich ein 
Totschlag erfolgt ist, so haftet der, der die Tat begangen hat, fur 
den entstandenen Schaden ebenso, wie auch eM minderjahriger Tater 
fur eine Handlung Schadenersatz schuldig ist, fur welche er sonst 
nicht zur Verantwortung gezogen werden kann. 	Dennoch werden 
derartige Totschlage zu den Irrttimern gerechnet , weil der Irrtum 
ihnen strafrecbtliche Schuldlosigkeit sichert. 

Die rechtlichen Folgen des Totschlages, 	der aus Irrtum oder 
einer dem Irrtum ahnlichen Absicht begangen wurde, sind dieselben 
und zwar vor allem eine Strafe im Jenseits, die ohne Zweifel milder 
ist,9 als beim beabsichtigten Totschlag. 	Die Strafe im Jenseits 
wird von den Rechtsphilosophen auch Kier damit begrundet , dalI 
der Tater bei seiner Handlung nicht die erforderliche Vorsicht ent- 
faltet hat. 	Jene Handlungen namlich , welche kraft ihrer Natur 
indifferent sind, 	d. h. 	keinem strafrechtlichen Verbot unterliegen, 
sind wohl gestattet , jedocli unter der Bedingung , &LB aus ihnen 
keine Verletzung fur einen andern 	entspringe. 	Entspringt daher 
fur jemanden infolge einer solchen indifferenten Handlung eM Schaden, 
dann hat der Tater offenbar nicht die notwendige Vorsicht vor 
Augen gehalten mid dafiir ist er Gott verantwortlich. 

Fernere juridische Folgen des Irrtums und der Irrtumsahn- 
lichkeit sind die Siihne , das zu Lasten 	der Angehorigen 	zu be- 
messende Blutgeld und das Erbverbot; das letzterwahnte deshalb, 
weil der Tater moglicherweise die Absicht hatte, die Erbschaft zu 
beschleunigen. 

Der Fall verursachten Totschlages liegt vor, wenn jemand zur 

u,--,v-i.;41 	k...ii:i 	 5....z.--;:4 3I 	sLX..?1:44 	2..:4.A.).53 	Lia..::c1..4:4 	u. s. w. 	'Omer 
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Totung eines andern dadurch Ursache gibt, dad er eine Sache her-
vorbringt, welche erfahrungsgemill3 die Vernichtung der Menschen 
hervorruft.1) 	Wenn jemand z. B. auf der Landstrade oder auf deco 
Grundstticke eines andern ohne Erlaubnis eine tiefe Grube grabt 
und jemand in diese hineinfallt und infolgedessen stirbt, oder wenn 
er einen groi3en Stein in den Weg legt und jemand fiber den Stein 
failt und stirbt. 

Die rechtliche Folge des verursachten Totschlages ist das den 
Angehorigen des Titters aufzuerlegende Blutgeld.") 	Stihne und Erb- 
verbot sind mit dieser Handlung nicht verbunden. 

Auch das Blutgeld kann in 	einem solchen Falle nur unter 
zwei Bedingungen von dem Titter gefordert werden. 

Die erste Bedingung ist, 	dad 	der Titter die 	den Tod 	eines 
andern 	verursachende Handlung 	widerrechtlich 	ausgefuhrt 	habe, 
denn wenn der Tater zu der betreffenden Operation das Recht hatte, 
dann kann er fiir den hieraus entspringenden Unfall 	nicht zur 
Verantwortung gezogen werden. 	Grabt daher jemand 	auf dem 
Grundstiicke eines andern ohne Bewilligung des Eigeptilmers einen 
Brunnen und fallt jemand in diesen hinein und ertriukt , so hat 
der Brunnengritber das Blutgeld des Opfers zu bezahlen. 	Hat aber 
der Titter den Brunnen auf seinem eigenen Grundstiick gegraben 
und ist so jemand hineingefallen, damn' kann er fur den aus seiner 
berechtigten Handlung entspringenden Todesfall nicht zur Verant- 
wortung gezogen werden. 	Auf solche und ahnliche Falle bezieht 
sich jene 	durch die mohammedanische Rechtstheorie 	aufgestellte 
kardinale Vonchrift, 	welche in 	nicht leicht verstandlicher Weise 

1) ‘,..*.:::, 	 .? zd 2,4_,;z, 	c.)..431 ,e,+,..., z, it 	e  w-KASI54  L 	I-:÷..z 
,..,..v...w z..;.....6! LAIN toLxil 	--I 	u5=,..->i c2,,d 54 t._?33i c5.,:aii.4 	 c55.? L, yi 

c.5,4",0  54 =.-N-AL. 0-476,41 L53_, cy_m a.., ....,,s )4 ),..x.K..4 ,:::,;,),,i 
L.At; wsix,4,0 j...„....3! 	1)1.4di x.,4!)31 	xi0.43t.).4 L5.,. 	L5—t_t! 	 ).4 	 jic-- 
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&Kir) je.....c. Lt _;.-..a 	Oauhare II, 207. 
2) Man lehrt, dad das Siihngeld nicht als Strafe fiir die den Tod ver-

ursachende Handlung (z. B. das Graben einer Grube) sondern als Aquivalent 
fiir die zerstorte Existenz zu zahlen sei: 	30.4 	t4;<....13 	c.))3 	W..,N,..1! 	k.,..1/4-.-. 0-K3  

L4 	3'Ai !.3....? 	)3 	t-61.43 iiii.  } 	U:°?:! ij 	L.5;.‘  	 ,1. 	.1i 
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	 J.K.... 	.,..s4 	(...‹..a 	0.K....1.. c5ii..1..i3 • Ls 	0 	c)  
Somit wenn jemand einen andern in eine Grube hineinwirft , so ist zur Ent- 
richtung des Schadenersatzes fiir das Leben des Betreffenden nicht jene Person 
verpflichtet, welche die Grube aushob, 	sondern diejenige, welche ihn hinein- 
geworfen hat. 	Manftff 270. 	Siehe auch 'Ali Hajder, Durer ulbukkilm I, 357. 
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der 	folgende Satz 	ausdrficken will: 	„Die 	gesetzliche Freiheit ist 
mit 	der 	Schadenersatzpflicht 	nicht 	vereinbar". 	Diese Vorschrift 
ist iibrigens 	auch 	in 	den § 91 des tiirkischen Privatrechtes auf- 
genomm en.1) 

Die 	andere Bedingung ist, dal3 	zwischen die Handlung des 
die Ursache des Todes hervorrufenden Individuums und die Tat-
sache des Todes keine andere freiwillige Handlung dazwischenfalle, 
denn wenn dies geschieht , kann der Tater nicht zur Bezablung 
des Blutgeldes verpflichtet werden. 	Grabt daher jemand auf dem 
Grundstiicke eines andern ohne Einwilligung des Eigentrimers eine 
Grube und springt jemand absichtlich in diese hinein und stirbt, 
oder geht jemand, der die Gefahr kennt, dort vorfiber, oder wirft 
jemand einen andern hinein, dann kann derjenige, der die Grube 
gegraben hat, nicht zur Verantwortung gezogen werden, denn es 
kart] eine freiwillige Handlung dazwischen, welche den unmittelbaren 
Zusammenhang zwischen der Grube und dem Tode gestort hat. 

SchlieBlich halte ich es fur notwendig, auch noch derjenigen 
Totschlage 	zu 	gedenken , 	welehe 	iiberhaupt 	nicht als verbotene 
Handlungen gelten. 

Fiir einen in berechtigter Notwehr begangenen Totschlag oder 
fur eine derart begangene korperliche Verletzung kann niemand 
bestraft werden. 	Die 	berechtigte Notwehr nennt das Strafrecht 
des Islams Abwendung des Schadens (claf ulclarar). 	Darilber, wie 
weit die sich verteidigende Person bei der Abwehr des gegen sie 
sich richtenden Schadens gehen kann, geben die folgenden Vor-
schriften Aufklarung. 

Man mut) unterscheiden, ob der Angriff bei Tag oder bei Nacht, 
in einer Gemeinde 	oder 	auBerhalb 	einer solchen 	erfolgt. 	Zieht 
jemand gegen einen andern das Schwert, so kann der Verteidiger 
den Angreifer frei Viten , 	ohne Riicksicht darauf, 	ob der Angriff 
bei Tag oder bei Nacht, in einer Gemeinde oder auf einem fien 
Platze erfolgt, denn dieses Recht des Verteidigers beruht auf dem 
Ausspruche des Propheten. 	Auch derjenige kann nicht zur Ver- 
antwortung gezogen werden, der jemanden Wet, der in einer Ge-
meinde zur Nachtzeit oder auBerhalb einer solchen bei Tag mit 
dem Stock ihn angreift. 	Greift aber jemand einen andern in einer 
Gemeinde mit dem Stock an, so darf deshalb der Angreifer nicht 
getotet werden, denn der Angriff ist nicht mit einem todbringenden 
Werkzeuge erfolgt und in einer Gemeinde kann man das tbel leicht 
auch andrweitig abwenden, indem man urn Hilfe ruft. 

Als berechtigte Notwehr gilt, wenn der Eigentiinier des Yen 

1) bO..0ado (.50•.;..< j...4,;T J ..L.:0:00 	_,131 L*LL4 xil4.4o Le., ) 	. S 	) 
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mogens den Dieb; welcher den gestohlenen Gegenstand nachts aus 
dem Hause tragt, wahrend der Verfolgung tiitet, wenn festgestellt 
wird, 	dad die Totung des Diebes behufs Rettung des gestohlenen 
Gegenstandes erfolgt ist. 	Der Prophet sagte namlich: 	Jot° den- 
jenigen , den du bei deinem Vermogen triffst". 	Der Eigentumer 
des Vermogens kann den Dieb auch dann toten, wenn er ihn an 
der Ausfiihrung seiner Absicht zu 	stehlen nicht anders als dutch 
Totung hindern kann. 

Der Hausherr kann jede Person -Mien, die bewaffnet in das 
Haus tritt, wenn der Hausherr uberzeugt ist, dad sie ihn Viten will. 

Beim Schutze der Ehre des Mannes und der Frau verkundet 
das moslemische Strafrecht moglichst liberale Lehren. 	Die Frau 
kann straflos jeden Mann toten, der ihr Gewalt antun will, wenn 
sie sich von dieser Gewalt nicht anders befreien kann. 	In diesem 
Falle ist die Straflosigkeit der Frau an gewisse Bedingungen ge- 
kniipft. 	Wenn aber ein Mann in seiner eigenen Wohnung sieht, 
dad jemand mit seiner Gattin oder mit einer ihm nah verwandten 
Frau (maluirim) mit Zustimmung der Frau Unzucht treibt, dann 
kann der in seiner Ehre verletzte Mann den Mann und die Frau 
unbedingt Wen. 	Ein derart im Zustande der Entriistung tiitender 
Mann braucht zur Rechtfertigung seines Vorgehens keinerlei Beweis 
vorzubringen, sondern ist, wenn er seine Behauptung, die aber mit 
den Umstanden des Falles tibereinstimmen mud, durch Eid erhiirtet, 
von jeder weitern Verantwortlichkeit frei.1) 

IX. 
Die lairperliche Verletzung (nu dila alnafs). 	Korper- 

liche Verletzung oder, 	wie das mohammedanische Strafrecht sagt, 
die Strafhandlung auBer Bereich des Lebens kann ebenso wie der 
Totschlag absichtlich, aus Irrtum, irrtumsahnlicher Weise oder durch 

1) 	Die Tradition beruft sich hinsichtlich der berechtigten Notwehr auf 
folgende Spriiche des Propheten: Wer sein Sehwert gegen Mosleme zieht, dessen 
Blut 	ist 	frei 	0....),..) 3..-c 	L.\ 1.4...., 	und: 	Tote -iii 	ej1741.,....0 L5.1.= .y.".•:::, 	odo) 
den, den du bei deinem Vermogen findest G55,3-4 c.)3,3 3..3l:3). Dieser letztere 
Satz 	wird 	in 	naehstehender 	Weise 	erkliirt: 	-,41 	Lx...;.4.3 	&Lai:A 	,pli ) 	c) 	• 	• 
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Veranlassung einer Ursache begangen werden. 	Eine Halbabsicht 
gibt es jedoch bei der korperlichen Verletzung nicht.1) 

Eine absichtliche korperliche Verletzung begeht, der mit Willen 
jemanden , den 	er nicht verletzen darf, entweder mit einem ver- 
wundenden Werkzeug oder in anderer Weise verwundet. 

Man muff 	zwischen solchen Verletzungen unterscheiden, bei 
welchen die Verletzung darin besteht, 	daft der Titter ein Korper- 
glied eines andern abschneidet oder ganz unbrauchbar macht, und 
zwischen solchen, bei welchen die einzelnen Korperteile infolge der 
Verletzung wohl nicht ganz unbrauchbar wurden, aber bei dem 
Verletzten nach der Heilung der Wunde irgend ein Mangel , wie 
z. B. Schwache oder irgend ein Schonheitsfehler, zurtickgeblieben ist. 

Die Strafe 	der absichtlichen Korperverletzung besteht darin, 
daft 	die verletzte Partei die Verletzung durch eine ahnliche Ver- 
letzung vergelten kann. 	Von den nicht absichtlich verursachten 
korperlichen Verletzungen sind diejenigen, welche die vollkommene 
Unbrauchbarkeit eines Korperteils ergeben, mit einem fur jeden 
Korperteil besonders mit einer bestimmten Summe festgestellten 
Schadenersatz an Vermiigen zu bestrafen, wahrend fur solche korper- 
liche Verletzungen, bei 	denen die Brauchbarkeit der Korperteile 
nur vermindert, oder nur ein Schonheitsfehler verursacht wurde, 
eine schatzungsgema1e Entschadigung zu bezahlen ist. 

Die Kopf- und Gesichtsverletzungen 2) werden in dem garl'at- 

3!"..,; ..y. 	bc.)..1.,.,1 3! 	sL.)...e.4-• 	LEA 	z‘..,..,÷) 	,*‘.),:.:1 	L P:i 	(.). .,.."1! 
L.)..a,...0 z,..L.Ir-._5! 	v.,1÷  -L.0 	X•31- 	3t--• 5gOb 	/30*-_,33! 	,-3_,-,..y4 	zdYC 
y_,..i.13 t 	 5,4,x,,a3 A.44..,!  zi,;,;..?  N.1 (5.:...1...o zejl.... 	x,..?..)4Aiti (.5..i.,p,133 

	

)t..X.,..:44.4 Ce0yr.:1 	b1 	'Omer Hilmi a. a. 0. 57. 

1) I.6.-- 	1,.)...4.= 	l4.3! 	0.4s 	A..;-:;•., 	 .-6-Uf 	1.4.*i 

	

3! 	j..4) 	 L.)3,) 	Ly...1,;13  
dauhare II, 211. 	‘.)..i! SA 	(rid! 	.4.;:i) 	.)....z.)....z 	s•-!-**, 	6-93) (9 	J 	k.9-, .65  

.)04..\.....c 	(...\.....c) 	tst..X..2.330 	LA 	u.,<......A.3 	Durer terg. I, 391. 

2) Die Verletzungen am Kopf und Gesicht heiiien arabisch srag4e pl. giacifj. 
Die 	muharnmedanischen 	Kriminalisten 	unterscheiden 	zehnerlei 	solcher Ver- 

;.— 
letzungen, 	wie: 	1. 	Z4..S.  \ i:10 A 	2.s.4.41.4) 	3. 	2‘.1..A.Z.4 	4. 	2,-.4! 	5. 	2c..o L..... , 	 ) . 
6. /5..2.4.3 	7. 	25..t.ak> 	8. 23.x.,:ola 	9. 	10. 	'Omer Hilmi 67. ,s..e...-.)_i.:4.4 - 	• 	- 	(...)':,1.---<\4.....• 

Radd ulmuhtar V, 510. 	.s..-_,./4 	L.)..z..X.: 1 	0.:431 	c5.L.-,i 	(3,2,s 	i...?:-4J!!,) 
.24:-..;.::, 	x..1 	3L 	)5 	cy)..÷1! 	,.* 	...?:,.1 	1—+A 	w.,<J3 	(5,.. 	L. 	Y 	Llt c) 	UN}  
1Z.--4.1.? 	Si 3,L.iiA 	1.4.4, 	Gauhare II, 218. 
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strafrecht besonders behandelt und wird bier fiir einen Teil dieser 
Verletzungen 	Schadenersatz 	in 	einem 	fixen 	Betrage 	festgestellt, 
wiihrend die Feststellung des Schadenersatzes fur andere Teile der 
richterlichen Schatzung (hulatmet 'acil) anheim gestellt wird. 	Da- 
far, welche Wunden in die eine oder andere Gruppe gehoren, gibt 
es genaue Instruktionen. 

Die wegen korperlicher Verletzung zu verhangenden Strafes 
kann der Richter solange nicht bemessen , als die Wunde nicht 
geheilt ist, denn. die Strafe kann je nach dem Ergehnis der Heilung 
eine verschiedene sein. 	Ist die Wunde vollkommen geheilt und an 
dem Korper keinerlei Spur der Verletzung zu sehen, Bann hat kein 
Schadenersatz in einem fixen Betrage, sondern nach der Schatzung 
platzzugreifen. 	Dies 	gilt 	so 	sehr, 	daid wenn 	der Titter und 	die 
verletzte 	Partei 	sich 	hinsichtlich 	der 	Verletzung 	geeini,gt haben, 
der Vergleich nichtig wird, wenn keine Spur der Verletzung sicht- 
bar ist. 	Es steht jedoch der verletzten Partei 	das Recht zu, 	die 
Heilungskosten, wie auch unter dem Titel von Zeit- und Erwerb- 
verlust 	wahrend 	der Dauer 	der Krankheit 	einen 	gewissen 	ent- 
sprechenden Betrag zu Lasten des niters aufzurechnen. 

Mit Rticksicht auf andere namentlich privatrechtliche Fragen, 
welche aus der Verletzung entstehen konnen, auf die ich mich bier 
aber nicht einlassen kann, werden noch Verletzungen unterschieden, 
bei denen nicht zu hoffen ist, daii der Verwundete auch nur noch 
einen oder zwei Tage am 'Jaen 	bleibe 	(mutchirt), 	und 	solche, 
welche den Tod verursachen (muhlik).1 ) 

X. 
Die Vergeltung der Verletzung acawad, 1i,494). 	Die 

Bestrafung des Schuldigen auf Grund des Vergeltungsrechtes be- 
deutet, daii derjenige, 	der gemordet hat, getotet werde, 	und dali 
derjenige, der einen Korperteil des andern zugrunde gerichtet hat, 
einen ahnlichen Korperteil verliere.  

Der 	Islam 	findet, ',dila 	das 	Vergeltungsrecht 	der 	rationelle 
Gegenwert der strafbaren Handlung sei, weil es auf den psycho-
logischen Gesetzen beruht, dad Boses mit &ism vergolten werde. 
Bekanntlich nannte man 	in Europa dieses 	strafrechtliche Prinzip 
Blutrache, wenn auch, wie wir sehen werden, diese Benennung in 
der Anwendung auf das moslemische Vergeltungsrecht nicht ganz 
richtig ist. 

Hingegen nennen die Gelehrten des Islam die aus der straf-
baren Handlung fliellende Entsdfiadigung der verletzten Partei an 

1) 	c?S! 	c3)4' 	z,..-A 	vd ),;•+) 	6.•-i-- 	331 	cy...v;:A 	cy-?- 
-, 	1 	1.4.yr! 	kosi8......4*.< ,c5.›.. 	zw..4.:4.1 	( .;_y** 	c5,....tLi 	0,:ii,,,,- 	r...,,1  o'—'4 	3  

cx...r?. 
	

c)
,v 	L5,3,3.4 	ac..Ls...a50 	ta...‹....5..1 	,...6....1+,4 	'Omer 1filmi a. a. O. 4. 
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Vermligen , 	d. h. das Blutgeld, keinen rationellen Gegenwert der 
strafbaren Handlung ,1) 	indem 	sie 	der Ansicht sind, es sei den 
Regeln der Vernunft gemaB durchaus nicht begriindet , daB der-
jenige, der einen andern totet und verstilmmelt, anstatt der natilr-
lichen Siihne seine Tat durch eine Entschadigung an Vermogen 
gutmache. 	DaB 	diese Strafe dennoch angewendet werden muB, 
kommt daher, weil sie auf ether Verfiigung Gottes beruht. 

Urn 	die 	Vorschriften 	des 	Vergeltungsrechtes 	verstehen 	zu 
konnen, miissen wir stets die Lehre des mohammedanischen Rechtes 
vor Augen halten , daB das Recht des Menschen auf sein eigenes 
Leben und auf seine eigene korperliche Unversehrtheit ein person-
liches Recht sei und daB infolgedessen fiir die gegen das Leben und 
die korperliche Unversehrtheit des Menschen sich richtenden straf-
baren Handlungen kein anderer als die verletzte Partei oder ihre 
Rechtsnachfolger zur Verantwortung ziehen konnen und dati das 
Recht, zur Verantwortung zu ziehen, ebenso vererbt wird, wie eine 
andere Berechtigung privatrechtlicher Natur. 

Der Morder kann auf Grund des Rechtes der Vergeltung nur 
in dem Falle getotet werden, wenn er beim Begehen der Tat voll-
jahrig und gesunden Verstandes war; wenn er ferner einen Menschen 
absichtlich erschlagen hat, der den Charakter der Unverletzlichkeit 
hatte. 	Wir wissen, 	daB der Totschlag nur dann ein vorsatzlicher 
ist, wenn er mit Werkzeugen ausoefiihrt wurde, die zum Morde 
geeignet sind, wie ein Messer, ein bSchwert, ein eiserner Hammer, 
d. h. also mit verwundenden Werkzeugen , denn — so lehrt die 
mohammedanische 	strafrechtliche 	Theorie 	— 	die 	verwundenden 
Werkzeuge vernichten den Menschen sullen und innen , die nicht 
verwundenden aber nur den inneren Teil desselben , 	den auBeren 
nicht, wahrend zum Bestand des Korpers sowohl dessen innere als 
aussere Unversehrtheit notwendig ist.2) Infolgedessen ist mit Totung, 
die durch Erwiirgen , Vero-

b
iftung , Ertranken hervorgerufen wurde, 

die Todesstrafe nicht verbunden. 	Wirft jemand einen andern von 
einer Erhohung hinab und stirbt der Hinabgeworfene , dann kann 
der Tater nur in dem Falle mit dem Tote bestraft werden, wenn 
dieser Sturz aus 	der Hohe unter 	gewohnlichen Umstanden tot- 

1) 3..§..2.3 	cZ ,...X.4 	3.5.A.L4 	 j.:;:+4 	rL-i 	L-43  ) 	cil_.? 	5.,.. 	0:c.? 
li?..= 	tJi 	l.+*i) 	uoliziiki 	s-Lzai _,.9 	(3L.V3 	ry=13 	Y.,.).it3L3') 	idfiL4.4t 
3..;:i 31 	3L.t1 	Lci.= 	1,.--1.a.= 	3i 	3l..0 	 c.5." il..s.ff 	,...K.43 	3,,xiil! 	1. t1.,c 	,..x....t 

L.,-,: ti 	 ,4 	 j..:Ci 	24.4 k..r3K u.ol.A2.20 j.9 	L5/Aot t".,:::,..0 	ul5 	)h) L: 	31 
ii),A., 	').5 	1.....E-44 	Ki2L4..4 	,.,ii.Jr 	.J,..)...1 	3L.tc 	3....t 	,..x.i_, ..1.3 	uol 	0.= 	 Ey.,:::, 

t.5.15CA 	!Y.!, 	Manitfit pag. 157. 

2) Durer terg. 1, 394. 
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bringend war. 	Denn ist dies nicht der Fall, 	dann 	hat der Titter 
nur Blutgeld zu bezahlen.  

Die Absicht mul3 in einer jeden Zweifel ausschlieBenden Weise 
bewiesen sein , sonst kann 	die 	strafbare Handlung nicht als vor- 
satzlich 	betrachtet 	werden. 	Das Gestandnis 	ist 	ein man,t.Telhafter 
Beweis und hat nur ftir den Gestandigen eine rechtliche Wirkung. 
Sagt der Angeklagte aus, 	er habe mit einem andern Komplicen 
zusammen einen Mord begangen, und leugnet dieser Komplice, dann 
muf3 in Ermangelung anderer Beweise auch der Angeklagte, der 
sich auf einen Komplicen beruft, von der Anklage enthoben werden. 

Die 	Zeugen mtissen 	beztiglich 	der Zeit 	und des 	Ortes des 
Mordes und der angewendeten Werkzeuge gleichformig aussagen, 
denn sonst kann ihre Aussage nicht als Beweis angenommen werden. 
Nur die Aussage eines solchen Zeugen hat beweisende Kraft, der 
von 	der 	strafbaren 	Handlung, 	durch 	Augenschein 	unmittelbare 
Kenntnis hat. 	Die Vorschrift des mohammedanischen Rechtes, man 
ktinne auch uber eine Sache Zeugenschaft abgeben, von der jemand 
nur durch Horensagen Kenntnis hat, erstreckt sich auf das Delikt 
des Totschlages nicht. 	Auch die Aussage von Frauen kann nur 
bei 	solchen Handlungen 	als 	Beweis 	angenommen 	werden , 	von 
welchen ein Mann keine Kenntnis haben kann und fur welche nicht 
der Tod, sondern nur ein Blutgeld als Strafe nngesetzt ist. 

Das mohammedanische Strafrecht halt bis aufs auLierste lion- 
sequent 	an 	dem Prinzip fest , 	daii der Mensch selbst fiber seinen 
Korper verfuge. 	Verwundet daher jemand einen andern todlich 
und stellt der Verwundete in Abrede , 611 dieser ihn verwundet 
habe , so ist jener auch dann freizusprechen, wenn Zeugen dafiir 
vorhanden sind, daf3 diese Person tatsitchlich die strafbare Handlung 
begangen hat.1) 

Die Absichtlichkeit des Totschlages kann sehr schwer bewiesen 
werden, wenn zwei oder mehrere einen Mord begehen. 	Haben zwei 
Murder die den Tod hervorrufenden Verletzungen auf einmal in 
einer and derselben Zeit verursacht, dann sind beide zum Tode zu 
verurteilen. 	Kann jedoch*nicht festgestellt werden, wer dem Opfer 
den TodesstoI3 zugeftigt hat, dann hat jeder von den Tatern nur 
je die HUlfte des Blutgeldes zu bezahlen. 	Es kann auch geschehen, 
dalI zwei nach einander dem Opfer Stiche beigebracht haben und 
daL3 beide Stiche todlich waren. 	In 	einem sochen Falle ist der- 
jenige Murder, der zuerst gestochen hat, zum Tode zu verurteilen, 
withrend des andern Titters eine unbestimmte Strafe harrt. 

Die auf dem Rechte der':, lergeltung beruhende Todesstrafe 

	

mull von den Rechtsnachfolgern'des Opfers verlangt werden. 	Ohne 
dies kann die Todesstrafe nicht vollstreckt werden. 2̀) 

1) ltadd ulmutitar V, 478. 
2) )t...\..to;;;:, 	15ik4.4 	(j......A2..i 	%......41.6 	k,.5.„‹..Lwri4)...., 	ta5....15.:4ita 	'Omer 

Hilmi 21. 
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Bei der Vollstreckung 	der Todesstrafe 	mhssen 	die Rechts- 
nachfolger des Ermordeten, beziehungsweise diejenigen, denen das 
Vergeltungsrecht zukommt, anwesend sein. 	1st nur einer der Be- 
rechtigten ferne, so kann die Strafe nicht vollstreckt werden, denn 
es ist moglich, dal3 der Betreffende deshalb ferngeblieben ist, weil 
er dem Schuldigen verziehen hat.1) 	Die Strafe selbst muI nicht 
von dem Berechtigten selbst vollzogen werden, er kann such einen 
andern damit betrauen, doch mul3 er beim Akte anwesend sein. 

Hat die ermordete Person nur einen Rechtsnachfolger, so kann 
dieser den Morder such vor dem richterlichen Urteil hinrichten, 
ohne dal3 er dafiir den Rechtsnachfolgern des Morders verantwortlich 
ware. 	Bei den zu den gottlichen Rechten gehorenden Strafen ver- 
halt sich die Sache 	anders. 	Dort bildet die Strafe ausschlialich 
die Aufgabe des Fursten, und wer eine Person, die auf Grund des 
gottlichen Rechtes zum Tode verurteilt wurde , totet, zahlt den 
'Erben der ermordeten Person ein Blutgeld. 	Gibt es mehrere Rechts- 
nachfolger, 	die 	alle 	eines Shines sind , 	dann werden 	sie 	als eine 
Person betrachtet. 	1st jedoch ihre Wille verschieden und verlangt 
ein Teil den Tod 	des Morders, 	wahrend 	der andere geneigt ist, 
sich mit dem Blutgeld zufrieden zu geben , dann unterbleibt die 
Todesstrafe endgiiltig und alle konnen nur auf eine Entschadigung 
an Vermogen Anspruch erheben. 

Das Vergeltungsrecht ist ein unteilbares, einheitliches Ganzes. 
Man kann daher nicht nur einen Teil desselben nachsehen , denn 
wer einen Teil nachsieht, 	der sieht das Ganze 	nach.2) 	Auf der- 
artige Palle bezieht sich der § 63 des tiirkischen Privatrechts , 	in 
welchem es heil3t: einen Teil einer unteilbaren Sache zu erwahnen, 
heiBt soviel, als die ganze Sache erwahnen. 	Hat jemand mehrere 
Personen ermordet, so konnen die Rechtsnachfolger des einen Opfers 

1) 	...a:A-1,4 	5,:oL.›- 	(.5....z4)3 	a.i.....?. 	.t.15...1,Zo:a 	25C.N.J.01.0 	2..i 	(.:.) 
LC 

,..,..,..11..C. 	b....))1.43 	;.›. 	L.57? 	00,..3.) 	. 	z,..z..)3 	kl.,<4.5..:Csid4 	z‘.14:i.c 	sL;..? )0,1o5.:::, • i 	• tdd ' ' 

t 	4 	zs.1;,t1r-, 	 &-s.::‘.:it.N.131 	k*).)i, 	is.......L. 5 • 	uoLAdi 	4.,..4.3A:3)3 7.1L.... 	„.,:c,L. 	3! 
0.1.4:4. 	&...Z.3y t}......X;i1 j .i.t. 	bt..X.A.ILACY 	 ,. ‘,.,,K+.1'LL 	23...<3_,- jAN.:J31 

,-5
)3 	'Omer 4ilmi 25. ) 

2) 	/3 	t:.6',44 	4r,...3. 	tg,<.1.;:a.::, (511- 	j.5.3 tts; 	 54 	k_443 t 	(.5.i... 

&X,d•-?- a:4- 	3,÷i L 	.,,),()01.,,z:i (...4..Zi  	A.4....S- • LS 
3 t.X...d 	....I 	1....,.‹....ot-kai 	(.5c.X.4..z 	..*.iLi 	b‘..\.?"1 1 	oct..5%::, j.4 	3.1.,.:6 	L,...; t.9 	.5 -   • 	)• 

,..X.Z.S.- 	I tg..d.oLvai NA'...6_,T! ).,1. ! _laiLw L.5......eg L.,,c,ol,-;,:i 2, 	4 iis. 0 	5 • 3  
_i l..t3 c 	,....k.i:ca.)4. 	x.:40 	(.5.....k.X.=[..o 	'Ali Hajder I, 248. 
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ebenfalls den Tod des Morders nicht verlangen, wenn die ubrigen 
das Blutgeld wollen. 

Das Vergeltungsrecht geht wohl auf die Rechtsnachfolger des 
Ermordeten nach den Vorschriften der Erbfolge fiber, 	doch bildet 
dieses Recht dennoch ein Urrecht und kommt den Rechtsnachfolgern 
nicht als Erbe zu.1) 	Stirbt nun der Bereclitigte vor dem Vollzug 
der Strafe, dann geht das Recht auf dessen Erben fiber. 	Es kann 
sich auch ereignen, dal3 der Morder selbst zum Teil ein gegen ihn 
gerichtetes Vergeltungsrecht erbt. 	In diesem Falle kann natiirlich 
von der Todesstrafe keine Rede sein und greift die Ausgleichung 
der strafbaren Handlung durch Bezahlung Platz. 

Die Rechtsnachfolger des Ermordeten haben in der Regel das 
Becht der Vergeltung in natura zu fiben, d. h. den Morder hinzu- 
richten 	oder 	hinrichten zu 	lassen. 	Es wird 	daher nicht ihrem 
freien Willen anheimgestellt, das Vergeltungsrecht oder Blutgeld zu 
fordern. 	Dazu, dalI die Todesstrafe in Blutgeld verwandelt werden 
konne, ist die Einwilligung des Morders notwendig. 

Stirbt der zum Tode verurteilte Morder vor dem Vollzug der 
Todesstrafe 	oder wird 	er 	durch 	eine dritte Person ermordet , so 
geht das Vergeltungsrecht verloren und man kann auch das Blut-
geld aus der Hinterlassenschaft des Betreffenden nicht fordern. 

Bei den zu den gottlichen Rechten gehorenden bestimmten 
Strafen findet ein Beweis durch Eid nicht statt. 	Die Vorschriften 
des Vergeltungsrechts raumen auch dem Eid einen Platz ein. 	Kann 
der Anklager seine Anklage nicht anders beweisen, so kann er dem 
Angeklagten den Eid antragen. 	Legt dieser den Eid ab, dann wird 
er von der Anklage freigesprochen , legt er ihn aber nicht ab , so 
wird er wohl nicht hingerichtet, 	aber so lange gefangen gehalten, 
bis 	er entweder schvv6rt 	oder 	ein Gestandnis ablegt. 	Bei jenen 
strafbaren Handlungen, welche ein Blutgeld nach sich ziehen, wird, 
falls der Eid nicht abgelegt wird, zu hasten des Angeklagten das 
Blutgeld zugeurteilt. 

	

1) 	Die mohammedanischen Juristen 	stellen 	hierbei feine Distinktionen 
zwischen der Erbschaft (irt, wircita) and Nachfolge (ehileife) auf. 	I -  e  : , 	3 ..i.31_, 
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&IA 	3..:9'..:ci! 	(..;:i 	z,..K.L.4 	3..:44. 	of 	3.,....., 	cya 	is...aLcio 	!...4i 	KS_.)  -3li 	..zAli! _,-- 	2, 

*i., ))3f t-.6 if 	Sadr aliari'a a. a. 0. fol. 222. 	Einer andern Meinung binsichtlich 

der „chilafe" ist Mahmk1 Es'ad, Telchisi usffli 4h pag. 371. 
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Das Vergeltungsrecht erleidet durch den TJnistand keine Ande-
rung, ob im Falle eines absichtlichen Totschlags der Tod des Ver- 
wundeten sofort oder infolge der Wunde 	spater eingetreten ist. 
Denn wenn die Wunde sichtbar ist oder wenn Zeugen beweisen, 
da13 der Beklagte das Opfer verwundet hat und dat3 dieses infolge- 
dessen bis zu 	seinen). Tode krank darniederlag , so verdient der 
Tater die Todesstrafe. 

Der Morder ist hinzurichten , wenn er eventuell etwa auch 
individuell oder infolge seiner gesellschaftlichen Stellung mehr wert 
ist, als der GetUtete. 	Angesehene mohammedanische Juristen sind 
anderer Ansicht. 

Das hanefitische Strafrecht forscht nicht nach dem Werte des 
Opfers und 	seines MOrders. 	Nach 	diesem 	Strafrecht siihnt 	der 
mohammedanische Morder durch den Tod fiir die Totung eines 
schutzbefohlenen Burgers anderer Religion und vice versa. 	Die 
Gelehrten 	dieser Schule berufen sich in dieser Beziehung darauf, 
dati es im Koran heif3e : „Leben fiir Leben", welcher Ausdruck, da 
er eine absolute Bedeutung hat, keine Einschrankung duldet. 	Sie 
berufen sich ferner auf die von dem Propheten befolgte Praxis 
und auf den Ausspruch 'Ails, (lag der schutzbefohlene Burger durch 
Bezahlung der Kopfsteuer hinsichtlich seines Vermogens und seines 
Lebens dem Moslem gleich wird. 

Diejenigen, die anderer Ansicht sind, wie 	:.'ifi`i', basieren ihre 
Theorie auf den Ausspruch 	des Korans, 	da.13 „der Freie fiir den 
Freien, der Sklave fur den Sklaven gerichtet wird", welcher Aus-
spruch es nach ihrer Ansicht ausschliat, dal3 ein freier Burger fur 
einen Sklaven das Leben verlieren konne. 	Sie berufen sich ferner 
auf die Tradition, nach welcher der Prophet sagte: „Der Glaubige 
wird wegen eines Unglaubigen nicht gerichtet". 

Fur die Totung einer zeitweilig 	angesiedelten Person 	kann 
selbst nach der hanefitischen Theorie die Todesstrafe weder gegen- 
iiber 	einem Moslem, 	noch 	einem 	schutzbefohlenen Burger 	be- 
messen werden , 	aber 	der freie 	Mann wird 	getotet wegen 	Er- 
mordung eines Sklaven , der Vollsinnige wegen der eines Wahn-
sinnigen, der Grajahrige wegen der eines Kindes und der Gesunde 
wegen der Totung eines Blinden , eines Kriippels , eines Lahmen, 
weil Leben fur Leben 	geht. 	Die 	Deszendenten werden wegen 
der Ermordung ihrer Aszendenten (Vater, Mutter, GroBeltern) hin-
gerichtet, aber nicht umgekehrt , wie auch der Herr wegen der 
Ti5tung seines Sklaven oder des Sklaven seines Sohnes nicht hin-
gerichtet werden kann, weil der Tater und der Herr der Meinung 
sein konnten , 	sie hatten auf dag Leben ihres Sohnes, 	bez. ihres 
Sklaven, kraft ihrer vaterlichen, resp. ihrer Herrengewalt ein Recht 
(Zweifel). 

Die auf Grund des Vergeltungsrechts erfolgende Hinrichtung 
des Morders km) nur durch das Schwert vollzogen werden, ohne 
Riicksicht darauf, wie 	dieser das Leben seines Opfers vernichtet 
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hat. 	Denn der Prophet hat gesagt, da11 das Vergeltungsrecht nur 
mit dem Schwerte geubt werden konne. 

Der hinzurichtende Schuldige darf selbst dann nicht gepeinigt 
werden, wenn er sein Opfer eventuell gepeinigt hat. Peinigt jemand 
eine zur Todesstrafe verurteilte Person bei der Hinrichtung, so ist 
er hierfiir mit einer unbestimmten Strafe zu beleg,en. 

Das mit dem vorsatzlichen Totschlag verbundene Vergeltungs-
recht bort auf, wenn jemand dieses gegeniiber seinem Vater erbt, 
denn 	dann hatte er das Recht, 	semen Vater zu Viten , 	was ein 
naturwidriger Gedanke ist. 	Es bort ferner auf, 	wenn der Morder 
stirbt 	oder 	wenn 	einer 	der 	Rechtsnachfolger 	des 	Opfers 	dem 
Schuldigen verzeiht oder sich mit ihm vergleicht. 	Hat einer dem 
Murder verziehen, oder hat er sich mit ihm verglichen , 	oder ihm 
iiberbaupt die rechtlichen Folgen der Strafe nachgesehen , so hat 
er aegeniiber dem Murder keinerlei weitere Reehte. 	Sind 	aber 
mehrere Erben vorhanden, 	dann ist denjenigen, welche dem Ver- 
geltungsrechte nicht entsagt haben , 	die 	entsprechende Quote 	des 
Blutgeldes auszufolgen. 

Derjenige, der einem andern die rechtlichen Folgen der straf- 
baren Handlung nachsehen will, mut3 	die Verfiigungsfahigkeit be- 
sitzen. 	Die Rechte der minderjahrigen Kinder Oder der Personen 
mit verminderter Vernunft tiben der Vater, der Vormund oder der 
Richter aus. 	Diese konnen sich wohl im Interesse ihres Miindels 
oder 	ihres 	Curanden 	vergleicben , 	doch 	haben 	sie 	nicht 	das 
Becht, dein Tater einfach zu verzeihen, denn dadurch warden sie 
die durch sie vertretenen Personen in ihren Vermogensinteressen 
kiirzen. 	Es ist zu bemerken, dal3 wenn es unter den Erben Gra- 
jahrige and AIinderjahrige gibt, 	die Ersterwahnten 	den Murder, 
auch bevor die Minderjahrigen groBjahrig werden, hinrichten lassen 
konnen. 

Das Vergeltungsrecht solcher Personen, die keine Erben hinter- 
lassen haben , iibt der Furst aus. 	Auch diesem steht nicht das 
Recht zu, die Strafe zu erlassen, denn dies wiirde nach dem Islam 
gegen das offentliche Interesse verstaen, aber auch der Furst darf 
sich mit dem Morder vergleichen.1) 

Die oberste Pflicht des Moslems ist es, sich die Kenntnis der 
gottlichen Gesetze zu verscbaffen. 	Diese Gesetze werden denn. auch 
in moglichst ausgedehnter Weise unterrichtet. 	Fromme Glaubige 
machen zu dem Zwecke Stiftungen , 	dati 	die gottlichen Gesetze 
durch berufene Personen erortert and 	unentgeltlich 	unterrichtet 
werden. 	Trotzdem bleibt der Mensch nur ein schwaches Wiesen 

1) 	••--, I 	 a.--5C...4-la 	zs.lr!)).3 	=•••.;?,3  0. 	y..93 	(.. .t.,! 	 (:),--I 	e)t-.6-1.w 

,),,,a... 	w5,.Lerily.,..5 	Lea 	 A5 	31_61 	,..,....L..., 	z5st= 	cil 	G,1.., Krimi- 
.) 	- 
zade 43. 
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und niemand vermag das ganze Material zu wissen. 	Von dieser 
Auffassung 	ausgehend findet in mohammedanischen Staaten das 
europaisehe Rechtsprinzip , dati die Unkenntnis des Gesetzes nicht 
als Entschuldigumr

b
sarund dienen konne, nicht so unbedingte An- 

wendung, wie in Europa,b 	obwohl dort der Rechtsuntericht in un- 
vergleichlich hoherem Mae erfolgt als bei uns. 	Da6 Unwissen- 
heit in gewissen Fallen Straflosigkeit sichert, haben wir scion bei 
dem Delikt der Unzucht gesehen. 

Nach all dem Gesagten wird uns der Ideengang des moham- 
medanischen Strafreehts in folgendem Beispiel verstandlicher. 	Ge- 
langen zwei Personen A und B durch Erbschaft zu dem Rechte 
einen Morder hinzurichten, und hat A dent Morder verziehen, dann 
hat auch das Vergeltungsrecht des andern Kointeressenten B auf-
gehort und er hat nicht mehr das Recht, den betreffenden Morder 
zu Viten. 	Hatte B Kenntnis davon, dal das Verzeihen des A sein 
Vergeltungsrecht aufhebt, dann verdient er, falls er den Morder 
getotet hat, 	die gesetzliche Strafe. 	Hatte 	er aber davon keine 
Kenntnis, so kann ihn dafiir keine Strafe treffen.1) 

Das Vergeltungsrecht kann sich auch auf etwas anderes, nicht 
blot darauf beziehen, 6.13 der Schuldige dureh den Tod siihne. Fur 
den Fall, dat3 	das Vergeltungsrecht nicht darin besteht, 	daB der 
Tater hingerichtet werde, 	sondern darin , 	dab die verletzte Partei 
die 	erlittene korperliche Verletzung dureh eine andere vergelten 
konne, schreibt das Gesetz beziiglich der Auslegung dieses Rechtes 
andere Regeln vor. 

Das auf die korperlichen Verletzungen bezugliche Vergeltungs-
recht kann nur innerhalb der Grenzen der Gleichheit (musiimit) 
geubt werden.2) 	Hier gilt also nicht die Vorschrift, 	welche bei 
dem unter der Bezeiehnung „Leben fiir Leben‘ bekannten Ver-
geltungsrechte maBgebend ist, da.13 namlich der Morder auch far 
die Ermordung einer solchen Person hingerichtet werden 	kann, 
welehe in staatsrechtlicher, gesellschaftlicher oder individueller Be- 
miehung einen minderen Wert bat als er. 	Haben die Schuldigen 

1) LPLiii! 0,1 	(Lia..zi! 	0.4 3...g.. 	04...!...i 	c.i.c).A 	j%) 34 l._ 
1.c 	.1 	L).2..Zii 	(4.:3 	(:).;.?4_,3! 	o•.--1 	l.§..c 	L.)! 	L.5! 	(x.C.JTa mss 	L.X.R.4) CJs .5 

:?Li 	.J..41.Li..g.L4 	o.,6 (5.1= 	uo1d.:23 	-f 	 ,)-(1 	(..5.• 	Lpl..4:lin 	c.)c 	0_6 

ol...g.:.:.! 	2,..eti 	0..ii. 	 ..34:4.?-Y 	..o 	2,..Z5 e.e...4? 	 u...1;64! .c...,:a).4 	(.51 	(lac 

.X.,P.11 	z‘t.i.c 	l.....it 	id,3*).1! 	zi..Xt<1.-:4 	r‘.›.....1 	Manafi' 293. 

2) zc..,4,c 

	

	st...,L? 	s.:A3L.....,e 	50•10•4 	ZSLA.;.,..,1-,.:-...i 	.,5,31._4az.r )t...X.1)i.:;:, 

) 
1. 1 	 ,

, b. 	LzA.Aai 	bok. 	ty 	54)..;.*4 	 LLit 	 cJyr 	,,S3 	'Omer Vilmi 
a. a. 0. 62. 
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and die verletzte Partei nicht den gleichen Wert, dann kann der 
Tater fur die von ihm verursachte korperliche Verletzung nicht 
damit bestraft werden, da13 	an seinem Korper die durch die ver- 
letzte Partei erlittene Verletzung vergolten wird. 

Von diesem Gesichtspunkt aus betrachtet das Strafrecht des 
Islams den Mann mit der Frau, den Minderjahrigen mit dem Groa-
jahrigen, den freien Burger mit dem Sklaven nicht als gleichwertig. 
Hat daher die Frau die Hand eines Mannes abgesehnitten, so kann 
der Mann ffir diese korperliche Verletzung nicht wieder der Frau 
die Hand abschneiden, denn das wiirde gegen das Prinzip der Gleich-
heit verstaen. 

Der .Burger moslemischer Religion ist mit dem schutzbefohlenen 
Burger nichtmoslemischer Religion gleichwertig. Die Sklaven ktinnen 
einander gegeniiber das Vergeltungsrecht wegen 	ktirperlicher Ver- 
letzungen nicht iiben, weil der Wert der Sklaven bekanntlich sehr 
versehieden ist. 

Fur die unter ungleichwertigen Personen vorkommenden Ver-
letzungen ist der verletzten Partei das Blutgeld zuzuurteilen. 

Haben zwei Personen eine korperliche Verletzung begangen, 
so kann diese der Tater nicht an beiden Tatern vergelten , 	denn 
es ware ungerecht, fur eine Verletzung zwei 	zu 	bestrafen. 	In 
einem solchen Falle haben die beiden Tater je 	eine Halfte des 
Blutgeldes zu bezahlen. 

Bei 	der Vergeltung der korperlichen Verletzung 	ist 	es eine 
weitere wichtige Regel, dat3 die Verletzung nur dann an dem Tater 
vergolten werden kann, wenn dies in der Weise, wie es der Tater 
getan hat, moglich ist. 	Dies ist das Prinzip der Ahnlichkeit (mu- 
matale).1) 	Die Hand und der Full konnen nur beim Gelenk ab- 
creschnitten werden, wenn auch der Angeklagte so gehandelt hat. 
Hat aber der Angeklagte die Hand und den Full des andern nicht 
beim Gelenk, sondern z. B. zwischen Faust und Ellbogen entzwei- 
geschnitten 	oder ihm 	das Auge 	ausgeschlagen, 	dann 	kann 	die 
Verletzung nicht vergolten werden, 	weil 	es unmoglich ist, 	die 
Ahnlichkeit 	einzuhalten. 	Es 	lidnnte 	namlich 	leicht 	geschehen, 
da13 die verletzte Partei 	dem Schuldigen bei der Vergeltung der 
Verletzung 	ein groBeres 	libel 	zuffigte, 	als 	dieser 	ihm 	zugeftigt 
hatte. 

Deshalb gibt es kein Vergeltungsrecht hinsichtlich des Knochens. 
Der Prophet hat fibrigens deutlich gesagt, 	daI3 es hinsichtlich des 
Knochens keins gebe. 	'Omar und Ibn Mas'ild aber haben hinzu- 
geffigt, es gebe Mein Vergeltungsrecht hinsichtlich der Knochen, aus- 

1) 	 &:.'afil.4...1 	".14l. 3 	L.44.3 	t3,..x..l.,,--..3 	Q.4...il&I.cf C.4.:L'< 	1 /4:.....:4L.Q.)  
LA3 	 .., - ' 	v.›,),L=_, 	zi.:dfsLi.e4 	zs..-3 	&.:4= 	£L.. 0 — 	cy 	 ne:::...4 	..7? 	)0,107:::. 

)04! 	L.)..1.,1/4:...i 	,,,..\.>. 	'Omer Hilmi 64. 3.5 • 
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genommen die Zane. Bei den Zahnen kann namlich das Vergeltungs-
recht frei geubt werden. 

Man 	darf nicht fur die rechte Hand die linke and fur die 
linke die rechte Hand abschneiden, oder fiir einen Zahn des Ober- 
kiefers einen Zabn des Unterkiefers ausschlagen. 	Zieht der Zahnarzt 
irrtihnlicherweise statt eines schmerzhaften Zahnes einen gesunden, 
so kann er deswegen nicht zum Verlust des betreffenden Zahnes 
verurteilt werden, weil bei seinem Vorgehen die Kriterien der straf-
baren Handlung nicht vorhanden sind, aber er bat eM Blutgeld zu 
bezahlen. 

Die Strafe ist sofort anzuwenden, sobald die strafbare Hand- 
lung 	erwiesen ist. 	Oft 	scheint die Strafe eine doppelte zu sein, 
wahrend das Verfahren nach der Vorschrift des mohammedanischen 
Strafrechts, dais fur jede strafbare Handlung die gesetzliche Strafe 
unverziiglich anzuwenden sei, nur konsequent ist. 	So z. B. wenn A 
die Hand des B abschneidet, B dies behn Richter beweist, und in- 
folgedessen auf Grund 	des von dem Richter zugeurteilten Ver- 
,aeltungsrechts auch A die Hand abgeschnitten wird. 	Stirbt nun 
B infolge der Wunde, dann wird A wegen Totschlags hingerichtet, 
obwohl er schon einmal fur das Abhauen der Hand gesuhnt hat. 

Far solche Falle , wo das Verbrechen einer Person darin be-
steht, &a sie zwei Menschen die Hande abgeschnitten hat, und zwar 
einem die rechte, dem andern die linke Hand, verfilgt das Gesetz, 
da13 dem Tater beide Hande abzuhauen sind. 	Hat aber der An- 
geklagte beiden Personen nur die rechte Hand abgehauen, so kann 
er nur zu dem Verlust der rechten Hand verurteilt werden, wahrend 
er fur die andere Verletzuna

'' 
 Blutgeld zahlt. 	Dafiir,  , welcher von 

von den zwei verletzten Parteien das Vergeltungsrecht zukomme 
und welcher das Blutgeld, besteht die Vorschrift, daa , wenn die 
Verletzten zu g,leicher Zeit Klage erheben, dein Angeklagten die 
rechte Hand abgehauen wird und die verletzten Parteien sich in 
das Blutgeld teilen. 	Reicht aber einer unabhang,ig von dem andern 
die Klage eM, dann ist auf Wunsch der Partei, welcbe die Klage 
fraher eingereicht hat, die Hand des Taters abzuhauen, und muti 
sich der spater Meldende mit dem Blutgeld zufrieden geben. 	Denn 
die Rechte 	des sich friiher Meldenden milssen befriedigt werden 
und die Rechtshilfe kann nicht auf die Zeit verschoben werden, 
bis sich auch die ubrigen verletzten Parteien melden. 	Die Rechte 
desjenigen, der sich friiher meldet, stellt namlich das Gesetz deutlich 
fest. 	Es liegt daher kein Grund fiir den Aufschub vor. 	Uberdies 
ist es auch moglich , 	cla13 	die andere verletzte Partei keine Klage 
erheben will oder sich mit dem Tater verglichen hat. 

Nach Abd. HanIfa darf der Verletzte dem Tater kein ,,artiBeres 
Ubel zuftigen, als welshes dieser jenem zugefilgt hat. 	Wird daher 
auf Grund des Vergeltungsrechts die Hand 	des Schuldigen 	ab- 
gehauen und dadurch dessen Tod verursacht, so hat der Verletzte 
far 	den 	verursachten 	Tod 	Blutgeld 	zu 	bezahlen. 	Die 	Schiller 
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Arbil Hanifas and kfi'Is sind anderer Ansicht. 	Vorkommenden Falls 
entscheidet daher fiber Fragen alanlicher Natur der Richter, wobei 
er natiirlich sein Urteil 	in 	der Regel durch 	die 	Ansichten 	der 
Autorititten seiner eigenen Schule unterstiitzt. 

Der verletzten Partei steht das Recht zu, der Strafe, welche 
mit -der von ihirt erlittenen Ve4etzung verbunden ist, zu entsagen 
(‘afw), sich mit dem Thter zu vergleichen (9u//t) oder diesem die 
fiir die Verletzung zugeurteilte Entschadigungssumme zu erlassen 
(ibra), 'ebenso wie aueh die Rechtsnachfolger des Ermordeten dieses 
Reelit haben. 

Gegeniiber einem Aszendenten kann cler Deszendent das Ver-
geltunasrecht wohl nicht uben, doch hat er einen berechtigten An-
spruch auf Blutgeld. 

(Schluti ha i,achston Hofte.) 
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Entgegnung auf Leurnanns „Benaerkungen zu Hari-
hara's Ratirahasya" (oben S. 203 ff.). 

Von 

Richard Schmidt. 

Herr Professor Leumann wundert sich ein wenig uber meine 
Keckheit, 	weil ich 	einen 	so fragmentarischen Text wie 	den des 
Harihara herausgegeben habe. 	Er gestatte mir, ein paar Worte 
dariiber zu sagen. 	Zunachst freue ich mich, 	dal 	er in meinem 
Unterfangen einen Beweis von Wagemut sieht: es ist so hfibsch, 
von sachlicher Seite bestatigt zu sehen, dar3 man noch nicht zu alt 
ist, 	um keck zu sein! 	Dieser mein 1Vlut war hier freilich sehr 
notig, und noch mehr Geduld. 	Denn d r ei Jahre hat es ge- 
dauert, ehe ich die gewunschten Handschriften be-
k a m — trotz der guten Worte von Hultzsch und der sehr reich- 
lich gespendeten Rupien des Herausgebers. 	Dal3 die Originalhand- 
schriften aus Madras nicht ausgeliehen werden, ist eine filr mich 
sehr bittere 	Wahrheit, 	die ich schwarz auf weill besitze. 	Man 
schrieb mir s. Z., 	dal nur mit Biihler einmal eine Ausnahme ge- 
macht worden sei. 

Zu den Ausstellungen, die Leumann nun noch macht, babe 
ich folgendes zu bemerken. 	Die Deutung des Kolophons , wie ich 
sie versucht habe, mag falsch sein; fiber ein non liquet kornmen 
wir vorlaufig hier nicht weg. 	Aber das zweimalige namanka wie 
das ganze Geffige des Kompositums laat mich einstweilen bei meiner 
Auffassung stehen bleiben. 

Die Zusatze bei den Varianten „auch", 	n und“ oder „neben" 
sollen nach Leumann 	unklar 	sein, 	resp. 	ich 	soil 	beabsichtigen, 
„hierrnit eine neue Art der Varianten- Bezeichnung aufzubringen". 
Daran babe ich nun ganz und gar nicht gedacht. 	Da nur eine 
Handschrift vorliegt, die von einem Schreiber stammt, sind obige 
Zusatze meiner Meinung nach ganz klar. 	Jedenfalls bleibt es vfillig 
gleichgiltig, ob der Schreiber des Ms. eine Variante fiber oder unter 
oder neben die Zeile gesetzt hat. 

Leumann macht auch Verbesserungsvorschlage zu verschiedenen 
Strophen: 	sie 	sind 	ansprechend bis auf die zu I, 70. 	Hier will 
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Leumann strilio 'yard -a/4  mid strim, avadat&A lesen. 	Meine Fassunc, 
° ist aber die allein richtige. 	Wir miissen dabei nach I, 69 zuriick- 

gehen. 	Die .hastini etc., 	heiBt es da, gerat ins Wanken infolge 
der Kenntnis der kala seitens des Mannes; aus dem Wankend- 
werden ergibt sich der maim. 	„Ist aber die Geliebte erst betort, 
dann erfolgt sicher kamasiddld; weiter aber: 	ist die Liebe erst 
perrekt geworden, so sind die Frauen ohne 	weiteres gewonnen; 
sind aber die Frauen erst botmaBig geworden, so 	ist das Gluck, 
welches das kiimastiistram verleiht, 	erlangt." 	Nur so 	bekommen 
wir einen befriedigenden Sinn. 

Ich kann nur meiner Freude dartiber Ausdruck geben, daB 
mein Entsch 	 a' luB, 	Harihars 	Text 	zu 	veroffentlichen, 	 fur 	Herrn 
Prof. Leumann Veranlassung zu semen anregenden Bemerkungen 
gewesen ist. 	Besonders belehrend ware es aber gewiB , 	wenn er 
sich Aninal der verschiedenen im 	II. sarga 	gebrauchten 	Kunst- 
ausdriicke annehmen wollte, die ich in den mir zu Gebote stehen-
den Worterbitchern vergeblich gesucht babe. 

--------4.A. .A 
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Gutmann und Gutweib in Indien. 
Von 

R. Pischel. 

Mir on o w teilt in seiner Dissertation : 	„Die Dharmaparika 
des Amitagati", Leipzig 1903, S. 20 ff. vier Erzahlungen von vier 
Narren mit, 	die 	bisher in der Sanskritliteratur nicht 	gefunden 
sind. 	Vier Narren begegnen einem Asketen 	aus der Sekte der 
Jaina, der ihnen seinen Segen erteilt. 	Uneinig dariiber,  , 	wem der 
Segen gegolten habe, beschlieBen sie, den Heiligen selbst zu fragen, 
der erklart , der Segen gelte dem dammsten unter ihnen. 	Jeder 
will nun der diimmste sein. 	Auf .Veranlassung des Asketen gehen 
sie nach der Stadt und legen den Burgern ihren Streit zur Ent- 
scheidung vor. 	Die Burger fordern sie auf, ihren Anspruch darauf, 
der diimmste zu sein, zu Jpegriinden. 	Jeder der vier Narren erzahlt 
nun eine Geschichte. 'fiber die des dritten Narren hat Mir on o w 
das Folgende : 	„Der dritte Warr lag einmal mit seiner Frau im 
Bette. 	Da beschlossen 	sie';' nach seinem Vorschlag , da6 derjenige, 
der zuerst sprache, zehn slitle Kuchen dem andern geben masse. 
Als sie so still lagen , kam ein Dieb in das Haus und nahm alles, 
was zu stehlen war. 	Als der Dieb schon auf das Untergewand 
der Frau seine Hand legte, sprach die Frau den Mann an : ,Was? 
Wirst du auch jetzt ruhig zuschauen ?"" 	Da verlangte der Mann 
die versprochenen zehn Kuchen, weil sie zuerst das Schweigen ge-
brochen hatte. Darauf bekam er den Spitznamen „bota"“ (der Lahme 
oder Sklave ?)." 

Die Erzahlung hat besonderes Interesse dadurch, dad sie die 
bis jetzt nachweisbar alteste Fassung einer weitverbreiteten yolks-
tiimlichen Gescbichte ist, die durch Go e t he bei uns sehr bekannt 
geworden ist. 	G- o e the s 	Gedicht fiihrt 	in 	den 	gebrauchlicbsten 
Ausgaben den Titel „Gutmann und Gutweib" , z. B. Sammtliche 
Werke, Stuttgart 1874 , 	I , 115 f. 	Goethe 	selbst aber hatte es 
seiner Quelle 	entsprechend 1) 	„Altschottisch" 	betitelt , 	und 	unter 

1) Die Angaben iiber Goethes Quells', 	die such 	den Nachweis weiterer 
orientalischen Fassungen enthalten , verdanke ich den Herren Erich Schmidt 
und Burdach. 

Bd. LVIII. 	 24 
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diesem Namen steht es auch in der Weimarer Ausgabe 4, 336 ff. 
Der Sanskrittext, der Dliarmaparik9: wird von Herrn Mironow 
in der Bibliotheca Indica in Calcutta verBtfentlicht Verden, wortiber 
noch 	eine 	lange Zeit vergehen wird. Da eine Ubersetzung nicht 
beigegeben werden wird, wiirde die Sanskritfassung weiteren Kreisen 
nur schwer bekannt werden. Deswegen wandte ich mich an Herrn 
Mironow in St. Petersburg , der die Berliner Handschriften der 
Dharmapariksd zur Zeit zurBenutzung geliehen bat, mit der Bitte, 
mir den Originaltext mitzuteilen. 	Herr Mironow hat diese Bitte 
bereitwilligst erfullt. 	Der Text beruht auf vier Handschriften, von 
denen zwei aus der Koniglichen Bibliothek in Berlin, zwei aus der 
Bibliothek des Deccan College in Poona sind. 	Amitagati, der Ver- 
fasser der Dharmapariksd, war ein Jaina aus der Sekte der Dig- 
ambara. Er stammte aus Mathurd, wo, wie 	uns die Inschriften 
zeigen, eine bliihende Jainagemeinde sich befand, und schrieb sein 
Werk im Jahre 	1014 n. Chr. Wir kennen von ihm noch 	ein 
zweites, im Jahre 994 n. Chr. verfaBtes Werk, den Sublid:::itasamdolia, 
ein didaktisch-polemisches Kompendium der Ethik der Digambaras, 
fiber das zuerst Hertel Mitteilungen gemacht hat.') Es wird jetzt 
in der lavyamdld gedruckt. 

Unsere Erzahlung steht•Dharmapariksd IX, 4:3-45 und lautet 
in Text und tbersetszung folgendermaBen: ., 	., 

Natkfff f-4Wt 	"I''i f.0.1%-l.f4TW lif# i 

l'Azit WINW-t 'REM liTfleq..-:rt.  :119'A ii 	1p II 

k314174111M Tilr 1:00# AvnrrfiT •q: 	i 
VT4T4T4 TM: 'O 'T vswriNT4.1TiRTIT 0 8 8 	II 

1Z4T %Mat 2) AN1 71111 MIWT RWIftRIT I 

W:141" ffffg Atm Tr444111111171 II 84 o 

lit 	:IM"I'gzi'l.: 14 Trf* to f*f..4w4:( 1 
wItrfT 	wititrt: vitiii\s(qm-tftm: n 	8 0 	• 
wa'r 	W3•17T'i Tit 	i.:117:IT. fATWI:i, I 

1411-Ifiiitr 3iii Willi IffRVA li 8 ii 

NITZ1): fkffffittk4 Af#T.INgtr: 744t: I 

TiN41 liq# .* M.1..kTTrfT IliK4:k 0 8 	0 

1)  Wiener Zeitsehrift fiir die Kunde des Morgenlandes XVIf, 105 ff. 
2)  v. 1. RErryt, mat. 
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'a f* m..  vo* li-6m.  Tfa4 1ft 1 
fk.." .' ft 	.t.Kq.ITTql.  WITA TIlifAlVT II 8Q II 
fAVITIT: Vg,Frci4 ;11Rr lifTVTW% I 

q'f:IA '''t iT.MIT * NTRITTIWW II 40 II 

NI EQ.  il 4- •(1.% sfq * 414f# wir ‘kra 1 
41Nwal 7,41. Twt NT-ffitifT4.NTTIN II 49 II 

W1-"fi A.q.A.  73[1.  fqtw 4.Tfw4 Tren I 

‘TfT# Trf-K# WI* Trig* Iffkr# 	 ..et.T o tR 0 

1-4W TIVIRT f#411: TifffTTWT: 	3izi' MIT I ' 
17TWTf* TJTITTT 	ZI.Mt TM TITgiffT( 0 19* II 
T4 WM zi4-0.  Tr- t-er iln 1-ifTwi. 	1 
v4 yatif* 	* .%Tiff vii-'447( o 48 It 
wa-t1) 4fiz Tfw wrwi..24'wpi A: - wwl: 	1 

r.•;-',:, 
fa-g-gmt m.  4filfw,m4t firmifliT4T-491 0 44 II 

„Als der zweite s® sems Cleschichte erzahlt hatte und schwieg, 
fing — Gluck auf ! — del' ,:8ritte Narr an , 	sie (d. h. seine Ge- 
schichte) mitzuteilen. 	„O ,IIiiriter, jetzt will kb euch von meiner 
Dummheit erzahlen ; horet 'hilt aufmerksamem 	Geiste zu! 	Einst 
sprach ich 	zu 	meiner Herzensgeliebten , die ich geheiratet hatte, 
nachdem ich in das Haus der Schwiegereltern gegangen war, als 
sie in der Nacht schweigend auf dem Lager lag: „Wer von uns 
zuerst spricht, der verliert, o Schlanke , bestimmt zehn mit Butter 
und Zucker eingeriihrte Kuchen." 	Darauf sprach meine Geliebte : 
„So 	sei 	es 	ganz 	sicher !" 	Edle Frauen 	widersprechen nie 	den 
Worten ihres Gatten. 	Als wir so gewettet hatten und uns (ruhig) 
verhielten , kam ein Dieb ins Haus und nahm unsere gauze Habe 
weg. 	Der Dieb liel3 	nicht ein einziges Stuck im Hause zuriick. 
Wo eine Offnung ist, werden ja Buhlen und Diebe stark.3) 	Als 

1) Mironow schreibt mit der Mehrzahl seiner Handsehriften wTr. 
2) Mir on ow sehreibt mit den Handschriften WO lit woraus ich keinen 

Sinn gewinnen kann. 
3) D. h. Buhlen und Diebe erreichen schnell ihre Absicht, 	wenn ihnen 

erst die Mogliehkeit gegeben ist, ihr Vorhaben auszufiihren. 	f 	„Loch', 

24* 
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der Dieb sich anschickte , 	meiner Geliebten 	das Unterkleid weg- 
zunehmen, sprach sie (zu mir): 	„He, du schlechter Mensch, siehst 
du auch jetzt noch ruhig m? 	Wie lebst du, Falscher, (noch), ob- 
wohl mir das Unterkleid weggenommen wird? 	Far edle Manner 
hort die Moglichkeit zu leben auf mit einer Beleidigung (die) ihrer 
Gattin (angetan wird)." 	Als ich ihre Worte gehort hatte , sprach 
ich lachend : 	,,Verloren , verloren , o Geliebte ! 	Du hast zuerst ge- 
sprochen. 	Gib mir jetzt, o Lotosaugige, die zehn mit Zucker und 
Butter vermischten Kuchen, die du versprochen host!" 	Sehet diese 
Dummheit, durch die ich um all mein Gut gekommen bin, das ich 
mir friiher erworben habe , 	das schwer zu erlangen ist und das 
Gluck guter Werke gewahrt.1)" Darauf wurde ihm von den Lenten 
der seiner Erzahlung entsprechende Name bota („Dummkopf"; s. u.) 
gegeben. 	Welchem Spott setzt sich ein Mensch nicht aus, wenn 
er von falschen Voraussetzungen ausgebt?" 

In Indien war uns die Geschichte bisher nur aus volkstiimlicher 
Uberlieferung in tbersetzungen bekannt. 	Zuerst hat sie aus dem 
Siiden von Indien mitgeteilt der Abbe J. A. Dubois in seinem 
wertvollen Werke : Mceurs , 	institutions et ceremonies des peuples 
de l'Inde (Paris 1825) II, 165 ff.2) 	Sie bildet dort, wie bei Ami- 
tagati , 	die 	dritte von vier Erzablungen , 	die vier Brahmanen vor 

,,offnung" ist sprichwortlich, wie in f"t" t4 gild A7m1-41-4f* ovo (erst) 

eine &clung ist, da mehrt sich das Ungliick" (indrsche Spriiche 2  1383, wozu 

Btihtlingk zu vergleichen 1st) und im Kathasaritsagara 28, 181 TM: ITT 
lif*i. oci  wile Tilfffl.  IiftWTIT.  „Wahr ist das Sprichwort, daI3, wo erst 

eine Offnung ist, das Unglilck sich mehrt." 	Eine Ausnahme von der Richtig- 
keit liifit ein Anonymus in der SubhAsitgvali 2351 zu: f"-Wtc4WErf elsOcelt- 

114410-1414RWIN #107r( i fw 	!ictElm.  ft Wri#4IWITP41 
N44:14 ff M. Wqvii: II 

2) Vgl. dazu z. B. Ksemendra, Caturvargasamgraha 1, 3 iii: .4-4 ti.-- 
qv w ITT-41. mit 2, 2  TrwrIOTTI: fm--0 I.TR 	I lidmgYal:la 6, 83, 39  
ed. Bomb. = Mahabhavata 12, 8, 21 (mit kleinen v. 1.) Vii: ANTIM TEM 

vri: w'rv: vi rT: 1 wvrikwifw vglfw Tr4.4 	 .T.Tf‘xtr II - 	4.- ,-- 
Mahabhrtrata 5, 72, 23 VWITIV: lit Vii 1.1W lEfg AlWarffil, I 	Mahli- 

bhgrata 12, 8, 12. 13 ff fm-4 vilifiwtrgliwIktf Tria.  o vii 1:t- 
1-Kw w-kft v# ‘Tf7i Trffl. c 1 	Hitopadea, Prast. 5 ed. Peterson 

tiriMTWMVITtirW 1.1TW7:14:( i u.  s. w. 
2) Darauf hat bereits Clouston hingewiesen: Popular Tales and Fictions, 

their Migrations and Transformations (Edinburgh and London 1887) II, 23 ff. 
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den Hauptern der Stadt Darmapoury d. h. Dharmapuri vortragen, 
um ein jeder fur den Diimmsten erklart zu werden. 	Bei Dubois 
fiihren die Erzahlungen die •Uberschrift: Les quatre Brahmes fous. 
Sie sind wieder abgedruckt worden in seinem Pantcha-Tantra ou 
les 	cinq ruses (Paris 1826) p. 351 ff. 	Auch die Einleitung bei 
Dubois gleicht der bei Amitagati. 	Vier Brahmanen, die sich zu 
einem Feste begeben, treffen unterwegs einen Soldaten, der sie 
hoflich griiBt. 	Sie konnen sich nicht dariiber einigen, wem der 
Grua gegolten babe. 	Der Soldat erklart auf Befragen, er habe 
beabsichtigt, den zu griiBen , der der groBte Narr unter ibnen sei. 
Um diese Frage zu entscheiden, begeben sich die Brahmanen nach 
Dharmapuri. 	Die drei andern Erzahlungen sind bei Dubois von 
denen Amitagatis ganz abweichend. 	Auch die Erzahlung des dritten 
Narren stimmt zu der bei Amitagati nur ganz allgemein in den 
Grundzugen. 	Der Brahmane Anantaya sagte zu seiner jungen Frau 
einst beim Schlafengehen , 	die Frauen seien 	Schwatzerinnen. 	Sie 
antwortete ihm , sie kenne auch Manner, die 	ebenso geschwatzig 
seien, wie die Frauen. 	Der Brahmane filhlte sich dadurch getroffen. 
Sie wetteten, wer zuerst sprechen werde, und bestimmten als Ge- 
winn der Wette ein Betelblatt 1). 	Darauf schliefen sie ein , 	ohne 
ein Wort zu sprechen. 	Als sie am nachsten Tage sich nicht auBer 
dem Hause zeigten und auf Rufen und Pochen die Tiir nicht offneten 
und keine Antwort gaben, lieBen die Leute die Tiir durch einen 
Zimmermann erbrechen, weil sie glaubten, das Ehepaar sei wahrend 
der Nacht plotzlich gestorberi; 	Nach Offnung der Tiir fand man 
Mann und Frau mit gekrenzten Beinen vollkommen gesund dasitzen, 
aber der Sprache beraubt. 	Alle Mittel, sie zum Sprechen zu bringen, 
blieben vergeblich , so daB man an eine Verhexung glaubte. 	Die 
Eltern des Mannes lieBen einen beruhmten Zauberer kommen, der 
das Ehepaar filr einen hohen Preis zu entzaubern versprach. 	Als 
er sich dazu anschickte , erklarte ein befreundeter Brahmane , 	es 
handle sich nur um eine natfirliche Krankheit, die er ohne Kosten 
heilen wolle. 	Er machte ein Goldstabchen an einem Kohlenfeuer 
heiB und stieB es dem Manne in die FuBsohlen, unter die Ellbogen, 
in die Herzgrube und schliefilich in den Scheitel des Kopfes. 	Der 
Mann ertrug die Schmerzen , ohne einen Laut von sich zu geben. 
Als aber der Brahmane das gliihende Goldstabchen an die FuB-
sohlen der Frau brachte, zog sie schnell das Bein zurilck und rief: 
;Gering, genug!" 	Sie 	erklarte 	sich fur besiegt und reichte dem 
Manne das Betelblatt , der nun seine Behauptung bestatigt fand, 
daB die Frauen Schwatzerinnen seien. 

Auf zwei 	andere 	indische 	Fassungen 	hat 	Clouston 	hin- 
t) 

1) 	Pber die Wertschatzung 	des Betels vergleiche man J. J. Meyer 
in seiner tbersetzung der Samayamatrk5, S. 80, Anm. 1 und des Kuttanimata 
S. 149. Bhoja gibt seinen Hofdichtern Betel (Bhojaprabandha ed. Parab [Bombay 
1896) p. 44, 29), Mularija seinem Diener (Prabandhacint5mani 48, 7). 	Betel- 
biichsentrtiger folgten den KOnigen (z. B. Prabandhae. 82, 7. 13; 95, 1). 
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gewiesen im Athenaeum 1893, I, 346 f. 	Die eine stammt„wie die 
bei Dubois, aus dem Dekhan 	und steht bei Nate go. Sastr 1, 
Folklore 	in 	Southern India, III, 277 ff. (Bombay 1888) und bei 
Mrs. Howard Kingscote and Natea Sastri, Tales of the 
Sun; or, Folk-lore in Southern India (London 1890) p. 280 if. 	Der 
Preis der Wette sind hier, wie bei Amitagati, Kuchen. 	Die Frau 
eines Bettlers 	hat fiinf Stuck 	einer 	bestimmten Sorte 	von Reis- 
kuchen (muffins) gebacken. 	Da ihnen der Gedanke, data die Mae 
von fiinf zweieinhalb ist, nicht kommt, geraten sie bei der Teilung, 
in Streit. 	Sie einigen sich schlieBlich dahin, da6 sie sich schlafend 
stellen wollen, und dal3 der, der zuerst ein Auge offnet oder spricht, 
zwei Kuchen, der andere dr ei Kuchen bekommen soil. 	Als sie 
drei Tage lang nicht im Dorfe erschienen waren und die Haustiir 
sich 	als 	von 	innen verriegelt 	erwies , 	stiegen zwei Dorfpolizisten 
durch das Dach ins Haus und fanden Mann und Frau scheinbar 
tot daliegen. 	Auf Kosten der Gemeinde wurden sie nach dein 
Verbrennungsplatz geschafft und auf zwei Scheiterhaufen gelegt, 
die man 	in Brand steckte. 	Als 	das Feuer 	seine Beine erreichte, 
hielt der Bettler es doch fiir ratsam, die Wette aufzugeben. 	Wahrend 
die Dorfbewohner fortfuhren die Totengebrauche zu vollziehen, rief 
er plotzlich: „Ich bin mit zwei Kuchen zufrieden', und vom andern 
Scheiterhaufen antwortete sofort die Frau: 	Joh habe die Wette 
gewonnen; gib mir die drei!“ 	Entsetzt liefen die Bauern davon, 
weil sie glaubten•, die Toten kamen als hose Geister wieder. 	Nur 
ein beherzter Mann hielt stand 	und erfuhr schlialich von den 
Bettlern die Geschichte. 	Da man Leute , die auf der Totenbahre 
und dem Scheiterhaufen gelegen hatten, nicht mehr ins Dorf hinein-
lassen wollte , weil das den Untergang des ganzen Dorfes bedeutet 
hatte , 	so 	baute 	man fur 	die 	Bettler eine 	Iltitte auBerhalb 	des 
Dorfes auf einer einsamen Wiese, und alte Frauen und Kinder 
pflegten ihnen die Kuchen zu bringen, die sie so sehr liebten. 	Das 
Ehepaar wurde seitdem der Kuchenbettler und die Kuchenbettel-
frau genannt. 

Die 	zweite der von Cl o us t on a. a. 0. erwahnten 	indischen 
Fassungen steht bei Charles S w ynn ert on, Indian Nights' Enter- 
tainment; 	or, Folk-tales from the Upper Indus (London 1892) 
p. 14 f. unter dem Titel: The farmer, his wife, and the open door 
Sie stammt aus dem Paiijab und ist aus dem Fafijabi iibersetzt. 
Zwischen einem armen Bauern und seiner Frau entstand , als sie 
nach getaner Arbeit beim Abendbrot saBen , ein Streit, 	wer von 
ihnen die Tiir schlieBen solle, die ein Windstoll geoffnet hatte. 	Auf 
Vorschlag des Mannes einigten sie sich dahin, dat3 der es tun solle, 
der zuerst ein Wort sprache. 	Mitten in der Nacht erwach ten sie 
von einem Gerausch und bemerkten, dal3 ein wilder Hund ins Zimmer 
gekommen war und eifrig damn ging, ihren geringen Vorrat an 
Nahrungsmitteln zu verzehren. 	Trotzdem sprachen sie kein Wort, 
und der Hund lief wieder fort, nachdem er alles beschnuppert und 
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sich satt gefressen hatte. 	Am nachsten Morgen ging die Frau aus, 
um etwas Getreide zum Mahlen zu bringen. 	In ihrer Abwesenheit 
kam der Barbier und fragte den Mann, warum er so allein dasaie. 
Der Mann gab keine Antwort. 	Der Barbier schor ihm den Kopf, 
den halben Backen- 	und Schnurrbart und bewarf ihn schlieillich 
caber und fiber mit Lampenrull. 	Trotzdem blieb der Mann stumm 
wie ein Fisch. 	Der Barbier hielt ihn fur verhext und machte sich 
schleunigst davon. 	Kaum war er fort, als die Frau heimkehrte. 
Beim Anblick ihres Mannes rief sie entsetzt aus: 	„Ungliicklicher, 
was hast du getan ?“ 	Darauf erwiderte der Mann: 	,Du hast das 
erste Wort gesprochen. 	Gehe und schlieBe die Tiir1" 

An Stelle des Diebes bei Amitagati ist hier ein Hund getreten. 
Auch in der tiirkischen Version , 	die sich in den Vierzig Vezieren 
findet (C loust on, Popular Tales and Fictions II, 22 f.) , sind es 
Hunde, die in das unverschlossene Haus dringen. 	Die handelnden 
Personen sind bier Bang-Esser. 	Die Pafijabi-Fassung ist unter den 
bis jetzt bekannten indischen Erzahlungen die einzige, in der vorn 
SchlieBen der Tiir die Rede ist, 	wie in den meisten andern zahl- 
reichen orientalischen und europaischen Fassungen. 	Bei Amitagati, 
Dubois und Swynnerton verliert die Frau, 	bei NateAa Sastri der 
Mann; wie in den meisten andern Versionen. 	Eine reiche Literatur 
hat 	zuerst 	1871 	Reinhold 	Kohler 	beigebracht 	(Jahrbuch 	fur 
romanische und englische Literatur 12, 348 ff.), der auf Sercambi, 
Straparola, d'Ouville, die Farce d'un chauldronnier, das zweite Pickel-
heringsspiel im ersten Teil der Englischen Comedien und Tragedien, 
das Zwischenspiel in Ayrers Schauspiel 	„Vom Ki3nig in Cypern" 
und die schottische Ballade verweist , die jetzt am zuganglichsten 
ist bei Child, .The English and Scottish Popular Ballads (Boston 
and New York 1894. 1898) V, 96 ff. 	Dazu hat dann Cloust on 
a. a. 0. a. a. 0. neues Material hinzugefilgt , 	auBer 	den erwanten 
indischen noch zwei arabische, 	eine 	tOrkische und eine englische. 
Ferner hat Child V, 304 autier auf Kohler und Cl o ust on 
noch auf Rene Basset, Revue des traditions populaires VII, 189, 
Anm. 3, wo unter ariderem auf mehrere arabische Versionen auf-
merksam gemacht wird, und die Balti6Terzahlung bei Longworth 
Dames, 	Folk-Lore 	1V, 195 ff. hingewiesen, 	deren 	Anfang 	zu 
Amitagati und Dubois stimmt. 	Goethe lernte, wie man 
annimmt, die schottische Ballade aus Herd, Ancient and Modern 
Scottish Songs, Heroic Ballads, etc. 	In two volumes. 	Edinburgh 
1776, 2 , 159 f. kennen , 	eine Ausgabe , 	die 	sich seit langer Zeit 
auf der Grollherzoglichen Bibliothek in Weimar befindet. 	Uber 
die Veranderungen, die er vorgenommen, hat D ii ntze r, Goethe's 
Lyrische Gedichte 113 , 307 gehandelt. 	Sie 	betreffen vornehmlich 
den Schlu13. 	In der schottischen Ballade begnugen sich die „two 
gentlemen" nicht damit , die weiBen und schwarzen Puddings zu 
essen , sondern 	der eine will noch dem „goodman" den Bart ab- 
scheren (vgl. die Palijabl-Fassung), der andere das „goodwife kiissen. 
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Bei Goethe trinken die Wanderer zuletzt den Schnaps Gutmanns, 
was zu 	den Fassungen B und C bei Child stimmt. 	In B heil3t 
es, da6 sie die Puddings a6en und „drank o the liquor sae strong, 
and syne they drank o the yill", in C: 	„Ye 'ye eaten my bread, 
ye hae druken my ale", aber auch hand ye '11 mak my auld wife 
a whore". 	Ob Goethe wirklich ganz selbstandig geandert hat, 
ist mir zweifelhaft. 	Die Fassung C erschien nach Child 1792 in 
Johnson's The Scots Museum IV, 376, No. 365, mitgeteilt von 
Robert Burns. 	Johns on befindet sich zwar weder auf der Grog- 
herzoglichen Bibliothek , 	noch in Goethes Privatbibliothek, wie 
ich den giitigen Mitteilungen der Herren Geheimrate v. Bojanowsky 
und Ruland in Weimar entnehme, aber Goethe konnte immerhin 
auch die Fassung C kennen gelernt und sie mit der bei Herd 
verschmolzen 	haben. 	In 	den 	Scotish 	Songs, 	die 	Jos. 	Ritson 
London 1794 herausgegeben hat, ist I, 22611. die Fassung von 
Herd abgedruckt. 	In den Fassungen B und C fiihrt der Mann 
den Namen Johnie oder John Blunt, und eine gleiche Bedeutung 
werden wir auch in dem Beinamen bota vermuten diirfen, die 
bei Amitagati die Leute dem Manne geben. 

Mironow nimmt fiir bota zweifelnd die Bedeutungen „der 
Lahme oder Sklave" an. 	Fur „lahm" 	dachte er wohl an khota, 
liar ,,Sklave" an pord, votes „Dienering, „Sklavin“. 	Diese Bedeu- 
tungen passen jedoch 	nicht. 	B ii hler hat zuerst hervorgehoben, 
dai3 die Kenntnis des Sanskrit bei den Jainas nicht weit her war, 
und dai3 selbst die groBten Jainagelehrten wie Abhayadeva, Hema-
candra und Malayagiri nicht imstande waren, ein vollstandig rich- 
tiges und idiomatisches 	Sanskrit zu 	schreiben. 	Auch bei ihnen 
kamen hie und da wirkliche grammatische Fehler vor, und vom 
Prakrit 	beeinflu1te Redeweisen 	sowie 	vom Prakrit 	ins 	Sanskrit 
zurackabersetzte Worter seien haufig (Biih 1 e r bei Weber, Pafica- 
dan4achattraprabandha p. 102; 	vgl. Epigraphia Indica 1, 373 If.). 
Fur die Sprache Amitagatis bezeugt die Prakritismen die Zusammen- 
stellung 	bei Mir onow p. 8. 	Es ist daher wahrscheinlich, 	da0 
auch bota ein aus dem Prakrit zuriickiibersetztes Wort ist. 	Hema- 
candra, DeAinamamala 6, 96 fiihrt ein bola an, das nach ihm „ge- 
recht", ,,tugendhaft", nach andern „Jung", nzart“ bedeutet. 	In der 
PaiSralacchi 258 wird boclathera (so wohl zu lesen; s. B ii hler s. v.) 
als Name 	der Pflanze alambtqa angegeben. 	Weiter 	fiihrt 	uns 
Hila 550 ed. Weber -,--- 6, 49 ed. Durgaprasad and Parab: 
boclasupaho , 	wie mit der v. 1. zu lesen ist. 	Die Scholiasten er- 
klaren batja mit dugaW chinnakartzo va, oder dugatvat icartita- 
karpapucch4 und 	bezeichnen 	boc/a 	als Provinzialismus 	(deli). 
Bhuvanapala zu Hala 562 (Indische Studien 16 , 190) 	gibt bocla 
direkt als Name einer bestimmten Hundegattung an : bocfabhidlict- 
natn dvanam. 	boYasuvaha ist ein Hund, dem man Ohren and 
Schwanz gestutzt hat, also 	der curtal (curtail) dog Shakespeare's. 
In boila liegt mithin der 	Begriff n abgeschnitten“, nbeschnitten", 
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„verschnitten". 	Dasselbe 	ergibt sich 	aus :iivagyaka II, 60, 2 ed. 
Leuman n. 	Dort wird gesagt , es 011ie vier Arten von Krtigen 
(kucki): chiddalcucfe bocjakucle khan,clakucle und sampurtne. chicida 
sei eM Krug, der ein Loch (chidda = chidra) im Roden habe, 
boda einer, der keine Lippen babe (bodo jassa 6.t.tha natthi); dem 
khancla fehle eM Lippenrand, der sampunna sei ganz vollstandig. 
Was in den chidda gegossen wird, liluft heraus; im boda bleibt 
nicht so viel (als man hineingieSt? oder: als der Krug an mid fiir sich 
fassen kann ?) (bode tave4ccin ra #hai); beim khanda itiuft es 
auf einer Seite heraus, und, wenn man ihn braucht, nimmt der 
lchanda nur wenig in sich auf.1) 	Das ist der Unterschied zwischen 
boda und khancja (esa vises° bodalchandanam). 	Der sampuRta 
fatit 	alles. 	Sehr 	klar 	ist 	die 	Beschreibung nicht, 	und sie wird 
noch unsicherer dadurch, daB in den bei Leumann S. 40, 33 ff. 
gegebenen Ausziigen offenbar die Reihenfolge gestort ist, und der 
boda und khancla ihren Platz getauscbt haben. 	Es ist dort wohl 
sicher zu lesen: bodalcuVo nama jassa 1canna bcyfiya, so ana.0m 
peir4arp genital'; khancia7cucja nama jassa pass kavalabh,eo, tattha 
vi thovam thai. 	Die v. 1. bhinno beruht wohl auf einer Glosse zu 
boda oder bocf4a. 	Vgl. die Anmerkung 40, 43 ff. 	Was an der 
zweiten Stelle vom bhinna gesagt wird, wird an der ersten dem 
khancja zugeschiieben. 	Vom bhinna heiBt es: bhinno nama jassa 
pass Icavalabheo; tattha vi thovam thai „bhinna (ist sin Krug) 
an dessen Seite (pass) eM Scherbenbruch ist; such in ihm bleibt 
wenig (thovai2i) 5 ; 	und in 	der Beschreibung des' khanda an der 
ersten Stelle, deren Ubersetzung ich vorher versuchsweise gegeben 
babe, kommen ebenfalls die Worte pasena und thovena vor. Andrei--
seits entsprechen offenbar den Worten jassa ii.t.tha natthi an zweiter 
Stelle jassa 7canna badifra. 	Auf jeden Fall ist an der ersten 
Stelle 	der boda ein 	Krug, der keine Lippen 	hat, 	d. h. 	dessen 
Schnauzenrunder abgeschlagen sind. 	Und an der zweiten Stelle 
konnen die Worte jassa kanna bodi0 nur bedeuten: 	„dessen 
Henkel abgeschlagen 	sind". 	Die letzte Beschreibung 	passt 	ent- 
schieden noch hesser, da die Henkel doch niedriger liegen werden 
als die Schnauze, also der Krug noch weniger fassen kann. 	Selbst- 

1) Am nachsten liegt ohne Zweifol die tbersetzung: „Wenn mall will, so 
kann man schon mit wenig verstopfen, beim khav4a." 	Aber offienbar entspricht 
doch dem thovepa vi rubbhai das tattha vi thovam thai auf S. 40, Anm. 
Der khar/a soli nicht mit dem sanxintRza verglichen werden, sondern dem 
boda, wie ja ausdrlicklich der Unterschied dieser beiden fostgestellt wird. Des-
wegen fasse ich /Ma?* als Nominativ, nehme also die Form der AMg. an, 
wie dies ja sicher such 40, 4. 5 der Fall 1st, wenn man nicht khaveje mit 
Haribhadra iiberhaupt weglassen will. 	Wie ich schon Grammatik der Prikrit- 
Sprachen § 20 bemerkt habe, 	erschwert der Mangel eines Kommentars das 
Verstiindnis des Avagyaka ungemein, so dali vieles leider dunkel bleibt. librigens 
1st 	der Vergleich 	zwischen 	'Tiipfen 	und 	Schillern, 	der hier vorliegt, 	such 
buddhistisch, 	aber anders gewendet als bei den Jaina; z. B. Afiguttaranikaya 
I, 3, 30 (S. 130 f.); II, 103 (S. 104); Puggalamilfiatti IV, 11 (S. 45)..  
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verstandlich 	wird 	angenommen , 	daB 	bei 	dem 	Abschlagen 	der 
Schnauze oder der Henkel Locher im Kruge entstanden sind. 	Die 
Worte 	 jussa karma 	&eft:0 	entsprechen 	der 	Beschreibung des 
Hundes oben : chinnak,arzzah oder kartitakarnapucchalt. 	Das Wort 
boda 	bedeutet 	also 	„abgeschnitten", „abgeschlagen", .,abgebrochen", 
„abgerissen". 	Das ist auch die Ansicht von L e urn an n , da er zn 
dem Eigennamen Butakarzza bei R. Schmidt, Das Paiicatantram 
(Textus ornatior) . . . iibersetzt S. 151 , 	auf unser 	boda verweist 
und es = bhinna setzt (Verhandlungen des 	XIII. Internationalen 
Orientalisten-Kongresses. 	Hamburg September 1902. 	Leiden 1904, 
S. 28 , Anmerkung *)). 	boda und khanda sind fast Synonyma. 
Und wie khatqa „angebrochen"

' 
 Manna „zerbrochen' substantivisch 

„Stuck', „Teil" bedeuten , 	so 	diirfen wir 	das auch filr boda an- 
nehmen. 	Eine engere Bedeutung hat botei 	in 	der Sprache der 
Bauern von Azamgarh. 	Hier bedeutet 	es 	„logs 	oder pieces of 
wood"), 	also „Holzscheit", „Holzblock", ,Stumpf". 	Wie nun eng- 
lisches „block" auch im Sinne von „blockhead", franz6sisches blithe, 
russisches nollEtomta von noakto „Holzscbeit" fiir 	„Dummkopf“ 
gebraucht wird, so wird in der Rede des Volkes auch bota ,Block", 
„Klotz" = „Dummkopf" gewesen sein. 	So 	gebrauchen ja auch 
wir „Klotz", der Dime „Klods", der Russe vp6itin, fur einen un- 
beholfenen Menschen , 	einen 	Tiilpel , 	und Sanskrit sthaht ist = 
„klotzig" und „dumm". 	Die Leute 	gaben also dein Narren den 
Namen 	„Duminkopf“ , der ja in der Tat seiner Erzahlung ent- 
spricht und sick genau in 	zwei Fassungen 	der 	oben 	erwiihnten 
schottischen Volksballade als John Blunt oder Johnie Blunt und bei 
Sercambi als Stoltarella wiederfindet. 	Von den Bedeutungen , 	die 
Hemacandra in der Deginamamala fur das Wort bo(fct anfubrt, ist 
die Bedeutung „juncr", ,zart" (tarulta) leicbt verstandlich. 	So be- 
deuten auch bala, briili.sca, mugdlsa „jung" und „dumm", arbhaka 
„Knabe“ , 	„Junges eines Tieres" und „Dummkopf", „Einfaltspinsel". 
Auch die Bedeutung „sehr tugendhaft" (dharm4s.tha), „tugendhaft" 
(d4armika) ist nicht ganz unvereinbar, wenn man erwagt , daB 
mugdha nicht blod „dumm" bedeutet, sondern auch „naiv u, n un- 
schuldig". 	Wahrscheinlich ist sie aber nicht; 	eher 	erwartet man 
das Gegenteil, wenn die Grundbedeutung von boda „abgerissen“ u. dgl. 
ist. 	So ist bhinna auch = „your Normalen abweichend" ; chidura 
,leicht reii3end" ist auch = „betrilgerisch", 	chidra „Loch" auch 
„Gebrechen", „Blofie", chinnet auch „Hure". 	Im Prakrit ist chirpto, 
chinnalo = ,Buhle", chivriii, chiryjati „Hure" 	(Pischel, BB. 
6, 97 f.). 	Ebenso bedeutet im Prakrit muriam ,zerbrochen", „zer- 
rissen" (trugtam) und mural „die unkeusche Frau" 	(asati) (Deg.- 
niimamala 6, 135). 	Zu murianz und mural gehoren auch Vedisch 

1) J. R. Reid, Reports on the Settlement Operations in the District of 
Azamgarh and also in Parganas Sikandarpur and Bhadaon (Allahabad 1881), 
Appendix No. III, p. 72. 
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mdra = taiiQog, morus und Sanskrit markha, dessen Gleichsetzung 
mit gotisch -malsks nicht befriedigt. 	Wahrscheinlich haben wir 
auch im Sanskrit das Suffix -kha anzunehmen, das ich im Prakrit 
reichlich belegt habe (Grammatik der Prakrit-Sprachen § 206). 	Es 
liegt auch wohl vor in sukha, duhkha, mayukha, deren Herleitung 
bisher nicht gerragend ist. 	Zu derselben Sippe wird Vedisch nir, 
iiinzir gehoren (G eldner, Vedische Studien 2 , 16 ff.). 	Ich ziehe 
alle zu mi• hiNsayilm, wovon Vedisch manna „zerbrochen“, wie 
muriariz = trutitam. 	Die Bedeutungsentwicklung ist dann ganz 
dieselbe wie bei bocio „abgebrochenu, „Stumpf', „Dummkopf". 	Mit 
dem Begriff des 	„Brechens", „Zerbrechens" 	verbanden die Inder 
aber auch den der „Falschheit", „Schlechtigkeit", wie die angefiihrten 
Beispiele bhinna, chidura, chidra, chinna, Prakrit chilmo, chAzncdo, 
chinnali , mural zeigen. 	So ist auch bhanga 	„Zerbrechena 	= 
„Falschheit“, „Hinterlist", bhangura ist „zerbrechlich", bhanguravat 
„tfickisch“. 	Auch fur bocla werden wir daher eher die Bedeutung 
„schlecht", „betrilgerisch" 	erwarten , 	als die 	Bedeutung „fromm", 
„tugendhaft“. 	Und in 	der Tat geben ja, 	wie vorher angefahrt, 
die Scholiasten 	zu Hala 550 dem Worte 	bocla die 	Bedeutung 
„schlecht", „bose" (dusta). 	Wahrscheinlich 	liegt 	also bei Hema- 
candra wieder eines seiner zahlreichen Versehen vor, auf die Sieg-
fried Goldschmidt, Deutsche Literaturzeitung 2, 1109, und ich, 
Grammatik der Prakrit-Sprachen § 36 aufmerksam gemacht haben. 
Er fand vermutlich in seinen Quellen bodo dluirmike , 	was als 

,ocio 'clltarmike zu fassen war. 
Inschriftlich findet sich bota im Personennamen Bopka , im 

Territorialnamen Vota und am Ende des Klosternamens Raiikabota 
(F 1 e e t, Corpus Inscriptionum Indicarum 3 , 31 , Anmerkung 1). 
Auch der Personenname Bhotavarrnadeva (K ielhorn, A List of 
the Inscriptions of Northern India No. 594) gehort vielleicht bier- 
her. 	In Territorialnamen kann bota = „Abschnitt" = „abgegrenztes 
Gebiet" sein. 	Als Eigenname ist Botaka wohl dem Sinne nach 
= Brutus. 

kta bedeutet 	also 	1) abgeschnitten , abgebrochen , abgerissen 
2) gerissen, durchtrieben, schlecht 	3) rissig, briichig, schwach, zart, 
jung 	4) m. 	a) 	das 	abgebrochene 	Stuck, 	Scheit , Stumpf, 	Klotz 
b) Dummkopf, Tolpel. 
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Neue Fragmente des Thargum jeruschalmi. 
Von 

Dr. M. Ginsburger. 

1m 	Gedenkbuch zur 	Erinnerung 	an David 	Kaufmann bat 
M. Gaster unter mehreren Geniza-Fragmenten auch ein Bruchstiick 
eines Thargum jeruschalmi 	veroffentlicht (Nr. V). 	Dasselbe wird 
auf Seite 226 folgenderrnaBen beschrieben: „Papier ein Blatt, 17 cm 
lang und urspriinglich mindestens 12-13 cm breit, die rechte Halfte 
ist aber fast ganz weggerissen 	und nur 	einige Zeilen haben sich 
ganz erhalten. 	Die Schrift ist ebenfalls kursiv." 	Es ist ganz un- 
zweifelhaft , 	dal3 wir es bier, 	wie Gaster richtig hervorhebt, 	mit 
einem Stiicke des sogenannten Fragmententhargum zu tun haben, 
da oilers Textstellen aus der Mitte oder dem Ende eines Verses 
angefilhrt 	werden. 	Bei 	einem 	vollstandigen 	Thargum 	hingegen 
warden hochstens die Anfangsworte eines Verses zitiert werden. 

Es diirfte nun nicht iiberflijssig sein, diese Fragmente auf ihr 
Verhaltnis zu den uns bekannten Versionen bin zu prrifen und die 
hieraus sich ergebenden Schlutifolgerungen beziiglich der Thargum 
jeruschalmi-Frage uberhaupt zu ziehen. Da jedoch Gaster nur eine 
Abschrift des ihm zu Gebote stehenden Textes gibt, miissen wir 
denselben zunachst, 	soweit als moglich, zu erganzen und zu ver- 
bessern suchen. 	Ich lasse daher denselben nochmals bier 	folgen, 
nachdem ich ihn naeh denselben Prinzipien behandelt babe, die auch 
in meinem Fragmententhargum (Berlin 1899) zur Anwendung ge-
langten. Die in eckige Klarnmern eingeschlossenen Satz- und Wort-
teile Bind Erganzungen aus den uns erhaltenen Versionen des pal. 
Thargum , statt der Zitate des Textes sind die Verszahlen gesetzt. 

Deuteronornium. 

Kap. I. 
-Is.] ;lruT' 1-I1N1 In`n21  /= 1:75 {mu,: 3,b1.:11 ro=rot 1.0,,o (1 
[Nnvitml r-i',ri 11r.6 ntrn rrzn ,n,  [Nr7-11, 	ntx]n 	rtn-1, 	[pnr11  
3N7:1 	tillZ74n1] 	ipti-rzy4 	ttro,libt 	703 	z-,=1,1-,ti 	,:,0-/ 	tin= 
-1= crri mit,mn liz,1 's,  '-r=r1N ritri 'co,: 	ro:= 	rzb 	rvz-vv: 
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'.7-1-,nv 	,n-irl'7.., 	1,=,):,-np 	v1:-, 	vint-Im 	qlon 	Nn, 	',:, 	1,t,s7 	iirivit 
tin, 	'.:[v 	-Innp] 	inrrr:4-1N 	trmln 	':ml, 	[in] 	,t-Into 	it 	1vn7cm-,11 
t•tnmnt [in] 11-0:nuni 	•-,-1 	tV1,'1,1 	p'tv 	'=1 	tptil 	N7: -1 	17Y 	iint-,nn 
rrn.nnt.t ,7  Irv; '1,1 'ti'lln,n NV-Iti l, i1• 	it t.i1 7 11=',/ Y 'TO] rNE-1 
ri72n=1 	[11-,r1 	Timm -0,:,-1] ',0;p mo,m-,7::[n] is,n;-: mt.:11,m Npvn 1,,m= 
r-11-15,..ri7:lm 77:ti 1-unnmr-: 	ti'”-v] p,ov ',v1 rrc-is 	il /,5' liZn`l:I'D In'. 
1-1=rnmm 	nv 	[0,7] 	-,-: 	[N5.-.,-, -,p ilml, n5-smi 	n',13,t,t 115ro] rrt-12.”.7f, 
rim rrt.t.1 	[-nrinmvi Lin.1T 1=w1:1 ZpV1 bvi prw tv nr-vnmti tn,  
/!, "10-•=1 	;n:[1= 	tinry= 	tinrr 	rn,tni] 	:7,[1m] 	iirrOpv 	,-: 	on-rip 
.... (7 	....111,==ti 	',17V117 	ilnmntil 	iir,tmrii .... (2 	:11m-,m1n 
1-an[Y7n1] .... (41 	.... m''m r'Dtkt (36   (28 	:,incim 	m':, 

.... t•tr,,r-ry .... (44   (43 	:tillub piny:': 

Kap. II. 

. . . . (13   inn=1:., 	. (11   (10 	:;-;:7,:ri . . .. (8 
— . . N'Pl1DP in 1pn 11 ,ti pimp (23 	(20 	.... Nii`C IX+ n: rr,  
n,  ... (34 	.... in .r1,=,', 	;In 	rrpr, 	rrnin 	n, 	in 	,-,npN .... (30 

Kap. III. 

4.?.oi 	brnit: . . . 	(9 	. . . 	tv"I.t= . . . . 	(5 	. . . . 	rst, imnr.: 	.... 	(4 
rnriltn ... (16 	.... [0]-177-,nm N1,7np rinn nv .... (14. 	:110,nn 
....11nm= 	1-,:.,77:.... (18 	:t.trrnin in Nrm-I[n] .... (17 	.... ti'ln., 
,1 	1,s, 	1:"'Nt:TI 	1D, 	rilinti 	i .,=11-1 	',v 	1-0,5m 	[Nin]''zrss in,ntrl (29 

:-Iive ruin.: [,1-'t 1:p=1N] 

Kap. IV. 

11thril (9 	• • • rl't-in ["0-I5tm]r ti',1 ... (2 	.... [1.:IN]-rci 	111=1 	(1 
,Y1D 	111[mn 	n?.-i7:] • .. (26 	:LVnIUM 	nit' 	n't . . . (17 	... linn-,  

... [Tunti]l tiVnti in 

Kap. V. 

[tkont5m] mil in.*n1 n-nv t,l,s; 	 (8 	.... ,im,  ti'D (7 
— • • bt,•"%•6 min 	In 	N,7z3 	[n,1.111 	3,̀ I'VZ 	LiVnii]Z 	111111 	,s,bn 
	 ,,:p 	-7':.,s i-cri'Ni irr tilri N:li trti 	 `mon re, (9 
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Beruerkungen. 
Zu 1, 1: Statt i:v lese ich mit Fragm. 	(edd.) 	,:s; 	cod. Vat. 

In:v. 	Statt r-Ibri wiirde man mit den anderen Versionen repri er- 
warten , 	doch wird in diesem Stiicke such sonst noch oft ri statt 
is 	gebraucht; 	vgl. 	n7:1-1b=, 	n-,=,m, 	r-,b:vnri, 	miznto, 	n:N. 	Die 
Worte hams:, .v.,,n fallen in den iibrigen Versionen 	und 	sind ver- 
mutlich auch bier nur auf Rechnung des Abschreibers zu setzen. 
1-1,12.)-Inti 	gibt 	bier 	keinen 	Sinn ; 	cod. 	Vat. 	und 	cod. 	Par. 	lesen 
rvintrini, edd. und Ps. Jon. rrarq.-:rtt; der Abschreiber hatte wohl 
die spatere Form ritunt,rt vor sich. 	ltr: ist 	offenbar verschrieben 
aus rit.=. 	Auch 	die Form 	mil:), 	^rv-irt 	laBt 	die 	verhaltnismaBig 
spate Abfassungszeit bezw. die Unkenntnis des Abschreibers ersehen; 
cod. Vat. hat ,nay , rynn , cod. Par. u. edd. -nur ,-11-1. 	Nach nrcos, 
wofiir die anderen Versionen r.:',uort haben, muB unbedingt In resp. 
rt-trl 	binzugefiigt 	werden. 	Hierauf folgt 	in 	cod. Vat. 	r.:41:. 	bp'? 
r.:,=.17.3:). 	Nach 	dem 	zweiten 	Trov 	ist 	vielleicht 	rtm zu erganzen. 
lrilb..Y ist nach cod. Par. in rri,';s> zu emendieren. 	tbrigens scheint 
dieser Fehler schon sehr alt zu sein, so liest cod. Nor. i•cribl, 4-1, 
woraus 	die Ausgaben 	intrIbY 	.,-2.7 	und 	cod. Vat. ilzr-ronlm ,-t ge- 
macht haben. 	Die SchluBworte 11n.,=-17-t by ns,=-1 	sind 	durch die 
im Sifre z. St. sich findende haggadische Auslegung veranlaBt, nach 
welcher 5r IT 1-1 auf das goldene Kalb zu beziehen ist. 	Diese Aus- 
legung gibt such Ps. Jon. in den Worten 	1-1=-11-1 ',5+ pm', ntzi 
NVril. 	Da jedoch in unserem Bruchstiick gerade der entscheidene 
Ausdruck weggelassen ist, so ist auch dieser Umstand wieder ein 
Beweis dafiir, daB der Abschreiber eine altere Vorlage benutzt aber 
nicht verstanden hat. 

Zu 1, 44: Statt ruin 	nisi liest Ps. Jon. wohl richtiger Nn4,111N. 
2, 13. Ps. Jon. liest rt,11-it.: statt rol-ri. 
2, 23. brIrrsp ist verschrieben aus ,rtpiltp „die Kappadokier". 
2, 30. .12pi und riipri ist in nvpN und crprri zu verbessern, 

und it gehort noch zu diesem Verse. 
2, 34. Bei .11-'7 fehlt ein Jod am Schlusse. 
3, 4. r-; ist wohl in b umzuandern und dieses zu rtb zu erganzen. 
3, 14. Das 7: in .-1p,m, ist verschrieben aus at. 
3, 16. Auch die ganz unmogliche Form nistIlm zeigt wiederum 

die Unwissenheit des Schreibers; es muB natiirlich rilyntu heiBen. 
4, 26. 00= ist zu emendieren in 	pi .. . und 	zu 	erganzen 	in 

rmln, wahrendi14-ip verschrieben ist aus v•vne; Onkelos hat rl-In=. 
5, 9. In ix)ri fehlt natilrlich das i. 
Wenn wir nun dieses Bruchstiick mit dem entsprechenden Ab- 

schnitte in den uns bekannten Versionen vergleichen , 	so gelangen 
wir zu. folgendem Ergebnisse: 	Es enthalt, rein auBerlich betrachtet, 
raanche tJbersetzungen, die in unseren Fragmententhargumen fehlen, 
wahrend andere in unseren Versionen sich findende 	dort vermiet 
werden. 	Der zweite Vers des ersten Kapitels war vermutlich auch 
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in dem Bruchstlicke 	urspriinglich vollstandig ilbersetzt. 	Dagegen 
feblt hier das Thargum zu 1 , 24; 3 , 2. 23; 4 , 7. 24. 44. 48, 	das 
sich in cod. Vat. und den edd. 	vollstandig 	findet, 	vollstandig 	ist 
in diesen Versionen ferner iibersetzt 2, 8; 3, 17; in unserem Bruch-
stiicke dagegen nur fragmentarisch. Fragmentarisch abersetzen unsere 
Versionen 1, 3; 3, 11. 24; 4, 18. 20. 33. 34. 42; 	wo unser Bruch- 
stuck kein Thargum hat. Dagegen hat resp. hatte unser Bruchstack 
eine 	(fragmentarische) Ubersetzung zu 1, 7. 28. 36. 41. 43; 2, 10. 
11. 13. 20. 23. 30. 34; 	3, 4. 16. 18; 	4, 1. 2. 9. 17. 26; 	5, 7. 8. 9; 
wo in unseren Versionen keine tbersetzung mehr sich findet. 

Cod. Par. iibersetzt bei dem betreffenden Abschnitte ilberhaupt 
nur 1, 1. 2 und 3, 29 vollstandig und 3, 11 fragmentarisch. Unser 
Bruchstfick stimmt also quantitativ mit keiner der uns 	erhaltenen 
Rezensionen ilberein. 

Auch bezfiglich des qualitativen Verbaltnisses haben wir schon 
oben einige Verschiedenheiten hervorgehoben. 	Hier ist noch Folgen- 
des hinzuzuffigen: 	Zu 2, 8 hat unser Bruchstuck nur das Wort 
n=•,-;;-1, 	das 	vermutlich 	urspriinglich 	einem Tharg. jer., 	welches 
n= 	11,2, beibehielt , 	als Variante hinzugefiigt war, spatere Ab- 
schreiber hingegen nahmen diesen Vers vollstandig in ihr Fragmenten-
thargum auf. Ebenso verhalt es sich mit 3, 17, wo Ntfr17] it NrIvn • • 
in tirtrolnn 17: ttrIvIn tinr..1-1, 	rnvitt 	r 	zu 	erganzen 	sein 	wird. 
Auch diese Variante wurde von einem spateren Abschreiber aus 
Onkelos 	vervollstandigt , 	da 	Ps. 	Jon. 	ganz 	verschieden 	fibersetzt. 
(Vgl. Einleitung zu meiner Ausgabe des Ps. Jon. pag. XIV.) 

Der Umstand, 	da ii 	an acht Stellen unser Bruchstilck kein 
Thargum hat, wabrend sich ein solches in einigen unserer Versionen 
findet, 	bildet wiederum einen Beweis dafiir,  , 	daB 	es 	verschiedene 
Rezensionen des Thargum jeruschalmi gegeben 	hat. 	An 	sieben 
Stellen fehit auch das Thargum in cod. Par., 	und was die achte 
betrifft (3, 11), wo dieser Kodex die Var. rV-ItN= hat, so ersehen 
wir aus Ps. Jon., daB das in Frage kommende Textwort r-1 auch 
in manchen Handschriften 	des Tharg. jer. wie bei Onkelos nicht 
iibersetzt wurde. 	Ganz ebenso wird es sich 	wohl auch mit den 
abrigen Stellen verhalten. 	Hier zeigt sich ilbrigens auch deutlich, 
daB die Annahme, als batten wir in den Fragmententhargumim nur 
Variantensammlungen aus dem Thargum jeruschalmi zu Onkelos zu 
sehen , 	nicht stichhaltig ist, 	da das Fehlen so vieler Varianten in 
zwei so verschiedenen Texten wie unseres Bruchstiickes und des 
cod. Par. gar nicht zu erkiaren ware. 	Ein solches Faktum kann 
unmoglich bloB 	auf der Nachlassigkeit der Abschreiber beruhen. 
Hingegen erklart es sich uns ganz leicht, wenn wir annehmen, daB 
diese fragmentarischen Ubersetzungen die Varianten (rtY,11-1) ver- 
schiedener Rezensionen 	des Thargum jeruschalmi darstellen. 	Da 
namlich 	die 	von 	den 	beiden Abschreibern benutzten Rezensionen 
mit einander iibereinstimmten 	an 	den in Rede stehenden Stellen, 
lag fur die Anfuhrung einer Variante ein AnlaB nicht vor. 
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Umgekehrt mufl der Schreiber unseres Bruchstuckes an alien 
den Stellen, 	wo 	er 	eine 	(fragmentarische) tbersetzung hat resp. 
hatte, auch in den ihin bekannten Rezensionen des Thargum jeru-
schalmi verschiedene Lesarten vorgefunden haben, die er sich dann 
notierte. 	Es wird sich der bliihe verlohnen auf diese Falle etwas 
nailer einzugehen. 	Sie 	Lassen 	sich unter folgende Kategorien zu- 
sammenfassen: 

1. Verschieden sowohl von Ps. Jon. wie von Onk. sind: 
1, 7 &Ian= Ps. Jon. 1-1,15, Onk. .1-11r.r.:). 
2, 11 ([?1,'1=-,::] 1,,=,a Ps. Jon. = Onk. tvn=). 
2, 34 (,limp Ps. Jon. = Onk. ,t-tinp eninp)). 
4, 9 (ilnr,  rthri Ps. Jon. iinn, r, Onk. lirviinni). 
4, 17 (olror,  Ps. Jon. tirrno Onk. rinc). 
5, 8 (nirtri Ps. Jon. = Onk. vnbz-.). 
5, 9 (.1,!? Ps. Jon. 1N:p Onk. ii:p). 

2. Gleichlautend sowohl mit Ps. Jon. wie mit Onk. sind: 
1, 36 (Inti); 1, 41 	(p-icrth ilronz1); 	5, 7 (ilrri Lib). 

3. Gleichlautend mit Onk. und verschieden von Ps. Jon. sind: 
2, 30 (rrrn1 Ps. Jon. t-rtr-li tin2.,). 
3, 4 (.:iv itPs, Jon. trnM). 
4, 26 ( , D oder vnntm Ps. Jon. ti,n1r•v70=). 
5, 9 (-mon (vgl. a. cod. Par. zu Ex. 20, 1) Ps. Jon. iin.lor). 

4. Gleichlautend mit Ps. Jon. und verschieden von Onk. sind: 
2, 13 ((tiliT-c) tslirl'a Onk. ilt). 
2, 23 (tvp-mtp Onk. ti,pultp). 
3, 16 	(rilv,1..n Onk. 	-1.3). 
3, 18 (:"'Ti-1, 	Onk. 1'i-m.1). 
4, 1 (rib Onk. 11,z). 
4, 2 (1171=n Onk. pnnr-). 

Dali die unter 2 und 3 zusammengestellten Falle keine Vari- 
anten zu Onkelos 	darstellen konnen, 	liegt klar auf der Hand. 
Dagegen ist es sehr wohl denkbar, dai3 manche Rezensionen des 
Thargum jeruschalmi in alien diesen Fallen verschiedene Lesarten 
hatten. 	Die unter 1 und 4 ervvahnten tibersetzungen finden 	sich 
zum iiberwiegenden Teile auch sonst in den Fragmententhargumim. 
Jedenfalls 	diirften 	diese 	kurzen Bemerkungen 	einen 	genfigenden 
Beweis 	dafiir bilden , daB es im h6chsten Grade 	wfinschenswert 
ware, wenn auch die iibrigen aus der Geniza stammenden Thargum-
fragmente moglichst bald einem weiteren Publikum zuganglich ge-
macht warden. 
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Uber Bhagavadgita II, 46. 
Von 

Dr. Ferdinando Belloni-Filippi. 

?Javan artha udapane sarvatah saniplutodake i 
tavan sarvesu vedesu brahmanasya vijanatah II 

In den „Melanges Kern, Leide 1903, S. 141-143" lesen wir 
eine neue, von Prof. Pavolini vorgeschlagene Interpretation dieser 
Stelle. 	So scharf und geistreich ist sie, daI3 es fast unmoglich ist, 
auf den 	ersten Buick nicht davon iiberzeugt zu sein. 	Unterzieht 
man sie aber einer eingehenden Prufung, so wird dem Philologen 
nicht entgehen, dai3 dieselbe eine Kiinstelei verrat, die sich mit der 
klassischen Einfachheit des epischen Stils kaum vertragt. 

Wir wollen unsere Auffassung der in Frage stehenden Stelle 
derjenigen 	Pavolini's entgegenstellen. 	Sie 	stiitzt sich 	ebenso 	auf 
philosophische und grundsatzliche , wie auch auf philologische und 
arammatikalische Kriterien: wir werden mit den ersten anfangen. b 

Es ist eine stete und hervorragende Eigentumlichkeit der phi-
losophischen Systeme Indiens, in ihrer historischen Entwickelung, 
den neuen Wein in alte Schlauche zu fiillen, so daI3 wir eine un-
unterbrochene Folge von Systemen vor uns haben, die alle, selbst 
das atheistische Sanakhyam , als 	orthodox gelten wollen. 	Sei es, 
daI3 die Anhanger der neuen Systeme sich unter den Schutz der 
vedischen Fliigel fliichteten, sei es, daI3 die Priesterschaft die neuen 
Lehren an den schweren Wagen des Wissens anzuspannen suchte, 
soviel bleibt doch gewii3, daI3 Altes und Neues zu einem homogenen 
Ganzen zusammengefugt wurde. 

In solchem Verhaltnis steht nun die Bhagavadgita, ein hochst 
orthodoxes Werk, zur friiKeren Vedenlitteratur. 	Wie „der Gesang 
des Erhabenen" die wesentlich verschiedene Lehren des Sarpkhyam 
und des Yoga zu vereinen sucht, so verkniipft er sich selbst mit 
dem friiheren vedischen Wissen, dessen Autoritat er nicht bestreitet, 
obschon er keinen Nutzen darin sieht, wenn es nicht richtig erklart 
und verstanden wird. 	Demgernail, obgleich er das Wort des Veda 
„pu,spitanz vacant (II, 42 a)" nennt, 	bezeichnet er doch als „avi- 
paacitas" nur diejenigen, die „Nichts anderes (auger dem- 

I3d. LVIII. 	 25 
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selbe n) is t" sagen, womit keineswegs behauptet wird, daf3 auch 
diejenigen ,,amPadeitas" seien , 	die 	das Wort des Veda nach den 
Ansichten des Yoga verstehen und erganzen. 	Ist ,nicht im XV. adh. 
(22-23) gesagt, dali, wer die Anweisungen der Stistra's, der kano-
nischen Werke , verwirft, nicht die Vollkommenheit und demnach 
nicht das hochste Ziel erlangt? 

In gleicher Weise beachte man, mit wievielem Takt der Verfasser 
sich benimmt, wenn er von den Kasten spricht, einem schwierigen 
Gegenstand, weil sie zu stiirzen Ketzerei, sie unbedingt beizubehalten 
Verleugnung der eigenen Grundsatze gewesen ware. 	„Auch die- 
jenigen", heiiit es (IX, 32), 	„deren Geburt die Folge, 	in 	friiherem 
Dasein begangener Siinden ist, d. h. Weiber, Vaigya, Sudra, erlangen 
das 	hochste Ziel, 	wenn 	sie 	sich auf mich stiitzen." 	Die -Worte: 
„Ruch diejenigen (ye 'pi)" zeigen, daft es sich nicht um ein pltitz-
liches Umstofien der vorigen Anordnungen, sondern urn ein Ausdehnen 
der Vorrechte der oberen auf die niederen Kasten handelt. 

Aus diesem Grunde meinen wir, dali Prof. Pavolini mit seiner 
Interpretation : „Come quando si pub disporre di una massy sovra-
bbondante d'acqua, nessuna utilith viene da una piccola cisterna, 
cosi a chi b immerso nella 	contemplazione 	del 	Brahman , 	gioia 
suprema e infinita, nessuna utilla viene dai Veda, piccolo ricetta- 
colo 	di gioie limitate e radicate nel Icarman" nicht das Richtige 
getroffen babe, wenn er seine Auslegung auf die enge Verkniipfung 
des 	46. bl. 	mit 	dem 45. grfindet , 	und diesen letzteren im Sinne 
einer Verwerfung der vedischen Lehre auffafit, welche ihres trai-
gunyaviyayatvam wegen nur zur Erlangung des karmaphalam 
dienen kann. 	Das beabsichtigt, wie uns scheint, der Verfasser nicht. 
Von dem 40. 61. an hat Ktsna, wie er selbst im 39. gl. angekfindigt, 
fiber den Grundcharakter des Yoga zu sprechen angefangen, dessen 
Praxis nach Aufhebung des Bewuiltseins der Vielheit 
strebt. 	Durch den samadhi , Absorption , worin Subjekt und 
Objekt , 	Seele und Gott, 	so vollig ineinander IiieBen, dali das Be- 
wur3tsein 	des 	eigenen Subjektes ganz erlischt, erlangt man dieses 
Ziel. 	Urn sich eben in samadhi zu versenken, soil Arjuna nistrai- 
gunya werden, d. h. sich dem ,objektiven Dasein der Tatigkeit und 
den Geschaften desselben entziehen. 	Dahalb meinen wir, dali dieser 
45. IL vielmehr mit dem 44. logisch verbunden werden soil , weil 
in 	diesem 	letzteren 	die 	noch 	mit Genu13- 	und 	Herrschbegierde 
(d. h. mit den Antrieben der guoa, der eigenen angeborenen Krafte) 
behafteten Menschen, ffir des samadhi unfahig erklart werden. Dem-
zufolge setzt der 45. $1. die Kennzeichnung des Yoga fort und lauft 
nicht etwa auf die Geringschatzung der Vedalehre hinaus, sondern 
betont die Tatsache, dal der yogin, nicht der Vedaanhanger ?astral-
gunya sei: Also ist der 46. gl. selbstandig und verleiht dem ganzen 
Inhalt der Qt. 41-45 einen sehr wirksarnen AbschluB , indem er 
sie in einem Bilde zusammenfailt. 

Ist es uns, wie wir hoffen, gelungen, den Charakter der Bhag. 
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im Verhaltnis zur fruheren Vedenlitteratur darzustellen, so springt 
der Sinn 	der in Frage stehenden Stelle von selbst in die Augen. 
Eben weil aus einer entgegengestellten Voraussetzung ausgegangen, 
hat Prof. Pavolini , 	wie wir meinen, nicht das Richtige getroffen. 
Verleitet von dem Gedanken, dal3 fiir denjenigen, welcher zur Atma- 
lehre gelangt ist, 	die Vedalehre absolut nicht niitzlich sei , 	ist er 
gezwungen worden , udapane in dem Sinne von alpodapane auf-
zufassen, wahrend udapana ein „graer Brunnen" ist, wie es sich 
auch aus MBh. V, 46, 26: 

yathodapane mahati sarvatah samplutodake 
evam sarves:u vede,su atmanam anujanatah II 

nachweisen lailt, worin offenbar udapane und mahatiuntrennbar sind. 
Allerdings umgeht Prof. Pavolini in dieser letzten Stelle die 

Schwierigkeit , indem er nach yathodapane ein Komma setzt (ya-
thodapane, mahati sarvatah samplutodake); aber niemand wird 
diese willkiirliche Interpunktion gutheiBen, da die Pause, von Natur 
aus, am Ende des ersten pada mit der Casur zusammenfallt und 
den Halbgl. in seine natiirliche Halfte zerteilt : 

yathodapane mahati Il sarvatah samplutodake 

AuBerdem bezeichnet das Adj. mahant keine Quantitat , sondern 
Dimension, 	und 	seine 	Bedeutung 	ist 	„grog", 	nicht 	,,viel". 	In 
diesem letzten Sinne wiirde der indische 	Verfasser vielmehr das 
Adj. bahu oder bhuri angewandt haben. 

tlbersetzen wir aber udapana mit „graer Brunnen", so pat 
das Bild eines graen Brunnen durchaus zum Veda, dem unendlichen 
Ozean 	der 	aus den 	verschiedensten Quellen 	zusammengeflossenen 
Lehren. 	Wie hatte der Dichter diese ungeheuere Masse mit einem 
kleinen Brunnen vergleichen konnen ? 

Wir meinen dagegen, dal3 das Bahuvrihi-Kompositum samplu-
todake sich ganz natiirlich als abhangig von udapane ergebe, weil hier, 
abgesehen von den oben angefiihrten GriAnden, der absolute Lokativ 
cxberaus hart klingt, wie denn auch den indischen Kommentatoren, 
Saipkara, Ramanuja, Nilakantha, nie eingefallen ist, samplutodake 
vom udapane abzutrennen. 	Nach unserer Meinung ist der Sinn 
des in Frage stehenden Verses: 	,,Wie viel Nutzen (d. h. wenigen 
Nutzen) man aus einem (grol3en) Brunnen, worin Wasser von alien 
Seiten zusammenfliat , 	ziehen darf, ebensoviel ist aus alien Veden 
vom Kenner des Brahman's zu ziehen". 	Das will sagen , daI3, wer 
zur Brahmanerkenntnis gelangt ist, nur einen kleinen Teil des un- 
geheueren Vedeninhalts 	benutzen kann, 	d. i. jenen Teil, 	der der 
eigenen Weltanschauung 	entspricht, 	gerade wie man such alles 
Wasser eines groBen Brunnen nicht benutzen kann, sondern nur 
soviel davon nimmt, als dem eigenen Bedarf entspricht. 

Damit wird die Annahme bestatigt, dali die Vedas viel Un- 
2 5* 
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niitzes enthalten , woraus aber der Weise den Sara auszuziehen 
weiLi, dem Spruche1) entsprechend:  

apublayai ca mahadbhyast ca dagrebityah lcuialo narah 
sarvatah scram adadyat puspebhya iv a ,sav adali 11 

Und 4aI3 diese Interpretation mit den indischen Ansichten im Ein-
klang steht, beweist auch der Sprach!): 

upakartunp ?Mita svalpah sannartho na tatha mahanj 
prayah kapas trsant hanti salaam na to varidhih II 

Ubrigens steht unsere Interpretation mit denjenigen von Raman* 
und Nilakantla in Einklang, wenn sie auch von alien europaischen 
und von manchen indischen Erklarungen abweicht. 

So am Ende unserer Argumentation angelangt, wollen wir die 
angefiihrten Grande der Reihe nach kurz zusammenfassen: 

I) Die Bhag. ist eM orthodoxes Week, des die vedische Lehre 
nicht geringschatzt; sie knilpft dagegen an friiheres Wissen an und 
sucht Neues auf Altes zu pfropfen. 

II) Der 46. A. ist nicht mit dem 45. verknapft, vielmehr bildet 
er, sozusagen , ,den Schluasatz .der in den Al. 41-45 enthaltenen 
Bestimmuna des Yoga. 

III) Inb  dem in Frage stehenden A. ist udapana nicht als ein 
,kleiner Brunner.." 	aufzufassen; 	die Parallelstelle MBh. V, 46, 26 
beweist dagegen •durch ihren „udapane mahatiu , dal$ es sich bier 
tim einen „groBen Brunnen" handelt. 

IV) Endlich ist saanplutodake als der natarliche bahuvrihi des 
vorangehenderi udap(Ine mid nicht mit Prof. Pavolini als absolutes 
t,okativ aufzufassen. 

1) Ddhtlingk, Ind. Spr.= 12i. 
2y ib. 1271. 
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Bemerkungen zu vorstehendem Aufsatz. 
Von 

Hermann Jacobi. 

Zu vorstehendem Artikel Herrn Dr. Belloni's, der mir in der 
Hauptsache das Richtige getroffen zu haben scheint, sei es mir ge-
stattet einige Bemerkungen hinzuzufligen. 

Der erste Pada des in Rede stehenden Verses geht auf einen 
Jonicus a minori aus: udapane. 	Dieser Ausgang ist verhaltnismaBig 
selten, cf. Gurupajakaumudi p. 51, und verlangt nach dem fiir alle 
selteneren Vipula-Arten geltenden Gesetze vor sich Casur und schwere 
Silbe. 	Letzteres Erfordernis ist 	vernachlassigt; 	der Vers 	ist 	also 
metrisch an st 6.6i g. Wir durfen ihn darum nicht verwerfen, noch 
„verbessern“, aber wir darfen fragen, warum der Autor dem Vers- 
male Gewalt auzutun sich nicht gescheut babe. 	Betrachten wir 
nun den von Pavolini zum Vergleich herangezogenen Vers Sanatsu-
yatiya VI, 26 (yatho 'dapane mahati somata?? samplutodalce 1 evam 
sarvesu vede,su atmanam, anty'anatal2), so fait die gleiche elliptische 
Sprache bei Verwendung gleicher Ausdriicke auf. 	Diese Umstande 
legen die Annahme nahe, daB der Autor auf ein damals bekanntes 
Sprichwort Bezug genommen und einige Stichworter desselben in 
seinen Vers hineingezwangt habe, unbesorgt, ob Metrum und Kon- 
struktion litten. 	Denn der dem Leser bekannte Sinn des Sprich- 
wortes lie6 ihn das nur andeutungsweise Gesagte leicht verstehen 
und aus sich erganzen. 	Dieser Sinn aber dilrfte wohl derselbe ge- 
wesen sein , der in der von Belloni angefiihrten Strophe enthalten 
ist, und daraus ergibt sich dann als Sinn unserer Stelle: wie jemand 
aus einem Gewasser nur soviel entnimmt wie er gebraucht, so auch 
der erleuchtete Brahmane aus alien Veden. 

Damit ist nun nicht gesagt, daB die Veden viel Unniitzes ent-
hielten, sondern nur, daB der erleucht e t e Brahmane nicht alles 
gebraucht , was der Veda lehrt; ebensowenig wie jemand all e s 
Wasser eines Sees gebraucht, das darum doch nicht unniitz ist, 
weil 	e r es nicht gebrauchen kann. 	Es fragt sich also: was soil 
der erleuchtete Brahmane aus dem Veda nehmen ? 

In der Beantwortung dieser Frage diirfen uns die einheimischen 
Kommentatoren 	nicht 	ohne 	weiteres als Gewahrsmanner 	dienen. 
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Denn die Stiller der groflen Sekten, wie gamkara, Hamanuja, Madhya, 
batten oder setzten sich die Aufgabe, die Upanisaden, Brahma-Sutra, 
BhagavadgitU und andere Werke so zu erkliiren, dad sie mit ibren 
eigenen Lehren 	zusammenstimmten; namentlich mutfte die Bliaga-
vadgita zu dergleichen Bestrebungen herausfordern, weil sie ja des 
Textbuch einer Sekte 	war, 	aus der diejenigen des Ramanuja etc. 
hervorgegangen sind; daher denn auch die tibrigen Erklarer sektarisch 
befangen der BhagavadgitFi, gegentibersteben und folglich ihren An-
sichten, wo es sich um prinzipielle Punkte handelt, wenig  objektiver 
Wert beizumessen ist. 	Wir iniissen also versuchen denZusammen- 
hancr der Stelle, in welcher der fragliche Vers vorkommt, aus sich 
selbst zu verstehen , 	nicht aber ganz „voraussetzungslos', 	sondern 
auf Grand der in der Bhagavadgita vorausgesetzten philosophischen 
Ideen. 	Diese waren die in philosophischen Sutra's niedergelegten. 
Denn 13, 4 beruft sich der 	1-ilohagaviin auf die Brahmasutrapada's; 
das Uttara-MimarnsU Sutra bestand also , 	und a fortiori such die 
Purva-mii&irpsU. 	Dail auch 	die Lehren 	des 	Sarpkhya-Yoga (des 
philosophischen, nicht des epischen) im MBh. vorausgesetzt werden, 
habe ich GGA. 1897 S. 268ff. gezeigt 9 ; doch kann hier davon ab- 
gesehen werden. 	In unserer Stelle handelt es sich urn eine Frage, 
in 	welcher Parva, und Uttar 	MimUapsa weit auseinandergehen. 
Die Purva-Mimarns-i stellt bekanntlich den Grundsatz auf, dali der 
einzige Zweck des Veda sei, die „Werke" zu lehren: qmnayaeya 
kriyarthatvad anarthalcyam atadarthanam I, 2, 1 (cf. Sat-Oars zu 
V. S. I, 1, 3); ftir sie sind also die Werke das Hochste, 	was der 
Veda lehrt, und der Lohn der Werke das Hochste, was man durch 
ihn erreicht. 	Hiergegen behauptet die Uttara-Mimarpsa,, 	dal3 die 
Brahmaerkenntnis das Hochste sei , was der Veda lehre, 	und dal 
flit- den, der sie erreicht hat, die Verpflichtung der Werke aufhOre. 
Die neue Lehre, die in der Bhagavadgita vorgetragen wird, suchte 
zwischen diesen einander widersprechenden Ansichten, die beide eine 
gewisse Autoritat besafien, zu vermitteln, soweit dies bei absolutem 
iViderspruch moglich ist. 	Sie 	erkannte also den 	Grundsatz 	der 
MimEnisaka's nach seiner praktischen Seite an II, 47 , karmany 
eva 'dhilatras te, 	„du bast die Verpflichtung zu Werken' ; 	aber 
der Lohn der Werke ist darum nicht das Hochste, denn du sollst 
nicht nach diesem streben: ma phalesu kadavana 2); auch soil der 
versprochene Lohn nicht die Veranlassung zu den nOtigen Werken 
sein ma karmaphalahetur bhalt. 	In diesen drei P-adas des 47. Verses 
ist die Polemik gegen die Mimiirpsaka's restimiert, die mit Vers 42 
beginnt: yam imam pu,spittim vaeam pravadanty avipadeitalj 

1) Auf die grundlegende Wichtigkeit dieses Bow eises muf3 immer wieder 
hingewiesen werden; denn wenn der epische Sarrkkhya selbst den philosophischen 
als urspriinglich anerkennt, so wird keine Uborredungskunst uns veranlassen, 
diesen ales jenem abzuleitee. 

2) Man konnte sagen: es heiBt zwar ,botippmena svargakeimo jajeta“, 
nicht aber „avargakeimo bhavetu etc. doch zeigt das ma, dali ein Verbot gemeint. 
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veclavadaratalj Partha nanyad astiti vaclinalt .11 	Aber' trotz dieser 
teilweisen Ablehnung der Altiniirpsii-Lehre pflichtet die Bliagavadgiti 
doch nicht dem Vedanta bei, beziiglich des nai§learnzatoya;,  (Tenn 
jener Vers 47 	schliat mit den })Porten: ma to swig° 'stv ,alcar- 
nzavil). 	Zwischen der Polemik gegen die Alknitipsii-Lehre 42-45 
und dem Verse 47 steht nun unser Vers yttvan artha wive-ate  etc. 
Er muB also, wenn er alicht den Zussmmenbang der sanzen Stelle 
similes zeiTeiffen sell, .etwa foigenden Sinn }lichen: tin .erleuchteter 
Brahman nimmt aus den Yeden das N8tige , (abgesehen von der 
Offenbarting des Brahma) die Verpffichtung -zu Werken; aber er 
kiimmert sich nicht urn die Verheiliung des Lohnes, der ihnt gleich- 
giiltig ist. 	Er handelt, weil der Veda (bez. die Pfficht) es so wild, 
nicht aus einem eigenniitzigen Motix. Dies „handle, weil es Bilieht 
ist, nicht um 	des Erfolges willen" ist ja der -Gedanie, 	der den 
Aunangspunkt fir die gauze pliagavadgita, bildet. 

Bei der yergetragenen Erkliirung fittet der Verdacbt weg, dial 
die l3hagavadgitii den ganzen Veda mit AusschluB des jiierinakArc7.4a 
verwerfe ; sie trite such nicht geradezu feindlich gegen den karma-
marga und den jfianamarga auf, sondern nimmt yoi beiden soviet 
als notig ist, ohne ihnen bis zu abstrusen Eonsequenzen zu folgen. 
Um au diesen nicht gezwungen zu werden , weist sie cinen flexion 
Weg, den bhaktimarga, der der einzig gangbare fur dais praktische 
Leben ist; und 	es ist nattirlieb, daft die Darstellung der neuen 
Heilslehre zuntiebst sich mit den beiden bestehenden Heilsmethoden, 
dem karmamarga und iViticatuirga, auseinandersetzte, vie es auch 
im Anfang der BhagavadgIti geschielit. 

1) Dieser Godanko wird im 3. Adbyitya welter ausgeflihrt. 
   

  



386 

Emil a,stronomischer Beitrag 
zur Exegese des Alten Testaments. 

Von 

C. V. L.. Charlier, 
Professor der Astronomie zu Lund.') 

Einleitungsweise mochte ich fiber die Orientierung der Kirchen 
und Tempel 	einige Tatsachen 	erwahnen, 	die 	vielleicht nicht all- 
gemein bekannt sind. 

Die 	christlichen Kirchen 	des Mittelalters sind, 	wenigstens in 
vielen Fallen, nach der Sonne orientiert, und zwar so, daf3 die Achse 
der Kirche (Richtung vom Altar zum Eingang) gegen denjenigen 
Punkt am Horizont gerichtet ist, wo die Sonne am Gedenktag des 
Schutzheiligen der Kirche untergeht. 	Diese Orientierung ist, wie 
Verf. gezeigt hat 2), bisweilen so genau, dali man mit ihrer Hulfe 
astronomisch das Alter der Kirchen bestimmen kann. 

Diese Orientierungsweise , 	die beim ersten Anblick kfinstlich 
und eigentiimlich vorkommen konnte, findet ihre einfache, und hochst 
interessante, Erkliixung, wenn man die Orientierung der vorchrist- 
lichen Tempel naher untersucht. 	Eine solche Untersuchung ist von 
Nissen und Lockyer in bezug auf verschiedene solche Tempel 
vorgenommen 	worden , und besonders hat Lockyer hinsichtlich 
der altagyptischen Tempel umfangreiche Untersuchungen angestellt. 
Es hat sick 	dabei ergeben, 	deli 	die altligyptischen Tempel (und 
Pyramiden) in bestimmter Weise zum Aufgangspunkte (oder Unter- 
gangspunkte) der Sonne oder der Sterne orientiert sind. 	So war 
z. B. eM Isistempel gegen den Aufgangspunkt des Siriussterns ge-
richtet, eM Tempel, der dem Sonnengott Amon-Re gewidmet war, 
war mit seiner Achse gegen den Aufgangspunkt der Sonne bei der 
Sonnenwende gerichtet u. s. w. 	Es hat sich autierdem bei diesen 
Untersuchungen 	herausgestellt, 	dal 	die Erklarung 	dieser 	Orien- 
tierungsweise im Bedarfnis einer genauen K-enntnis der Lange des 

[1) Ich 	bin welt davon entfernt, jede Annahme au 	unterschrelben, 	die 
dieser Aufsatz enthAlt, hielt abor seine Ausfiihrungen ilber die Beziehungen des 
israelitisehen Hauptheiligtums und seines Knits zur Sonne ftir 	beachtenswert 
genug, um ihm bier Aufnahme zu gewiihren. 	 Der Redakteur.] 

2) Vierteljahrschrift der astronomischen Gesellschaft 1902. 
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btirgerlichen Jahres — des Jahreszeitjahres — zu suchen ist. 	Im 
besonderen lag es den Agyptern am Herzen , den Zeitpunkt der 
Uberschwemmungen des Nils (welche bei der Sonnenwende statt- 
fanden) kennen zu lernen. 	Die alten Tempel sind deswegen als 
die altesten Sternwarten zu betrachten, und die Tempelpriester in 
Agypten und Babylon sind die altesten Astronomen, welche den 
Grund zu unserer jetzigen Kenntnis des Weltgebaudes gelegt haben. 

Die astronomischen Entdeckungen, welche die Priester gemacht 
batten, waren indessen zu kompliziert , urn in ihrer wahren Form 
dem Volk mitgeteilt zu werden. 	Andererseits lag es im Interesse 
der Priester, um ihre Macht zu bewahren , die Methoden zu ver-
heimlichen, welche ihnen gestatteten, das Eintreffen gewisser Natur- 
ereignisse — wie das Steigen des Nils — vorauszuberechnen. 	So 
kam es, daft die astronomischen Wahrheiten in mythologischer Form 
mitgeteilt wurden , 	und 	es gehort viel Geschicklichkeit und viel 
Geduld dazu , urn 	aus 	den mythologisch-religiosen Verkleidungen 
die zu Grund liegenden astronomischen Begriffe herauszufinden. 

Besondere Aufmerksarnkeit verdienen die Zeremonien , welche 
mit der Verkiindigung des Steigens des heiligen Flusses verbunden 
waren. 	An einem bestimmten Tage wurden der Kiinig und das 
Volk vor den Tempel des Sonnengottes gerufen. 	Sowie die Sonne 
aufging, zeigte sich dabei tief im Inneren des Tempels — im Naos, 
im Allerheiligsten — der Sonnengott selbst, und verkiindete damit, 
dati das Steigen des Nils bevorstand1). 	Es unterliegt keinem Zweifel, 
da13 diese Manifestation des Gottes durch die Sonnenstrahlen, welche 
langs der Achse 	des Tempels fielen , hervorgerufen wurde. 	Die 
grof3e Lange 	der Tempel 	(der grae Tempel des Amon - We in 
Karnak hat eine Lange von 400-500 Meter) 2) machte die agyp-
tischen Tempel zu ganz vorzuglichen Fernrohren und erlaubte den 
Zeitpunkt fur den Aufgang der Sonne in der Richtung des Tempels 
mit grocer Scharfe zu bestimmen. 	Die Klappen und iibrigen An- 
ordnungen langs der Tempelachse ermoglichten die Erscheinung des 
„Gottes" im Naos in prachtvollster Weise zur Ausfiihrung zu bringen. 

Nach dieser Einleitung gehe ich zum eigentlichen Zweck dieses 
Aufsatzes caber. 	Es liegt, nach den eben gemachten Erorterungen, 
der Gedanke 	sehr nahe , 	fiir die 	Orientierung 	des 	Tempels der 
Hebraer eine Erklarung in der agyptischen Orientierungsweise zu 
suchen, und in d'er Tat hat L o c k ye r 3) auf diese Schlufifolgerung 
schon aufmerksam gemacht. 	Ich habe den Gedanken Lockyers 
weiter verfolgt, und zwar indem ich die Stellen des Alten Testa-
ments, welche mit dieser Frage in Zusammenhang stehen , unter-
sucht habe. 

Bekanntlich war der Tempel der Hebraer — sei es, dai3 es 
sich urn 	die Stiftshiitte 	in der Wiiste oder urn die verschiedenen 

1) Lockyer 1. c. Kap. X. 	 2) Ebd. 1. c. S. 100. 
3) Ebd. 1. c. S. 	92. 
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Tempel in Jerusalem handelt — mehr oder weniger genau von 
Ost nach West orientiert. 	Da, wie es scheint, die Kommentatoren 
hieriiber einig sind, so mag es bier genti,gen, auf die Beschreibung 
der Stiftshiitte Exod. 26 and des Salomonischen Tempels in 2 Cbron. 4 
hinzuweisen. 	Wenn der Tempel in Ost-West steht, mit dem Eingang 
gegen Ost, so konnen die Strahlen der aufgehenden Sonne an zwei 
Tagen des Jahres langs der Tempelachse fallen, namlich am Friih-
lingsaquinoktium und am Herbstaquinoktium. 

Gibt es nun in den Schriften der Hebraer einige Andeutungen 
oder Beweise daftir, dati man im religiosen Kultus sich dieser Orien-
tierung des Tempels in bezug auf die Sonne bedient bat ? 

Um diese Frage zu 	beantworten , 	mtissen 	wir die Lage der 
Aquinoktialtage im hebraischen Kalender bestimmen. 	`Leine Ver- 
suche, diese Bestimmung auszuftihren , waren indessen anfangs fast 
vergebens , da die Kalenderangaben in der Bibel sehr auseinander- 
gehen. 	Erst als ich die Ergebnisse der Bibelkritik zu Htilfe nabm, 
und somit die verschiedenen Verfasser im Pentateuch auseinander-
halten konnte, war es mir moglich, die Widerspriiche zu erklaren. 

Die P ri este rschrift bildet eine Hauptquelle der Kenntnis 
des hebraischen Kultus , 	und es war mir deswegen vor allem von 
Gewicht, diese Quellenschrift aus der Bibel auszuscheiden. 	Infolge 
meiner mangelhaften Kenntnisse der Resultate der modernen Bibel-
kritik habe ich mich einer solchen Bibelausgabe bedienen mtissen, 
wo 	die 	genannte Quelle besonders bezeichnet ist, 	and zwar babe 
ich zu diesein Zweck den von S track und Z o c k 1 e r heraus- 
gegebenen 	„Kurzgefatiten 	Kommentar zu 	den 	heiligen Schriften 
Alten und Neuen Testaments" 	benutzt. 	Der Inhalt der Priester- 
schrift ist daselbst Ina Schwabacher-Schrift besonders hervorgehoben. 
Es ist' mir nicht bekannt, inwiefern diese Bibelausgabe dem Stand- 
punkt der modernen Pentateuchkritik entspricbt. 	Indessen zeigt die 
innere Ubereinstimmung der Angaben iiber das Kalenderwesen, daI3 
die Ausgabe wenigstens in dieser Beziehung vollig befriedigend ist. 

Fiir die Beurteilung 	der Kalenderangaben 	der Priesterschrift 
ist die Festlegung des ungefahren Zeitpunktes des Niederschreibens 
dieser Schrift von Bedeutung. 	Es scheint, dali man in bezug auf 
diesen Zeitpunkt insofern einig ist, als man ihn wenigstens nicht 
v o r das Exil verlegt. 	Soweit ich gesehen babe , 	nimmt man im 
allgemeinen an, daB der Hauptteil der Priesterschrift ungefahr um 
500 v. Chr., also in nachexilischer Zeit verfaBt ist. 	Hieraus kann 
man den fur die bier vorliegende Untersuchung wichtigen Schluss 
ziehen, dal3 der Verfasser der Priesterschrift mit dem Kalender der 
Babylonier vertraut war, und man konnte sogar a priori erwarten, 
dal 	er sich 	bei den Zeitangaben dieses Kalenders bedienen wird. 
In der Tat ist dies auch der Fall. 	Die Babylonier haben ein sog. 
0.e bun d en es 	Mondjahr 	benutzt1). 	Das 	gew6hnliche 	Baby- 

1) Vergleiehe B. M. 1, ers 	Einleitung in die Chronologie, S. 187. 
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lonische Jahr war ein Mondjahr mit 354 Tagen, aus zwolf Monaten 
bestehend, die abwechselnd aus 29 und 30 Tagen bestanden. 	Um 
die Ubereinstimmung mit dem Sonnenjahr zu erhalten und um den 
Aquinoktialtagen 	eine 	annahernd feste Stellung im Kalender zu 
geben, 	hat man zu geeigneten Epochen einen Schaltmonat ein- 
aesch altet. a73 

Ahnlich ist der Kalender der Priesterschrift. 	Unter einem 
Jahre versteht sie einen Zeitraum von 354 Tagen. 	Uber die Methode, 
einen Schaltmonat einzuschieben , scheint sie zwar nicht im klaren 
zu sein , jedoch war eine solche Einschaltung notwendig , da man 
bestrebt war , 	die religiosen Feste zu bestimmten Jahreszeiten zu 
feiern. 

Wenn die Priesterschrift -fiber die Begebenheiten alter Zeiten 
berichtet, 	so 	bedient sie sich dieser Chronologie , genau wie man 
heutigen Tages beispielsweise 	die Daten der romischen Geschichte 
nicht nach dem romischen Kalender, sondern nach dem christlichen 
angibt. 	Ein 	bekanntes Beispiel 	dieser Art') 	ist der Bericht der 
Priesterschrift fiber die Sintflut, die nach dieser Quelle vom 17. Tage 
des zweiten Monats bis zum 27. Tage des zweiten Monats im fol- 
genden Jahre dauerte (Gen. 7, 11 und 8, 14). 	Das macht ein Jahr 
(Mondjahr = 354 Tage) und 11 Tage (also zusammen 365 Tage) 
fur die Dauer der Flut, 	und diese Zeitbestimmung findet ihre 
natiirliche Erkldrung in der Annahme, da13 eine alte Tradition be-
standen hat, nach welcher die Sintflut ein Jahr (Jahreszeitjahr = 
Sonnenjahr) gedauert haben sollte 2). 	(In der unten zitierten Archao- 
logie von B enzin g e r wird auf die chronologische Bedeutung des 
Sintflutberiehtes 	aufmerksam 	gemacht. 	Indessen zieht er mark- 
wiirdigerweise daraus den Schlui3, dal das dlteste hebraische Jahr 
nach 	der 	Anschauung 	der 	Priesterschrift 	ein 	reines 	Mondjahr 
gewesen sei , 	eine Erklarung 	, 	die 	offenbar die Sachlage auf den 
Kopf stellt.) 

Was die Lage der Aquinoktialtage im Kalender von P 3) be- 
trifft , so war man offenbar bestrebt, 	den Anfang des Jahres u n - 
gefahr auf des Fruhlingsaquinoktium zu verlegen. 	Es war offen- 
bar nicht moglich, eine solche Ubereinstimmung genau zu erhalten, 
wenn man ein (gebundenes) Mondjahr anwandte. 	Die Monate wurdeil 
in P nur mit Zahlen bezeichnet , und wir konnen also davon aus-
gehen, da6 das Friihlingsdquinoktium ungefahr auf den ersten Tag 
des ersten Monats fiel 4). 	Dies angenommen, ist es leicht, den Platz 
des Herbstaquinoktiums im Kalender von P zu bestimmen. 	Der 
Zeitraum 	zwischen Fruhlingsaquinoktium 	und Herbstaquinoktium 

1) Vergleiche B en zinger, Hebraische Archaolegie, S. 198. 
2) Dieser Bericht ist 	auch 	eine Stiitze fiir die Annahme, 	die ich 	sehr 

plausibel finde, dal3 der vorexilische Kalender (wenigstens der Mosaische Kalen-
der) auf dem Sonnenjahr e beruhte. 

3) Ich bezeichne im folgenden nach iiblicher Sitte die Priesterschrift mit P. 
4) Vergleiche Exod. 12, 2. 
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— den man gewohnlich als das Sommerhalbjahr bezeichnet 
— wechselt 	etwas 	infolge 	gewisser 	astronomiseher 	Verhaltnisse. 
Jetzt 	betragt 	das 	Sonnenhalbjahr 	186,s Tage 	und 	zur Zeit der 
Nieclerschrift von P (also um 500 v. Chr.) hatte es eine Lange von 
186,1 	Tagen1). 	Da 	ein 	halbes Mondjahr 	177 Tage 	betragt, so 
muBte also, nach der gemachten Voraussetzung ither das FrOblings- 
aquinoktium , 	das Herbstaquinoktium auf den 	10. Tag 
des siebenten Monats fallen. 

Nach 	diesen 	einleitenden 	astronornisch-kalendarischen Unter- 
suchungen kehren wir zur Frage der Orientierung des hebraischen 
Heiligtums zuriick. 	Der Tempel war in Ost-West orientiert, und 
die 	Strahlen 	der aufgehenden Sonne 	konnten 	am 	Friihlingsliqui- 
noktium oder am Herbstaquinoktium langs der Tempelachse fallen. 
Wenn die Orientierung religioser Bedeutung war, so ist wahrschein-
lich , daB man bei einer dieser Gelegenheiten, oder bei beiden, ein 
groBeres religioses Fest gefeiert haben 	muB. 	Dies 	ist auch tat- 
sachlich der Fall. 	Der groBe Versohnungstag der Hebraer wurde 
namlich — und wird noch in unseren Tagen — am 10. Tag des 
siebenten Monats 	gefeiert (Lev. 16, 29; 23, 27; 23, 32 u. a.). 	Es 
ist also aus kalendarischen Griinden wahrscheinlich , 	daB das Ver- 
sohnungsfest zur Feier des Herbstaquinoktiums eingerichtet war. 

Ich werde im folgenden versuchen , diese Behauptung durch 
andere Grande zu erharten, und zwar indem ich den Beweis ftihren 
will, daB am Versohnungstage die Strahlen der Sonne 
langs der Tempelachse in das Allerheiligste gefallen 
sind und daB eine Offenbarung Jahwes (ein „Leuchten 
des Angesichts Jahwes") damit in Verbindung gestanden hat. 

Erstens war es nur an einem Tage, und zwar am Versohnungs- 
tage, 	dem Hohenpriester erlaubt, in das Allerheiligste einzutreten 
(Exod. 30, 10, Lev. 16, s. auch Josephus „De Bello Judaico" Lib. VI, 
Cap. VI). 	Dies Gebot ist sehr natilrlich , wenn das Versohnungs- 
fest mit dem Aufgangspunkt der Sonne am Horizont in Verbindung 
stand. 	Tatsachlich hatte 	man zweimal um Jahre ein solches Fest 
feiern konnen. 	DaB es nur einmal im Jahre gefeiert wurde , ist 
aus der Schwierigkeit, zu dieser Zeit den Zeitpunkt der Aquinoktien 
genau zu bestimmen , leicht erklarlich. 	Vielleicht wurde von den 
Priestern der Zeitpunkt, wann die Strablen der Sonne im Fruhling 
hangs 	der Tempelachse 	fielen, 	durch direktes Beobachten 	fixiert, 
und aus friiherer Erfahrung wuBte man dann , daB 	das Herbst- 
aquinoktium — und somit das VersOhnungsfest — 186 Tage spater 
gefeiert werden konnte. 	Es war offenbar von 	einer 	natiirlichen 
Vorsicht geboten, sich auf e in solches Fest im Jahre zu beschranken. 
Im Zusammenhang hiermit steht das Gebot: „Wer der Wohnung 
Jahwes sich nahert, stirbt" (Num. 17, 28). 	Von den Sohnen Aarons, 

1) Vergleiche die Schrift des Verfassers: 	,Contributions 	to the Astrono- 
mical Theory of an Ice-age“. 	Plansch M. 
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Nadab mid Abihu, wird erzahlt, da6 sie ibm „fremdes Feuer" dar- 
gebracht batten. 	„Da ging Feuer von Jahwe aus und verzehrte 
sie" (Lev. 10 , 3). 	In 	Num. 4 	wird 	sehr ausdriicklich vor dem 
Hineingehen in das Allerheiligste, sogar davor, ibm zu nahen, ge- 
warnt. 	„Aaron und seine Mine sollen das Heiligtum und alle 
Gerate des Heiligtums beim Aufbrechen des Lagers vollstandig be- 
decker'', 	damit die Trager 	„nicht an das Heiligtum riihren und 
infolgedessen 	sterben". 	Die 	Schatze 	des Heiligtums mussen ein 
Geheimnis der Priester bleiben. 	„Nicht aber sollen sie (die Trager) 
hineingehen , 	urn auch nur einen Augenblick das Heilige zu sehn, 
und infolgedessen sterben". 

Zweitens: Wenn 	in 	der Bibel von einer Offen- 
barung der „Herrlichkeit Jahwes" vor dem Volke die 
Rede ist, so ist es immer, soweit ich habe konstatieren konnen, 
am VersOhnungstage, vorausgesetzt namlich , da6 man 	den 
Zeitpunkt iiberhaupt naher bestimmen kann. 	Bei der Einfahrung 
Aarons in sein Priesteramt, die am Versohnungstage stattfand, heillt 
es, nachdem die verscbiedenen Opfer dargebracht waren, dai3 Mose 
und Aaron in das Offenbarungszelt hineingingen. 	„Als sie heraus- 
traten, segneten sie das Volk. 	Da erschien die Herrlichkeit Jahwes 
dem ganzen Volke, mid Feuer ging von Jahwe aus und verzehrte 
auf dem Altar das Brandopfer und die Fettstiicke. 	Und das ganze 
Volk sah 	es; 	da jauchzten sie und fielen auf ihre Angesichter" 
(Lev. 9, 23. 24). 

Im Bericht aber die Emporung Qorachs (Num. 16) wird er-
zahlt, dais „die Herrlichkeit Jahwes der ganzen Gemeinde erschien“ 
und dal3 „Feuer von Jahwe ausging und 250 Manner verzehrte". 
Aus den Versen Num. 17, 11. 12 (Aaron nahm das Raucherwerk 
und schaffte Suhnung fur das Volk) kann man schlieBen, daft diese 
Erzahlung auf einen Versohnungstag verlegt ist. 	Die Einweihung des 
Salomonischen Tempels geschah am Versohnungstag (II Chron. 7, 7 ff.). 
Auch bei dieser Gelegenheit zeigte sich die Herrlichkeit Jahwes. 

Von dieser Regel, daI3 Jahwe nur am Versohnungstage sich 
dem Volk offenbart hat, gibt es in Exod. 40, 34 eine scheinbare 
Ausnahme. 	Bei der Aufrichtung und Einweihung des Heiligtums 
in der Waste wird erzahlt, dal3 die Herrlichkeit Jahwes die Wohnung 
erfiillte, so dalS Mose nicht in das Offenbarungszelt zu kommen ver- 
mochte. 	Diese Einweihung geschah indessen (Exod. 40, 17) 	„im 
ersten Monat im zweiten Jahre, am ersten des Monats", also beim 
Fruhlingsaquinoktium und nicht am Versohnungstag (Herbstaqui- 
noktium). 	Da aber auch beim Fruhlingsaquinoktium die Sonne im 
Osten aufgegangen ist, so war es, wie schon hervorgehoben wurde, 
kein 	Hindernis , 	auch 	dann 	mit Halfe 	der 	Sonne 	eine 	Offen- 
barung Jahwes zu erhalten. 	Diese Ausnahme ist also nur eine 
Bestatigung der Regel. 

Die Worte 	der priesterlichen Segensformel „Jahwe lasse sein 
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Angesicht zu dir hin leuchten" 	(Num. li, 25) 	Widen einen Wider- 
klang der Offenbarungen Jahwes am Versiihnungstage. 

Drittens weiti man, dali beim Versiihnungsfest wirklieh etwas 
geleuchtet 	hat, 	offenbar 	durch 	die Bestrahlung der Sonne. 	Man 
findet 	dies 	in 	einer 	beachtenswerten Stelle 	bei 	Josephus 	ails- 
drficklich 	gesagt. 	Er schreibt '): 	„Ex 	lapillis enim gulls Pontilex 
in 	humeris gestabat (sardonyches erant quorum naturam nulli non 
notam 	narrare supervacuum 	pato) 	micabat 	alter 	quoti es 
litatum esset, is qui dextrum humerum occupabat , t a ntum - 
q u e fulgorem emittebat, ut procul etiani intuentibus 
conspiceretur, 	idque 	prreter naturam suain et consuetudinem. 
Quod certe admirationem meretur apud omnes, nisi si qui ex con- 
temptu religionis sapientim opinionem aucupantur. 	Sed mintbilius 
est quod nunc dicturus sum. 	Per duodecim gemmas, quas in pee- 
tore 	pontife.x insutas esseni gestat , 	in 	bello victoriam prm - 
nunciare Deus solebat. 	Nam priusquam exercitus se 
moveret tantus fulgor ex eis emicabat, ut toti popolo 
facile innotesceret, 	adesse Deum, 	opemque 	et auxilium 
suum invocantibus allaturum, qua propter Grrnci qui a nostra reli-
gione non abhorrent cum hoc miraculum pro compertissimo habeant, 
ita ut negari non possit, essena vocant logion, hoc est, oraculum". 

Nicht 	weniger interessant sind die folgenden Zeilen desselben 
Kapitels: 	„Desiit tam 	essen 	quam 	sardonyx fulgorem 
emittere annis ducentis antequam likec commentare- 
mur, 	irato Deo 	propter 	legum 	suarum 	prm, varica- 
tionem". 

Es kann kaum als zu kuhn oder als unberechtigt betrachtet 
werden , wenn man mit Lockyer, 	der auf diese Stelle bei Jo - 
sephus aufmerksam gemacht hat, annimmt, dali dies sonderbare 
Leuchten der Steine auf der Brust des Oberstpriesters durch die 
Bestrahlung der Sonne hervorgebracht wurde. 	Lockyer gibt auch 
(1. c. S. 93) eine einfache Erkliirung der von Josephus im letzten 
Stuck behaupteten eigentilmlichen 	Tatsache, 	dal 	die 	Steine 	die 
letzten zweihundert Jahre vor Josephus nicht geleuchtet batten. 
Ich komme unten auf diese Frage zuruck. 

V i er t en s gibt Ezechiel (43, 11f.) 	eine 	Schilderung 	der 
Offenbarung Jahwes, die an Deutlichkeit nichts zu wiinschen ubrig 
1013t: „Da hid er mich nach dem Tore gehen , dem Tore, das in 
der Richtung nach Osten schaut. 	Und siehe, die Herrlichk eit 
des Gott e-s Is ra el s kam des Weges von Osten daher ! 	Und 
ihr Schall war gleich dem Schall machtiger Wasser, rind die Erde 
leuchtete 	von 	seiner Herrlichkeit .. .. 	Da fiel ich auf mein An- 
gesicht. 	Und die Herrlichkeit Jahwes zog in 	das Halls 	ein auf 
dem Wege des Tores, das in der Richtung nach Morgen schaut. 

1) Antiquit. Judaic. Lib. III, Cap. IX. 	Es steht mir nur eine alte Aus- 
gabe der Werke von Josephus vom Jahre 1617 zur Verfiigung. 
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Da hob mich der Geist empor und brachte mich nach dem inneren 
Vorhofe, und siehe, es erftillte die Herrlichkeit Jahwes das Haus'. 

Wer kann bezweifeln , dal3 man hier vor einer Schilderung 
eines 	aquinoktialen 	Sonnenaufgangs 	steht , 	der 	in 	direkten 	Zu 
sammenhang mit der Offenbarung Jahwes im Tempel gesetzt wird ! 

Das Buch von Ezechiel enthalt eine Fiille von interessanten 
Einzelheiten , die 	mit der bier behandelten Frage im Zusammen- 
hang stehen. 	Meine mangelhaften Kenntnisse der Bibelkritik mid 
auch Mangel an Zeit haben mir indessen nicht erlaubt, auf diesen 
Punkt nailer einzugehen, obgleich die Arbeit ohne Zweifel eine sehr 
lohnende ware. 	Ich 	kann indessen diejenige Ansicht sehr wohl 
verstehen, die aussagt, dal3 der unbekannte Verfasser der Priester-
schrift und der Verfasser des Buches Exechiel einander nicht allzu 
fremd sein konnen. 

In welcher Weise hat man das L e ucht en des A nge s ichts 
Jahwes zustande gebracht? 	Die Frage ist nicht leicht zu be-
antworten, indessen scheint es nicht unwahrscheinlich, dai3 man sich 
zu diesem Zweck eines Hohlspiegels bedient hat. Daftir sprechen 
die Erzahlungen (Lev. 9, 24, Num. 16, 35, II Chron. 7, 1), wie am 
Versohnungstage Feuer von Jahwe ausgegangen ist und das Brand- 
opfer auf dem Altar verzehrt hat. 	Das Kunststack des Propheten 
Elia (I Kon. 18, 38) in seinem Wettkampf mit den Baalspriestern 
vor dem Konig Ahab, wo er das Brandopfer mit Hiilfe des Feuers 
Jahwes verzehren lain , 	ist leicht zu erklaren , 	wenn er die Wir- 
kungen eines konkaven Spiegels gekannt hat oder wenn sogar zu 
dieser Zeit der (hypothetische) Hohlspiegel des Salomonischen Tempels 
in seinem Besitze war. 	Die vom Propheten Samuel (I Sam. 10) 
veranstaltete Losung, durch welche Saul von Jahwe als Konig aus-
erlesen wurde , kann mit einem Spiegel ausgefiihrt worden sein. 
(Das Volk war 	,,vor 	Jahwe" 	gerufen und 	stand 	wahrscheinlich, 
wie gewohnlich, im Vorhofe oder vor dem Eingange.  des Tempels.) 

Die Urim und die Tummim, von denen in Exod. 28, 30 
berichtet wird : 	„Und in den Brustschmuck der Entscheidung lege 
die Urim und die Tummim; und sie sollen auf dem Herzen Aarons 
sein, wann er hineintritt vor Jahwe" (vergl. Lev. 8, 8, Deut. 33, 8), 
und der verwandte 	(oder identische) Ephod (I Sam. 23, 9 und 
30, 7 u. a.) 	sind fur die Aufklarung der vorliegenden Frage von 
der grodten Bedeutung. 	Sowohl Urim und Tummim wie der Ephod 
batten die Aufgabe , die Antworten Jahwes auf gewisse Fragen zu 
geben , und zwar wurden diese Fragen am Versohnungstage 
gestellt , was ich daraus schliae , dali im (babylonischen) Talmud 
die Vorschriften caber Urim und Tummim im Traktat Joma , der 
voin 	Versohnungstage 	handelt , 	mitgeteilt werden1). 	Schon 	der 
Name Urim 	deutet auf etwas leuchtendes bin. 	Die Gottesspriicbe 

1) Der babylonisebe Talmud hi seinen haggadischen Bestandteilen, heraus- 
geg. von W ii nse he, 	1886, I., S. 379 u. a. 
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durch Urim und Tummim wurden also wahrscheinlieh beim Herbst-
aquinoktium mit Mille der Strahlen der aufgehenden Sonne und 
einem Spiegel oder einem Edelstein erhalten. 	Man konnte geneigt 
sein , 	die 	Hypothese 	aufzustellen, 	(IBA 	im 	Salornonischen Tempel 
(und vielleicht auch in der Stiftshiitte) im Allerheiligsten ein ver-
haltnismaBig groller konkaver Spiegel aufgestellt war, mit Hulfe 
dessen 	die Offenbarungen Jahwes am Versohnungstag und die be- 
gleitenden Wunder (Verzehrung des Brandopfers u. a.) zustande 
kamen, und daB dieser Spiegel bei der Eroberung Jerusalems (oder 
in anderer Weise) zerstort wurde und — nach dem Exil — durch 
einen Sardonyxstein 	(oder einen Brustschild), wie 	es J o s e p bus 
erzahlt, ersetzt wurde. 

Dati, 	wie Josephus 1. c. 	erzahlt , 	der Brustschild und der 
Sardonyxstein 	die 	letzten 	200 	Jahre vor Josephus nicht ge- 
leuchtet haben, ist sehr natiirlich, wenn man die fur diesen Zweck 
sehr 	ungeeignete Zeitrechnung 	der Hebraer n a ch dem Exil in 
Betracht zieht. 	In einem gebundenen Mondjahr wechseln die Data 
fur die Aquinoktien urn 	einen ganzen Monat, und es konnte als 
ein wahrer Zufall betrachtet werden, ob am zehnten Tag im siebenten 
Monat die Strahlen der aufgehenden Sonne in das Allerheiligste 
fallen wurden 	oder nicht. 	Emil verhaltnismaBig kleiner Fehler nn 
Kalender muilte gentigen, damit die Lichteffekte am Versohnungs-
tage ganz ausblieben. 

Die Art und Weise, in welcher die Offenbarungen Jahwes am 
Versohnungstag in vorexilischer Zeit zustande gebracht wurden, muLi 
wohl vorlaufig als eine offene Frage betrachtet werden. 	Ich erachte 
es indessen 	durch 	die 	obigen Auseinandersetzungen 	als bewiesen, 
daIS der Versohnungstag zur Feier des Herbstaquinoktiums eingesetzt 
war, 	dall die Orientierung 	des hebraischen Tempels in Ost -West 
mit diesem Fest im Zusammenhang stand, und claB die Offenbarung 
Jahwes (am Versohnungstage) durch die Strahlen der zur Zeit des 
Herbstaquinoktiums aufgehenden Sonne erzeugt wurde. 

Auf eine Schwierigkeit hat mich Dr. S. A. Fri es in Stock-
holm aufmerksam gemacht, dali namlich der Versohnungstag nur 
in der Priesterschrift und nicht in den alteren Quellen erwahnt wird, 
was auf ein relativ junges Alter dieses Festes zu deuten scheMe. 
Ich habe zwar meine eigene Hypothese, um diese Anomalie zu er-
klaren, glaube aber klirger zu tun, wenn ich die Erklarung der 
letzteren den Fachgelehrten iiberlasse. 
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Die alttestam entliche Bezeichnung der , Gotzen mit 
gillulim. 

Von 

Wolf Wilhelm Grafen Baudissin. 

Zu der Erklarung des Wortes t,'?I'-:.,  7 einen neuen Beitrag zu 
liefern, gibt mir Veranlassung, daB das aus einer griechisch-palmy- 
renischen Bilinguis 	schon seit lange bekannte palmyrenische N''', 
bisher noch nicht dafiir verwertet worden ist. 	Dies Wort ist aller- 
dings identisch mit dem schon von Gesenius fur die Deutung von 
on'5ib.1 herangezogenen biblisch-aramaischen V,.;i Esr. 5, 8; 6, 4. 	Aber 
der Umstand, daB in der Bilinguis t!t7'a unoir rlikri lthivri einander 
entsprechen, notigt zu weitern Erwagungen. Indem ich ihnen nach-
ging, sah ich, daB auch die Ubertragungen des Wortes lo,',*.1 in den 
alten Ubersetzungen einer Untersuchung bediirftig sind. Die Priifung 
der 	griechischen Ubersetzungen ergibt jedenfalls negativer Weise, 
vielleicht auch positiv, ein Resultat, das nicht ohne Belang ist fiir 
die Annahme einer alten Tradition caber die Bedeutung des Wortes. 

Das an und fur sich nicht eben besonders wichtige Verstandnis 
der Bezeichnung der Gotzen mit G0,-1',z 	dient , 	wenn ich richtig 
sehe, zur Bereicherung unserer Kenntnis von einer bestimmten Vor- 
stellung derjenigen Rligionen , mit welchen 	die alttestamentliche 
gekampft bat, urn ihre Eigenart zu entwickeln, obgleich sie — und 
zwar auch mit Bezug auf diese einzelne Vorstellung — aus dein 
selben Boden heraus erwachsen war wie jene Dienste der „Gotzen". 

1. 
Das Wort cri n'.) 	%at sich in sicher vorexilischen Stellen des 

Alten Testamentes nicht nachweisen. 	Von den 48 Belegen fallen 
39 auf Ezechiel (c. 6, 4. 5. 6. 9. 13 [zweimal]; 8, 10; 14, 3. 4 [zwei- 
mal]. 	5. 6. 7; 	16, 36; 	18 , 6. 12. 15; 	20, 7. 8. 16. 18. 24. 31. 39 
[zweimal]; 	22, 3. 4 ; 	23, 7. 30. 37. 39. 49; 	30, 13; 33, 25; 36, 18. 
25; 37, 23; 44, 10. 12), 6 auf das Konigsbuch und zwar auf Stellen, 
welche 	der Redaktion 	angehoren 	(1 lion. 15, 12; 	21, 26; 	2 Kon. 
17, 12; 21, 11. 21; 23, 24); einmal kommt das Wort im Deutero-
nomium vor, in der deuteronomistischen Stelle c. 29, 16, einmal in 

Bd. LVIII. 	 26 
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dem SchluBabschnitt des Heiligkeitsgesetzes Lev. 26, 30 und einmal 
im Buche Jeremia in einem nachexilischen Abschnitt c. 50, 2. 

Bei diesem Sachverhalt ist es an und fiir sich 	nicht unmiig- 
lich , 	daB das Wort tIblin von Ezechiel, der es so oft gebi-aucbt, 
gepragt worden ist; denn die Stellen im Konigsbuch konnten etwa 
einer nachezechielischen Redaktion angehoren ; auch fiir Lev. 26, 30 
ist nachezechielische Abfassungszeit mOglich und fur Deut. 29, 16 
nicht ausgeschlossen. 	Es ist aber doch kaum anzunehmen, daB das 
Wort so spat gebildet wurde, da Ezechiel es als ein allgemein ver- 
standliches 	verwertet. 	Eine 	verachtliche 	Bedeutung, 	die ibm in 
der Zusammenstellung mit den GOtzenbezeichnungen ti-v7-45 „Schen- 
saler" 	(Dent. 29, 16; Ez. 20, 7. 8; 37, 23) 	und 	ni=;!in „Greuel" 
(2 Kon. 21, 11; Ez. 6, 9; 14, 6)1) offenbar beigelegt 	wird, 	konnte 
aus der alttestamentlichen Anwendung des Stammer 'Din und seiner 
andern Derivata fur ein neugebildetes Wort kaum von vornherein 
deutlich erkennbar sein. 

Von der vorliegenden Punktation 	to'?%1‘,:l und r.),'?11.•:',1  (letzteres 
nach 	der Masora Deut. 29, 16 und iiberall im Konigsbuch")) ist 
fiir die urspriingliche Wortform abzusehen. 	Die Punktation ent- 
spricht derjenigen der andern Gotzenbezeichnung trAr1r4 and beruht 
wahrscheinlich auf erst spates entstandener Aussprache. 	Auch mit 
einem dritten Nomen derselben Form, tr1I57, das nur einmal vor- 
kommt (Jes. 57, 13), 	scheinen 	die Gotzen 	gemeint zu sein. 	Die 
urspriingliche Aussprache des jedenfalls zunachst bb',z geschriebenen 
Wortes NSA sich nicht mehr ermitteln. 	Eine Vermutung dariiber 
wird erst am Schlusse dieser Untersuchung am Platze sein. 

2. 
Die LXX hat nicht mehr ein sicheres Bewul3tsein der ur-

sprtinglichen Bedeutung des Wortes gehabt. Da ihre Ubertragungen 
unter einander sehr erheblich differieren , kann hochstens in einer 
derselben oder in einer bestimmten Reihe eine auf die alttestament-
lichen Schriftsteller znriickgehende Tradition vorliegen. 

In 	den 	beiden Pentateuchstellen (Lev. 26, 30; Deut. 29, 16) 
wird das Wort mit eanuce wiedergegeben, ebenso 10 bis 13mal 
in Ezechiel (Ez. 6, 5 bei Ar, c. 33, 25 bei A, 	c. 36, 18 	bei A, 
fehlt in andern Handschriften), daneben in Ezechiel 15mal iv,av- 
pi/Aar«, 	7mal iztrnjEtiltara, 	2mal 6 tavothiara , 1mal 6 uivo za und 
in A lmal paatip.tara (c. 30, 13). 	Unter den 6 Stellen des Konigs- 
buches haben 4 Stellen erdwAa (2 lion. 17, 12; 21, 11. 21; 23, 24), 

1) Der Parallelismus Ez. 30, 13 mit der Gotzenbezeichnung t'll?'11?t`5, die 
jedenfalls, welchen Ursprang sie immer gehabt haben mag, im Alten Testament 
in verachtlichem Sinne gebraucht wird, kommt nicht in Betracht, da der Text 
ahem Anschein nach verderbt ist. 

2) S. Baer zu 1 lion. 21, 26. 
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eine 	intrriciaara 	(1 K8n. 15, 12) und 	eine 	(3dEktintara -(1 an. 
21, 26). 	Jer. 50, 2 fehlt das Wort in LXX. 

Alteste Ubertragung ist zweifellos die 	der Pentateuchstellen 
Er a cola. 	Neben 	dieser hat die Ubersetzung des Ezechiel, die sie 
teilweise 	beibehielt, 	selbstandig 	die 	andern 	Iravtorntura, 	incrn- 
dEiwasor, (I t UV 04 pan, tYdevotoc; das einmalige ixrcriasiipara fur t,-i' 
im K8nigsbuch 1 Kon. 15, 12 ist wohl von der Ezechielfibersetzung 
abhangig.1) 	Es ist nicht etwa an verschiedene Hande in der Ezechiel- 
fibersetzung zu denken, von denen eine mit &Toga, andere mit den 
andern Ausdriicken iibersetzt batten; denn Eraegcr und die andern 
Ubersetzungen gehen in denselben Abschnitten bunt durcheinander: 
c. 6, 4. 6 	erdrola; 	6, 9 intriidelipara; 	6, 13 	&Saga; — c. 18, 6 
iravpiaara; 18, 12 EawAce; 18, 15 11Pavgaara 2); — c. 23, 7. 30. 
37 iravpittara; 	23, 39 Erocola; 	23, 49 ivavaljaara; ---.• c. 44, 10 
1 VO 'V f.L1 1 (WU' ; 	44, 12 EiVeAce. 	Die Einheitlichkeit 	der tbersetzung 
wird dadurch noch wahrscheinlicher, dad, wie weiter unten gezeigt 
werden soil, mit gutem Bedacht zwischen den Ubertragungen iv- 
,avpiporra, inct0E4tara, alavoliaara, dulvola einerseits und sraca2.a 
andererseits gewahlt worden ist. 

Bei der tbersetzung mit ?v0vph.tarcz u. s. w. hat der Ezechiel-
iibersetzer schwerlich willkiirlich gewahlte Bezeichnungen der Gotzen 
gegeben, 	mit denen er , wie Gesenius meinte3), 	die „vanitas" der 
Gotzen zum Ausdruck bringen wollte. Man k8nnte sie damit etwa als 
eM „Erdachtes“ bezeichnet finden wollen. In diesem Sinne vielleicht 
gibt Hieronymus in seiner „Explanatio in Ezechielem prophetam" 4) 

1) Die itthiopische Ubersetzung hat 1 Min. 15, 12 	invoichlittara nicht 
wiedergegeben, sondern dafiir AcriAlpi- ,Gtitter", was sie sonst im Konigs-
buch and Pentateuch rtir t 1,1t7a bietet, we die LXX E 1(4010' hat; nur 2 Kon. 
21 , 11 hat Ath. sicWolotg aiirdiv als dal:4,01,g airauv, Al.-netyac)., 
verlesen (Dillmann z. d. St.). 	Daraus ist vielleicht, indessen bei der Beschaffen- 
heit der iithiopischen Ubersetzung mit keinerlei Sicherheit, zu schliessen, 	dad 
dens Ath. ein LXX-Text vorlag, 	der 1 Kon. 15, 12 	ebenfalls Erd'eAct bot. 	In 

1 Kan. 21, 26 entspricht dem rein, gm.vyttemov der LXX nefith „im- 

puritas". 	Statt intrnde ,61tecra hat 1 Mit. 15, 12 nur Complut. TO: pail/tiara, 
und Slay. gibt anscheinend 7872,vp,piva oder „sculpts" wieder (bei Parsons), 
vielleicht aber in freier Ubersetzung Erdegrz odor ,simulacra". 

2) Der Wechsel der Ubersetzung in c. 18, 6. 12. 15 ist durch die Vetns 
Latina 	bezeugt: 	c. 18, 6 	,desideria", 18, 12 „simulacra', 	18, 15 	„desideria“ 
(vgl. unten S. 398); dagegen hat der altlateinische Text in „Augustini Speculum" 
(ed. Weibrich, 	Corp. 	Script. Eccles. Lat. XII, S. 105 f.) 	an alien 	drei Stollen 
„idola'. 	Der Wechsel des Ausdruckes in LXX ist bier um so auffallender als 
es sich in den drei Versen um dieselbe Phrase mit geringer Variation handelt; 
die verschiedene Ubersetzung hitngt damit zusammen, dad v. 6 and 15 von viz 
irOvtojaara oi'scov 'IapalA die ltede ist, v. 12 von is sacola ohne den Zusatz 
dieses Genetivs (vgl. zur Erkliirung der Ubersetzung unten S. 401 f.). 

3) Thesaurus s. v. 1T,;11!:. 
4) Opp. ed. Vallarsi Bd. V. 

26* 
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das iravirkarro: und iztrOEI5gara der LXX fur b"bn73 mit der 
Ubersetzung „adinventiones" 	(zu Ez. 20, 7. 8. 39; 23, 7. 37) oder 
„cogitationes“ (zu Ez. 18, 6; 20, 18. 24) 	wieder. 	Einmal (zu Ez. 
20, 39) 	hat er ftir iztrOEtittara „stadia'. 	In der Erklurung von 
Ez. 14 , 3 iibersetzt Hieronymus 	t"',1',3 schwankend 	mit 	„immun- 
ditiae") und, entsprechend dem otavothAcerce der LXX, mit „cogita-
tiones" ; er scheint hier an die Gotzen ilberhaupt nicht gedacht zu 
haben, da er zu: „posuerunt immunditias suas in cordibus suis, sive 
cogitationes" 	wie 	etwas 	davon 	sachlich 	Verschiedenes 	hinzuftigt: 
„et juxta Symmachum et Theodotionem idols".") 

Jedenfalls ist „adinventiones“ keine korrekte Wiedergabe von 
iztvritletittarot. 	In LXX werden iztrri5E4tyrce und iwavtohlarce, wo 

in der Bedeutung „Anschlag" oder sie nicht fur n,713 
Ubersetzung „Tat" 	gebraucht, als Ubersetzung von n;;;>i/o, rt'F,'?,•0 u. dgl., beide 

Wbrter speziell auch von der schlechten Gesinnungs- oder Handlungs- 
weise als Ubersetzung von ryr-inv,i. 	Die Vetus Latina hat ivOittoj- 
exam der LXX Ez. 18 , 6 3) 	und C. 18, 15 4) 	mit 	,, desideria" 	und 
Ez. 20, 18 5) inc-rndEhmerce mit „[stu]diaa wiedergegeben.") 

In dem einen Falle , 	wo in Ezechiel fur 17,bil” steht at&vota 
(c. 14, 4), zeigt der Zusammenhang, dal der Ubersetzer iiberhaupt 
nicht an die Gotzen dachte : tioroxpt ,Oljo.otkcet arrO iv erg ivirrat l'i 
Jtcvota aimoit. 	Ebenso macht Ez. 20, 16: Ozlaco raw iv*vatittc'erow 
xa(allag airabv bro()Eliovro der Genetiv xaOlag (gegen den hebraiscben 
Text) deutlich, dal die Gotzen nicht gemeint sind. 	Demnach nimmt 
der tbersetzer zweifellos an, dal 1:"',ni 3 die Bedeutung dtewota u. s. w. 
wirklich habe. 	Der Ubersetzer von 1 Eon. 15 , 12 	hat bei seinem 
i7rtzliasa'yttarec wahrscheinlich ebenfalls nicht an die Gotzen gedacht, 
sondern 	an 	„Handlungen", 	namlich 	schlechte, 	welche 	die 	Viiter 
Asas ausgefiihrt hatten. 

Vielleicht hat der Ezechieliibersetzer geradezu iiberall, 	wo 	er 
mit ivOvaift.tara, 	ktrriktiaara, 	citavorluara iibersetzt , das 	vi'D-11'n 
nicht als Bezeichnung der Gotzen verstanden, sondern im eigentlichen 
Sinne von Bestrebungen u. s. w., nach dem Zusammenhang aller-
dings ofters von solchen Bestrebungen , die sich im Gotzendienst 
kund 	tun. 	Diese. Beurteilung ist nicht ausgeschlossen 	filr 	zwei 
Stellen, 	wo 	es zunachst anders zu liegen scheint. 	Ez. 16 , 36 Eig 

1) Vber die Entstehung dieser Ubersetzung s. unten S. 404. 
2) Vgl. zu c. 23, 7 ftir ilhavurjuaatv „immunditiis (sive adinventionibus)". 
3) Fragm. Weingart. 	bei E. Ranke, Fragmenta versionis S. 	S. latinae 

antehieronymianae, Marburg 1860. 
4) Fragm. Weingart. bei E. Ranke, Antiquissimae V. T. versionis Latinae 

fragments Stutgardiana, Marburger Universitiitsprogramm 1888. 
5) Fragm. Weingart. bei Ranke, Fragm. Stutgardiana. 	.. 
6) Vg1. „studiau bei Hieronymus in der „Explanatio" als Ubersetzung des 

zweiten iirt.TOE,61Lcerce der LXX Ez. 20, 39. — Ez. 18, 12 gibt die Vetus Latina 
Eidraltx wieder mit „simulacra' (fragm. Weingart. bei Ranke, 	Fragm. 	Stutg.), 
ebenso Ez. 37, 23 (fragm. Wirceburg. bei E. Ranke, Par Palimpsestorum Wirce-
burgensium, Wien 1871). 
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ail's« 	l& 	ivaviwthteera 	Tail/ 	(1volitcliv 	aov 	xai iv rag eclitHeacv Tay 
Tixvcov Gov thy itaamag aimoig scheint das aVroig zu zeigen, dalI mit 
TOt ivavimhzara 	die Gotzen gemeint sind; aber aZroig kann sich 
ebensogut 	auf das 	vorhergehende 	leaarc4. aov „deine Liebhaber", 
d. i. deine Gotzen, beziehen. 	Ez. 20, 7 f. scheinen T6: ixtrndEVIzara 
AlyVivrov, welche die Israeliten ,nicht gelassen haben", in Parallele 
mit ra (36E4Vntata Tc3v 699,aa11265v aZre6v die Gotter Agyptens zu 
sein. 	Es ist aber doch sehr wohl moglich, 	dal3 	die ,Handlungs- 
weise" Agyptens und 	die Greuel, d. i. die Abg6tter, bier neben 
einander gestellt werden. 	Auch der Wechsel zwischen ivavailittara 
und Er6oAa in ein und 	derselben Phrase Ez. 18, 6. 12. 151) 	zeigt, 
wie weiterhin erortert werden soil, nicht, dal iv,avph.tara als Be- 
zeichnung der Gotzen gedacht ist. 	Dagegen stande Ez. 23, 37 iv- 
*vimit.Lara von den Gotzen nach der Lesart: •ra ivevph.tara aZroliv 
iftotxciivro, xal tee ThSvcr areal/ ... onjyayov «Zroig at 	iµ7C1;QCOV — 
es wird aber nach der tbersetzangsart in Ezechiel , die weiterhin 
erortert werden soll, mit A zu lesen sein an& statt arrolg; letzteres 
ist eine Korrektur nach dem freilich zweifellos bessern masoretischen 
Texte. 

Wahrscheinlich kam man zu der Auffassun,g , dati tIbi'D 	iv- 
*.vt.i.Tittara 	oder 	lncrriaaitAccret 	bedeute , 	durch 	Identifizierung 	der 
Stamme '''n und biz,  auf Grund der Aussprache des v als y, soda 
tr+1',.x 	als 	eine andere Form fur ri'i'D,17,, „Handlungen" angesehen 
wurde.2) 	Symmachus und Theodotion b'aben nach Syro-Hexaplaris 
1 Kon. 14, 10 	b'nr; 	iibersetzt 	mit 6 xecAut.tcOtzEvog 3 ) 	(....\=•? oot 
1...in-N), als ob sie gelesen batten blpi17 in dem Sinne von Vp'ivIrt 
„der Nachlese Haltende" ; auch sie haben offenbar das v von V,v 
wie ein y ausgesprochen und daraufhin den Stamm ',')z mit ''Dv 
verwechselt. 	In der Umschreibung der Eigennamen in LXX steht 
allerdings, so weit sich urteilen last, y fury in den Fallen, 	wo 
dieses dem arabischen t entspricht,4) fur v in dem Werte von t  
dagegen der Spiritus lenis oder asper. 	Das hebraische b'pv in der 

ent- Bedeutung ,sich mit etwas beschaftigen", wozu t-tirl'?v gehort, 

,.). 
,, 

spricht arabischem 	 =; man sollte also hier eine Verwechselung 
des v mit 	nicht erwarten. Die von der LXX gegebene griechische 
Aussprache der Eigennamen, besonders der Ortsnamen, stammt aber 
zweifellos zum Teil aus alterer Zeit ; 	den LXX-Ubersetzern selbst, 
wenigstens dem Ezechieltibersetzer, wird die Unterscheidung eines 

1) S. oben S. 397 Anm. 2. 
2) Klostermanu, der zu dem t]ib73 1 lion. 15, 12 bemerkt: „ S iztxn- 

dEiqtarce d. i. 1:11:17.71: ', 	scheint an eine andere Lesart der LXX zu denken. 
3) S. Field zu d. St. 
4) S. de Lagarde, Orientalia II, 1880 S. 37; Mittheilungen I, 1884 S. 1965 

II, 1887 S. 76 f.; Uebersicht Ober die . . . Bildung der Nomina, Abhandl. Gott. 
Ges. d. Wiss. 1888 S. 76 f.; Driver, Text of the Books of Samuel, 1890 S. 105 f.. 
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zweifachen Iv, die das Aramaisehe nicht kennt, nicht mehr deutlich 
bewul3t gewesen.. sein. 	Die Verwechselung von b''DY und 'D‘ 	zeigt 
aber, dail der Ubersetzer von einem bartern y = t noch wusste. 
Dazu kommt, dat3 das Hebraische neben jenem b‘,, einen ini Ara- 
maischen 	haufigern 	zweiten Stamm 1,')s 	kennt, 	„hineintun" 	oder 

.: 	.. 
„hineingehen“ 	(wovon 1,. 	„Jodi"), 	der arabischem ,),..0 entspricht; 
beide Stamme konnen in der Aussprache verwechselt worden sein. 

	

Der tbersetzer des Ezechiel jedenfalls 	hat 	tribi'D1 als gleich- 
bedeutend mit rrib-ops,  angesehen, da er, wie an vielen Stellen vDYn, 
so auch ril'y+bs,  c. 	14, 22f. und c. 	24, 14 	mit 	ivOvfLijiutra fiber- 
setzt. 	Anderwarts hat er rnb,',s mit iztrrirSeijiuctra wiedergegeben: 
c. 20 , 43 f.; 	21, 29; 	36, 31 	(c. 24, 14 in Hexapla unter 0' die 
Lesart eztrriaElittara far 	ril'D-6.r). 	AuDerhalb des Buches Ezechiel 
kommt 	in LXX 	iztrijdEvito: 	haufig 	als Ubersetzung von 	rIbY)y 
oder ',n: vor,  , ivaiwitua aber in der gleichen Verwendung (fur r-: r 	• 

mb,.by  ) nur in den angefiihrten Ezechielstellen. 
Der Ezechieliibersetzer hat offenbar mit BewuBtsein 	zwischen 

der Ubersetzung Erdculty einerseits und duivota, acetvoripara, irOvpii- 
tuxrce, 	brtrirlEhurra andererseits unterschieden. 	Wo zu o•btba ein 
Suffix 	oder 	ein 	Genetiv hinzutritt 	mit Beziehung 	auf Personen, 
hat er meist mit iravttrifrarce, iztrnazi5µarce, 61avoijµcerce oder aavotre 
tibersetzt (c. 	6, 9; 	14, 3. 4. 5. 6. 7; 	16, 36; 	18, 6. 15; 	20, 7. 8. 16. 
18. 24. 31. 39; 22, 4; 23, 7. 30. 37. 49; 44, 10). 	Es geschieht dies 
offenbar deshalb, weil das Suffix oder der Genetiv eine subjektive 
Beziehung der damit bezeichneten Personen zu den v0,11n nahelegt. 

In den nicht zahlreichen Fallen, wo in Ezechiel to,';•:'n durch 
ackgo: verbunden mit einem Genetiv wiedergegeben wird, notigt 
der Zusammenhang unbedingt dazu, unter den o-, 	etwas dem 
Menschen objektiv Gegentiberstehendes, Gatterbilder oder Abgotter, 
zu verstehen. 	C. 6, 4 xal zarapcaul rowparlag 151.to:iv lvaimov To3v 
Eiacatov hAtiiv laa ivoiztov nur zu, an etwas auBerlich Gegenuber- 
stehendes zu denken. 	C. 6, 6 wird 	von 	'dr 	Erclooloc 	15t.taiv gesagt: 
avvr(ukcsovrac. 	C. 6, 13 findet sich: 	t'v 	iaia9.) 	To-iv Eiacacov 15/1,65v 
und wird gesagt, man hatte Raucherungen dargebracht naat rag 
Eicicaotg airn5v. 	C. 8, 10 ist von tie erecoice orlsov 7uecerik als dm- 
yEyeawdva die Rede. 	C. 23, 39: sie haben ihre Kinder geopfert 
rag fi6c6locc ireireiv. 	C. 	44, 12 in nRO 	nQoue'mov 	Tebv 	EIMA.cov 
aiirdiv laBt das 1VQ6' VLQOGC67LOV 	nicht 	zu, 	an 	eine Gesinnung oder 
Handlungsweise 	zu 	denken 	(wahrend dies eben vorher v. 10 in 
dem 70.4xvireo*Oac . . . xarkt60.ev reiiv irOvurquiZrow 	arraw moglich 
war; vol. c. 6, 9; 20, 16). 	Ebenso wird zu beurteilen sein c. 36, 25, 
wo von einer Reinigung 4705 7C6CIITCOV TN) £1661cov 17%ur5v 	die Rede 
ist, 	die 	voraussetzt, 	da13 	es 	sich urn 	etwas 	von 	auBen 	Heran- 
gekommenes handelt, und c. 37, 23, wo umgekehrt von einer Ver-
unreinigung des Hauses Israel iv rotg sidcaotg aZ-ceiv, d. h. durch 
ihre eigenen Ereo)l«, die Rede ist, wahrend c. 20, 18 gesagt werden 
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kann: rag intrnattitta6t11 aZr03v . . . f.al watvEoeE, weil die limn- 
tlEtifkara hier nicht die 	eigenen sondern 	die 	der Vater rind, 	auf 
welche 	das 	wirruiv 	sich 	bezieht 	(vgl. c. 20, 7; 23, 7. 30; 	anders 
c. 22, 4 	s'v -rag 	gv19-v1v4tocalv 	aov 	oh. brotEtg lutalvov, 	wo 	das 
brolEtg den Gebrauch von lravkp.ara ermoglicht: die Verunreinigung 
wird bewirkt durch die aus den Geliisten, 	den IvOlitall4ara, ent- 
standenen Taten). 

Ohne 	eine 	genetivische 	Beziehung 	auf bestimmte Personen 

	

steht c. 18, 12 	Erticola in 	dem Satze: sig Tie Er6cola gam sobs 
439)3aittobg ainoii, dagegen mit einer solchen Beziehung iravpittara 
c. 18, 6. 15 in derselben nur verneinten Aussage : Tobg 699,01:4(40iIg 
oirroil" o'l) wii intiev neOg (o'Ux i'O'ETT) Eig) vie liPavpjuarce oli•tov76Qa41 
— zu den ir&vtoit.torra des Volkes kann jemand als zu einer ihm 
gegenuberstehenden Macht die Augen erheben (vgl. c. 20, 24), aber 
nicht zu den gravpittara in abstracto; 	v. 12 	innate also 	17 ,17.0: 
etwas Objektives wie tiVtaAos bezeichnen. Dagegen c. 22, 3 zotoilda 
ivO•vpittara xa,a' air  aysi)s denkt der Ubersetzer 	offenbar nicht, 	wie 
der hebraische Text, an die Verfertigung von Gotzenbildern, sondern 
an die Ausiibung von Geliisten. 	Ebensowenig hat wahrscheinlich 
die einzige Stelle auaerhalb des Buches Ezechiel, welche nicht mit 
El'acaka oder (36E1,6mara iibersetzt, 1 Kan. 15, 12, mit r« intrii6Eti-
para, & broinaav an die Verfertigung von Gazenbildern gedacht. 

In Ezechiel kommen drei Stellen mit teilweise bezeugtem EaCOLX 
wahrscheinlich fur LXX nicht in Betracht, c. 6, 5, 	wo AT das 
Eihilcov aZreiv vermutlich aus Theodotion, 	c. 33, 25 , wo A das 
Edaga hloiv wahrscheinlich ebenfalls aus Theodotion, und c. 36, 18, 
wo A das iclaikotg airraiv vermutlich aus Aquila und Theodotion 
herubergenommen hat. 	An der dritten Stelle wiirde der LXX- 
Ubersetzer each 	seinen Prinzipien intrn6Elittara statt Erawla an- 
gewendet haben. 	Er hat ausnahmelos das hebraische 17,-.0,* 	mit 
iwavuiltiarce, hatliastivara , atavoljfkaret oder etoSvotet ilbersetzt, 	wo 
das iiberhaupt moglich war, und nur da, wo es sich notwendig um 
einen Gegenstand der abgottischen Verehrung handelt, mit Er60)1a. 

FIatte man diese verschiedenen tlbersetzungen alle als Bezeich-
nungen der Gotzen selbst , nicht des gotzendienerischen Verhaltens 
aufzufassen, so wurden die Gotzen vom Ubersetzer mit tr IP1/)3 be- 
zeichnet gedacht werden etwa in dem Sinne 	„das Beliebte" 	oder 
„das Betriebene". 	Diese Auffassung  maa 	doch wohl dem Uber- 
setzer fur 0,b1', 	in der Tat da im Sinne gelegen haben, wo er es 
mit Eacola iibersetzt, 	es 	also als direkte Bezeichnung der Gotzen 
ansieht; denn es ist nicht wahrscheinlich, dal er zwei Worterb,bi'n 
statuierte, die verschiedene Bedeutung gehabt und sich doch fiber-
einstimmend auf den Gotzendienst bezogen hatten, namlich das eine 
auf die Gotzen als den Gegenstand der Verehrung und das andere 
auf Bestrebungen und Handlungen, die sich im Gotzendienst .geltend 
machen. 	Das ist namentlich wenig wahrscheinlich mit Riicksicht 
auf die dreimal, mit einmaliger geringer Modifikation, wiederholte 
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Phrase Ez. 18, 6. 12. 15, wo der Ubersetzer doch wohl die Identitat 
des Wortes 17,bib a erkennen mul3te und trotzdem mit iverrarifiara 
und EIVega wechselte. 	Er hat also gewi6 in trbib, wo er es als 
acoAcc verstand, die Anwendung einer Bezeichnung des Verhaltens, 
das sich im Gotzendienst geltend macht, auf die Giitzen selbst ge-
sehen, in seiner tbersetzung aber nach Moglichkeit diese Falle von 
den andern unterschieden, wo er jene Anwendung nicht fand. 

Zu einzelnen Stellen 	wird sich 	die Berechtigung der soeben 
gegebenen Auffassung der tbersetzung und ibrer Veranlassung be-
zweifeln lassen ; sicher ist aber das Allgerneine, dat3 dem Ezechiel-
iibersetzer bestimmte Prinzipien in der Ubertragung dieses einzelnen 
Wortes vorgeschwebt haben und daft er in ihrer Anwendung eine 
Konsequenz gezeigt hat, die fiber unsern sehr speziellen Gegenstand 
hinaus bekundet, da6 der tIersetzer mit grotier Gewissenhaftigkeit 
gearbeitet hat') 	Er hat sie freilich geltend gemacht zu Gunsten 
einer sehr abstrusen 	Vorstellung 	von 	Sprachgebrauch 	und Be- 
deutungswandlung. 

Die nur vereinzelt vorkommende Ubersetzung der LXX von 
trblba mit 13datiyikaTa beruht auf einer Verwechselung oder Identi- 
fizierung mit der Vorstellung , 	die 	in 	riinrin 	ausgedruckt wird; 
pa Exiiptav a ist gewohnlich Wiedergabe fur dies Wort. Das einzige 
Mal, 	wo 	in Ezechiel 	eine 	Lesart Peilaiyuara fur 	troD11,1 	bietet, 
Ez. 30, 13 A, ist these Lesart zweifellos eine Verschlechterung des 
richtigen Textes von B, der flr.b-lba uberhaupt nicht ausgedriickt hat. 

Zum Verstandnis 	des hebraischen on',1' 	konnen 	die tber- 
trag,ungen der LXX direkt kaum verhelfen, da das hebraische Wort 
die 	ihm von LXX beigelegten Bedeutungen bei einer Herkunft 
vom Stamme 'D', 	„walzen" 	von Hause aus nicht besitzen kann. 
Die 	offenbar 	alteste 	TJbersetzung 	eiVro2a 	scheint 	mit 	1:•+.1.1 
irgendwelche 	Darstellungen 	der Abgotter 	bezeichnet 	zu 	denken. 
Darin konnte etwa eine Erinnerung an eine wirkliche, wenn auch 
jedenfalls nur sekundare, Bedeutung des Wortes vorliegen. 	Sicher 
ist das 	freilich 	nicht; 	denn 	diese 	tbersetzung kann, 	ohne 	eine 
Kenntnis der Wortbedeutung, lediglich auf dem Urteil beruhen, da6 
die Abgotterei iiberbaupt in Bilderdienst bestehe, 	wie 	denn 	auch 
VI7v. von LXX vereinzelt mit Eroorlov irbersetzt wird (1 lion. 11, 7[5]) 
und ti-, 7t-3 fast immer mit zueozotriva (z. B. Jes. 2, 18), obgleich 
doch davoii keine Rede sein kann, dal die hebraischen Worter diese 
Bedeutung wirklich gehabt batten, auch die LXX-1Jbersetzer dies 
nicht angenommen haben werden. 

Die andern tbersetzungen von b'bibx in LXX sind nach unserer 
Erklarung nicht zu Gunsten einer Tradition zu verwerten , welche 

1) Schen nach diesem einzelnen Falle darf man vermuten, dai3 der Uber-
setzer den hebriiischen Text, der ihm vorlag, iiberhaupt nicht inkorrekt wieder- 
gegeben hat, wenigstens nicht aus Nachlassigkeit. 	Daraus ist freilich nicht zu 
entnehmon, WS oder inwieweit sein Text besser ist als der masoretische. 
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damit die Gotzen als 	minderwertig , nichtig 	oder verachtlich be- 
zeichnet gefunden hatte. Irgendwelche auf das hebraische Altertum 
zuriickgehende Tradition kann bier schon deshalb nicht gesucht 
werden, weil diese Ubersetzungen teils - Pesitiniterce - auf einer 
Verwechselung , 	teils 	auf einer Identifizierung von ' 	i und V,v,  
beruhen, die nur fiir das hellenistische Judentum moglich war. 

3. 
Eine von den Rabbinen, so von Aben EsraI), vertretene Deutung 

des Wortes 1:,'..1 	leitet es ab als eine den GOtzendienst schmahende 
Bezeichnung von 	',e, 	plur. constr. ,31,12) „Kot" 	oder von dem 
verwandten 'Tr 	„Kot" oder „Kehricht". •  Auch der Graecus Venetus 
ubersetzt mit Toevrci.varce (Lev. 26, 30) und coovircoatg (Dent. 29, 16) 
„Kehricht". Ebenso haben unter den Neueren das Wort verstanden 
Hitzia , 	Hengstenberg , 3) 	Thenius 4) , 	Smend 5) , 	Siegfried-Stade 6), 
Bertholet,b 	Kraetzschmar,7) Baentsch 5). 

Diese Auffassung des Wortes laa sich bis auf Aquila zurack-
verfolgen in seiner Wiedergabe von biVi',3 durch xo:*ciefLerra „Kehricht" 
statt des &Scala der LXX. 	Sie ist bei Aquila zu belegen in den 
Stellen Deut. 29, 16; 2 Kon. 23, 24 5); Ez. 6, 4.10) Nach Field findet 
sich zu Lev. 26, 30 	„in marg. Codd. X , Lips." 	neben dem TO v 
eleaSioav der LXX : ".,D log' 1.tusE9i5v („der Kotigen"). 

Aquila mag bei seinem za,04tta-ca speziell an das Wort Va.  
gedacht haben. 	An den beiden Stellen, wo es vorkommt , 1 Kon. 
14, 10 ; Zeph. 1, 17, wiirde die Bedeutung „Kehricht" passen , be- 
sonders bei Zephanja, wo 1:1-0; 	etwas bezeichnet, das ausgesehiittet 
oder weggeschuttet wird wie der Staub (in'). Allerdings hat Aquila 
Va 1 Kon. 14, 10 mit %ken ilbersetzt; fur Zeph. 1, 17 fehlt ern 
Beleg seiner Ubersetzung (vgl. aber Symmachus Ez. 4, 15 fiir ,'?:;,A: 
Taxi Oxvflcamv). 

Wie dem sei, jedenfalls scheint Aquila sich in der Auslegung 
des Wortes t,',i',x nicht sicher gefiihlt zu haben, da Hieronymus 
(zu Ez. 20, 7) angibt, in Aquilas „prima editio" sei iibersetzt g in-
quinamenta" (ohne Frage = xtrac1/41parce), in der „secunda" dagegen 
wie bei Symmachus mid Theodotion „idola“. Die Wiedergabe mit 
awl« findet sich bezeugt fur Aquila Ez. 14, 3; fur Aquila, Sym- 
machus, Theodotion Ez. 20, 16; 23, 37; 	fur Aquila und Sym- 
machus Ez. 20, 39; fur Aquila und Theodotion Ez. 36, 18; flit- Sym-
machus and Theodotion Ez. 30 , 13 (nach Q Theodot. fldativtarix); 
fur Symmachus 1 lion. 15, 12 (EiVrace s 	(36ailypara); Ez. 14, 4; 
20, 24; 23, 39; 44, 10; fur Theodotion Ez. 6, 5; 33, 25. Dagegen 

1) Zu Lev. 26, 30. 	2) So, nicht -1 A, nach Baer zu Blob 20, 7. 
3) Zu Ez. 6, 5. 	4) Zu 1 KOn. 15, 12. 	5) Zu Ez. 6, 5. 
6) Wb. s. v. 	7) Zu Ez. 6, 5. 	 8) Zu Lev. 26, 30. 
9) In den Fragments of the Books of Kings ed. Burkitt. 

10) Auch Ez. 6, 13 Cod. 86, s. Field zu Ez. 6, 4. 
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gab Theodotion nach Qmg Jer. 50, 2 tr,b1'n durch gozbintara wieder, 
nachdem 	ebenda unmittelbar vorher 	 facibice 	als rbersetzung far 
trtIty verwendet worden war. Ferner haben „Oi: I" der Hexapla, 
d. i. doch wohl Aquila, Symmachus und Theodotion, tz,',15 	mit 
Eracola iibersetzt Ez. 14, 3. 4 (Wag); 18, 6; 20, 7; 23, 30. 

Die uns erhaltenen Belege fur Aquilas rbersetzung des Wortes 
scheinen nach jener Angabe des Hieronymus auf seine beiden Aus- 
gaben verteilt werden zu miissen , wenn 	wirklich zwei eigentliche 
Ausgaben 	anzunehmen 	sind.1) 	Aber 	auch 	wenn 	etwa die von 
Hieronymus so benannte „zweite Ausgabe" nur in einzelnen Rand- 
Korrekturen bestand, miitite 	man doch nach dem ausdrticklichen 
Zeugnis 	des Hieronymus 	annehrnen , dal3 Aquila die rbersetzung 
"ca*Cceacertx spater wieder fallen lieu. 

Fur Symmachus und Theodotion ist mit der einen fur Theo-
dotion angegebenen Ausnahme (Jer. 50, 2), die eine wirkliche Aus- 
nahme nicht ist, 	nur die tbersetzung mit 	siZoga bezeugt. 	Sie 
haben also mit Aquilas „zweiter Ausgabe' die alteste Septuaginta- 
Ubersetzung wieder zur Geltung gebracht, worin, 	wie es scheint, 
die t„ 71' 	aufgefallt werden als Darstellungen der Gotten 	Jeden- 
falls ist 	das 	spatere Aufgeben 	der tlbersetzung 	xuackqtara bei 
Aquila, 	der nach einer moglichst wortlicben tbersetzung strebte, 
ein Zeichen daffir,  , 	dal 	die Kombination mit ',* „Kota oder ViI 
„Kehricht" 	zu seiner Zeit noch nicht 	als 	feststehend angesehen 
wurde. 	Sie scheint also 	erst urn die Zeit Aquilas aufgekommen 
zu sein und ist vielleicht von ihm selbst aufgebracht worden. 	In 
I,XX findet sich keine Spur dieser Auffassung, ohgleich die alexan-
drinischen Ubersetzer sich doch zum Teil bemiiht haben, die Gotzen-
bezeichnung r1712:1 wortlich wiederzugeben, namlich mit zeoacizatatta 
(z. B. 2 Kon. 23, 13). 

In 	einigen Stellen 	der Vulgata findet sich 	die rbersetzung 
„immunditiae" 	(2 KOn. 17, 12; 	21, 11. 21; 	23, 24; 	Ez. 14, 3. 4; 
23, 7; 33, 25) 	and 	einmal 	(Deut. 29, 16) dafiir 	das 	erklitrende 
„sordes, id est, idols". 	Auch in der „Explicatio in Ezechielem" 
gibt Hieronymus wiederholt fiir tib* 	„immunditiae (c. 14, 3. 4; 
23, 7; 33, 25) und einmal (c. 36, 25) „inquinamentis sive immun- 
ditiis". 	Hieronymus wird sich hier wie auch sonst 2̀) an Aquila 
angeschlossen haben, und zwar in diesem Fall an 	dessen „erste 
Ausgabe". 	Meist iibersetzt die Vulgata mit „idola" (wie auch die 
„Explicatio in Ezechielem“) 	and zweimal 	(Ez. 6 , 5; 30, 13) 	mit 
„simulacra' 	(ebenso 	dreimal die „Explicatio" 	c. 6 , 4. 5 ; 30 , 13). 

Die Targume haben fur t•bibz mit einer Ausnahme standig 
tiro= „Irrtiimer", die gewohnliche Bezeichnung der Gotzen, woraus 

1) S. fiber diese beiden „editiones4 , die nur bei 	Hieronymus genannt 
warden, Field in den Prolegomena zu ,,Origenis Hoxaplorum quae supersunt' 
S. XXIVff. 

2) Vgl. fiir die Vulgate: Swete, Introduction to the Old Test. in Greek 
5. 476. 
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sich fur die Etymologie nichts ergibt. 	Nur einmal, 2 Kan. 17, 12, 
steht dafiir ti,ibT 	„die Baale". 	Eine bestimmte Etymologie liegt 
such den Ubersetzungen der Peschitto nicht zu Grunde. Sie bietet 
meist gogg, eine ebenfalls allgemeine Bezeichnung fiir die Gotzen, 

die, von dem persiscben 	<-- °- 5--::7  herstammend, urspriinglich „Bilder" .: 
bedeutet. 	Daneben kommt in der Peschitto einige Male als Uber- 
tragung von tnbib:, vor Jt\\.:; „Gegenstande der Verehrune, ein- 

6 0 

mal (Ez. 18, 6) beide Worter neben einander and einmal (Jer. 50, 2) 
.,,g1....\„ 	,Schnitzbilder", nachdem gogg unmittelbar vorher fur--94, v 
tr,;2s,  gebraucht war. 

Unter den alten Ubersetzungen steht also Aquilas „erste" Aus-
gabe und ihre teilweise Nachahmung in der Vulgata isoliert mit 
ihrer Auffassung. 	Aus keiner der andern Ubertragungen ist eine 
bestimmte Etymologie 	zu ersehen , and nur das verschiedentlich 
nachgeahmte acoht der LXX konnte etwa auf einer iiberkommenen 
Tradition beruhen. 

Fur die masoretische Punktation to?*.!. laiit sich, wenn man 
in Betracht zieht, Ida sie der Form r7Ar.i ,Scheusal" and nament- 
lich, 	da13 sie dem analogen ',It"T, blt t „Mist", einer Bezeichnung 
des Gotzenopfers im talmudischen Hebraisch, entspricht, mit einiger 
Wahrscheinlichkeit 	annehmen , 	dal3 	sie die Auffassung 	„Kotige" 
voraussetzt. 	Hieronymus (zu Ez. 20, 7) umschreibt .0 ,il,.!. mit ,geluie“. 
Das sieht aus, als hatte er ausgesprochen 	1ba von einem Singular 
';1b1!  oder 'nb.e;; 	es 	ist 	aber jedenfalls inkorrekte Wiedergabe der 
von der Masora vertretenen Aussprache, da Hieronymus unmittelbar 
daneben ,117nr. 	genau entsprechend mit „secuse" umschreibt und 
wir keine Veranlassung haben, 1,1712 	flit- die Umwandlung eines ur- 
spriinglichen r py: oder r puj anzusehen. 	Danach ist also die Aus- 
sprache ti,7*2.1 immerhin alter als die schriftliche Fixierung der Masora. 

Trotzdem scheint die Erklarung von t1171b. 	mit ,die Kotigen" 
nach dem vorliegenden Sachverhalt keine alte, bis auf die biblischen 
Autoren zuriickreichende Tradition fur sich zu haben. Das Schwanken 
Aquilas in seiner Ubersetzung spricht dagegen. 

4. 
Da13 die Bezeichnung der Gotzen mit t"1,7*.11 oder 12"3'p von 

W`, "';A „Kot" oder von btu 	abzuleiten ist, 	wird , obgleich die 
Masora sie so verstanden haben mag, Burch deren Aussprache nicht 
gerade nahe gelegt. 	Die Form liiAtill kommt vorzugsweise vor als 
Intensivform fur Nomina, 	die 	vom Pi`el 	des Verbums gebildet 
sind mit der Bedeutung von Begriffswortern , wie IrrItta „Han- 
gerede“, tr'?I'L,:r „Festjubel", per; „Handefalten",13•07 	„Siihnung", 
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lz,kt'T.'7; 	„Filllung", 	1747;17:: 	„Trostung“, 	rvirl 	„Gravierung", torn'n) 
„Entlassung“, ti*.u.5 „Ve.rgeltung", 	+17.1z) „Gegenstand des Abscheue, 
eigentlich 	gewill 	„Abscheu".') 	Daneben koinmt die Form lc/Via 
vor 	in 	intransitiver 	Bedeutung 	fiir 	Adjektiva 	wie 	rIt7 	„stark', 
nIt'? 	„lernend", 	:-.P.  7z 	„frilhe 	(Feige)".2) 	Unter 	die zuletzt an- 
gefiihrten Bildungen 	kann r.r0.71‘Da als dem transitiven Verbum ' 173 
,, walzen" zugehorend nicht zu stellen sein. 	Man 	konnte nur etwa 
annehmen, von ';i''` sei ein denominatives 'Dvi'7.se „kotig" nach Analogie 
dieser Formen gebildet worden. 	Eine 	entsprechende Denominativ- 
bildung ist aber nicht nachweisbar. 	Die Form r.r0?Yr.:. konnte also 
wohl nur, abgeleitet von einem nicht vorkommenden Pi`el b‘‘..., ur- 
spriinglich ein Abstraktum sein , 	das der Bedeutung 	des Qal ent- 
sprechend etwa in dem Sinne von „Walzung" 	zu verstehen sein 
wiirde und 	dann 	iibergegangen sein 	konnte 	in die konkrete Be- 
deutung ,Gewalztes". 

Zu Gunsten 	einer Ableitung des Wortes b,l':,--* von be last 
sich 	nicht 	etwa 	talmudisches 	blmIT, 	bk.7.t 	geltend 	machen; denn 
dieses wird kaum als eine direkt aus neuhebraischem 1,;7.  ,==•-‘z), 

j„.4) 	entstandene Bildung 	anzusehen, 	sondern 	abzuleiten 	sein von 

dem denominativen Pi`el ',11 ,diingen" in der Bedeutung „Diingung", 
oder wenn doch ersteres anzunehmen ist, so ist diese Form kiinst-
lich gebildet nach Analogie von ),171;5 neben r7r4, indem man von 
Anfang an blw ,Mist" metaphorisch vom Gotzenopfer verstand. 

An eine Ableitung der Form ti„?1:'3 als einer in 	dieser Aus- 
sprache dem althebraischen Sprachgebrauch angeborenden von b .* 
oder auch V?.:. wird demnach nicht zu denken und die masoretische 
Aussprache wahrscheinlich als von den Schriftgelehrten nach Analogie 
von rp1;3 kfinstlich gebildet 8) anzusehen sein. 	Wegen der Analo- 
gieen .17,11u.3 und t.,-Ivf (vgl. noch 1,1z.r.2 	„unreines Fleisch") ist kaum 
anzunehmen , dad bl'pe eine direkt vom Stamme gebildete Neben-
form von be ist und aus der Bedeutung „Mining" =- „Gewalztes' 
in irgendwelcher Weiterentwickelung die Bedeutung ,Kot” erhielt. 
Eher ware denkbar, dad die Aussprache tz,  l',^a an die Stelle einer 
altern getreten ist, welche die Bedeutung ,kot" oder „die Kotigen" 
zum Ausdruck gebracht hatte. 

Von den drei Steilen , wo 	p4̀  vorkommt, gehoren 	zwei im 
Plur. 4':3 	dem Ezechiel an (c. 4, 12. 15), 	die dritte , 	i'D', 	dem -,-, 

1) Vgl. Olshausen, Hebr. Sprache § 186b; Ewald, Iiebr. Sprache § 156a; 
Stade, Grammatik § 228; J. Barth, Die Nominalbildung in den semit. Sprachen 
S. 155 f. 	 2) Barth S. 53. 

3) Wahrscheinlich ist auch die Punktation der wirklichen oder doch ver- 
meintlichen Gottesnamen rtivp und 11', 	Am. 5, 26 nach derselben Analogie 
gebildet, so Torrey, On the text of Amos V, 26 etc., Journal of Biblical Litera-
ture, Bd. XIII, 1894 S. 61f. 
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Buche Hiob (c. 20, 7). 	Das Wort VF 	kommt einmal im Singular 
vor , 1 Ron. 14, 10 , und einmal im Plur. trYvi , Zeph. 1, 17. 	Die 
Bedeutung ist bier nicht ganz so zweifellos wie fur ba. Es konnte 
nach dem Zusammenhang an beiden Stellen „Kehriche bedeuten ; 
aber auch die Bedeutung „Kot" paBt beide Male. 	Im Konigsbuch 
ist vom Wegwerfen oder auch Verbrennen ("171`r.r.,, 	!=7) des b'~:r 
bis zu seiner Beseitigung die Rede, urn vollige Vernichtung bildlich 
zu bezeichnen. 	Das 	„Verbrennen“ 	kOnnte 	sich beziehen auf die 
arabisch-palastinische Sitte , 	die Fladen von Rindermist als Brenn- 
material zu benfltzen.1) Das arabische gella als Bezeichnung dieses 
Brennmaterials 2) scheint dem hebraischen 7e zu entsprechen , das 
demnach wohi als eM altes Wort anzusehen sein wird.3) 

Eine 	Bezeichnung 	der 	Gotzen 	als 	der 	Kotigen ware 	dem 
Geschmack des Alten Testamentes, namentlich dem Ezechiels, wohi 
angemessen , 	wobei 	noch 	ins 	Gewicht 	fallt , 	da.0 	das 	Wort 	-,'2';irl 
gerade von Ezechiel gebraucht wird. 	Man vergleiche das schon 
erwahnte talmudische 	‘.c.( „Mist' und bry „misten" als Bezeich- 
nung fur das Gotzenopfer, womit vielleicht die Umwandlung des 
Gottesnamens =1.=r bv= in 	-!=T 13, .13seittVotik zusammenhangt. 

Fiir diese Bedeutung 	von tr,b*A 	lai3t 	sich geltend machen, 
daB bei Ezechiel neunmal von der Verunreinigung (tvzu) durch die 
Gillulim die Rede ist (c. 20, 7. 18. 31 ; 22, 3 f.; 23, 7. 30; 36, 18 ; 
37, 23). 	Aber 	diese 	Ausdrucksweise 	ist 	doch 	keineswegs 	ent- 
scheidend, da der Gotzendienst iiberhaupt, auch wo nicht die Gillulim 
genannt werden , als verunreinigend gilt. 	Jer. 2, 23 ist von Ver- 
unreinigung (vittnr.n) 	durch das Wandeln hinter den Baalen her 
die Rede , und Hos. 5 , 3 ; 6, 10 ist „Verunreinigung" parallel mit 
„Hurerei", ohne Erwahnung eines Gotzennamens , Bezeichnung fur 
die Abgotterei. 	Der Verunreinigung durch die Gillulim entspricht 

1) So Franz Delitzsch zu Hiob 20, 7. 
2) Wetzstein in Franz Delitzschs Job 2, 1876 S. 261f. 
3) Wie /,;'t zu der Bedeutung „Kot" gekommen ist, bleibt bei Ableitung 

vein Stamme /DID 	„wiilzen" zweifelhaft. 	Schwerlich wird damit der Mistfladen 
nach seiner runden Form bezeichnet, weil das nur auf den Mist einzelner Tiere 
passen wurde. 	Eigentlich wird damit wohi der „Klumpen“ 	der Exkremente 
bezeichnet, 	wie 	sich 	aus Ez. 4, 12 zu ergeben 	scheint: 	tIt;i'c't 	rt.:4 	':,. 
LXX iv Polpirotg xozoov &vaoconivu. 	Die Bedeutung „Klumpen" konnte 
sich 	entwickelt 	haben 	aus 	der 	urspriinglichen 	„Gewitiztes, 	Gerolltes"; 	vgl. 
1:1 / 	„zusammenrollenu und e73* Ps. 139, 16 „Foetus", eigentlich „Klumpen". 
Demnach konnte auch 711 	„Walzungu -,--- „Gewitiztes" etwa eine selbstAndige 
Bildung vom Stamm in dem Sinne „Kot" sein. 	Der Anklang an r7175 ware 
dann zufiillig; das 1st aber doch wenig wahrscheinlich. 	Uberhaupt hat be 
und das, worauf mich Professor A. Fischer aufmerksam macht, sehr alte arabische 
Xi.? vielleicht mit 	',b. 	„wiilzen" 	nichts zu thun, 	da 	es einen Stamm Ll... 
dieser Bedeutung im Arabischen nicht gibt. 	Die Nomina konnen sehr wohi 
primiir sein 
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die Reinigung (ntryr.:o) von den Gillulim Ez. 36, 25; aber da13 dem 
Worte t:I.,'.:!*4 vorangestellt ist t) ,1:ittw 	zur Bezeichnung dessen, 
was durch Reinigung beseitigt werden sell, spricht eher dagegen 
als dafiir, deli Ezechiel bei 13:4.1:1',.3 an „Kot" 	dachte, da die Gtitzen 
als 	die 	„Kotigen" 	schon 	in 	nn,x-rwr.to 	einbegriffen 	sind. 	Ebenso 
ist in dem Ausdruck 1-Iri=s::in l'21‘, 	Ez. 16, 36: „deine greulichen 
Gillulim" die Ableitung von 'D* nicht 	gerade 	wahrscheinlich, da 
in einem darauf zuruckgehenden Worte die Vorstellung der rVirl, 
des „Greulichen", schon an und fur sich liegen wiirde. Da rnyin 
nicht nur vom Gotzendienst vorkommt, sondern fiir sich allein auch 
als Bezeichnung des Gotzen (2 Ktin. 23, 13), bedeutet der Ausdruck 
Ez. 16 , 36 	vielleicht: 	„die Gillulim 	deiner Grenel", 	d. h. 	deiner 
Gotzen, und kann dann so verstanden werden, deli mit t45131 bier 
Abzeichen oder Bilder der 	Gotzen gemeint 	sind. 	Cornill , Toy, 
Kraetzschmar sehen die Worte als eine Glosse an, wie mir scheint, 
ohne ausreichende Begriindung; ein Glossator wiirde schwerlich auf 
die 	sonst nicht vorkommende Verbindung 'n 45.)' 	verfallen sein, 
sondern eher geschrieben haben: in-n=v1rn i-obin. — Es lalIt sich 
also aus dem Sprachgebrauch nicht nachweisen, dali sich mit tY0)11,:i 
in noch anderer Weise als auch mit alien andern Bezeichnungen 
der Gotzen die Vorstellung der Unreinheit verbindet. 

Gegen die Kombination von /D11":1 oder einer dieser Aussprache 
zu Grunde liegenden altern Form mit 1,e als 	eine urspriingliche, 
d. h. den alttestamentlichen Schriftstellern bewate , ist, wie man 
sich auch die Kombination denken moge, eine allgemeine Einwendung 
zu machen. 	Als ein kiinstlich von V` gebildeter Spottname ware 
17''r11.! 	nicht deutlich genug fur die Bedeutung „die Kotigen", da 
von dem Stamme bbx verschiedene Worter sich ableiten, die der 
Bedeutung nach mit be nichts zu tun haben. 	Andererseits ward@ 
',*.!,* oder eine ihm zu Grunde liegende urspriingliche Form, wenn 
diesem Worte von Hause aus 	die Bedeutung „Kot" 	eignete , 	die 
Beziehung auf die Gotzen ebensowenig wie jener vermutete kiinst- 
liche Spottname hervortreten lassen. 	Das konnte nur dadurch ge- 
schehen, 	dali wie der Spottname tritl an 	;1, 	ebenso tz•I'vil,-: 1 an 
einen bekannten Gottesnamen erinnerte ;* was aber nicht der Fall 
ist. 	Die Beziehung auf die Gotzen wird erst deutlich durch die 
Analogie von ilp14. Solche lediglich auf der Punktation beruhende 
Analogie-Bildungen aber sind, wie die Aussprache von Gotzennamen 
nach 	der Vokalisation von t-lz, das Werk 	der 	Schriftgelehrten, 
nicht der lebendigen Sprache. Anders wird bei rip IL; die Beziehung 
auf die 	Gotzen von vornherein dadurch 	nahe 	gelegt , 	dali 	vlzi;. 
speziell das kultisch Unreine bezeichnet. 

5. 
Ebenso wenig oder noch weniger als die Kombination mit ',IA* 

konnen einige andere Erklarungen von t,171'n in Betracht kommen. 
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Unmoglich ist Ewalds1) Ableitung von 'zIre in einer aus dem 
Stamme 's? 	erschlossenen Bedeutung ,,verwerien“, da es nicht be- 
rechtigt ist, ',1 	und bn als „verwandt" zusammenzustellen; aller- 
dings ist Lev. 26, 30 in (1) mbn vielleicht ein Wortspiel mit 
t:,,̀,.:117 	beabsichtigt. 	Spater.  hat hwald 2) 	170,1b:4 	erklart: 	„wahr- 
scheinlich puppen (wickelkinder)" als ein „wizwort", was nicht minder 
unannehmbar ist, da 1,5 	nicht vom Wickeln der Kinder gebraucht 
wird und die Gottesbilder der alttestamentlichen Zeit nach dem, 
was fiber sie bekannt ist , kaum mit Wickelkindern zu vergleichen 
waren. 

Besser dachte Joh. Jahn 8) an eine Ableitung von 3bx in dem 
Sinne „walzen" und fand mit 17'031' 	die Gotzen 	verachtlich be- 
zeichnet als „Klotze, die man walzen kann".4) 	Daman anknupfend 
hat wohl noch richtiger Gesenius 5) 	ti+51bz 	zusammengestellt mit 
einem aramaischen Derivat des Stammes, mit ',7,  ?4 in 15.17,. 	•pt 	„lapides 
magni". 	Auch er dachte dabei an eine verachtlichre Bezeichnung 
der Gotzen, namlich als Steinblocke, 	„dei lapidei". 	Ahnlich ver- 
glich 	spater Hitzi,g 6) 	' 	„Steinhaufen“, 	meinte 	aber, 	das 	Wort 
„m6chte in dem gleich formirten CAS np Jes. 57, 13 seine Erklarung 
haben". 	Letzteres Wort hat Hitzig 7) in der Bedeutung „Haufen" 
verstanden, also — wie es scheint — hier und dort eine veracht-
liche Hinweisung auf die Menge der Gotzen finden wollen.5) 

Ich habe friiher meinerseits 9) Gesenius und Hitzig  beigestimmt 
mit der Modifikation, dal3 ich, ohne in dem Worte die Andeutung 
eines bestimmten Stoffes zu finden, es auffalite in der Bedeutung 
„Haufen, Klotz" (eigentlich „Gewalztes"), also als eine Hinweisung 
auf das unbelebte Gotzenbild.10) 

Ich habe jetzt gegen die zuletzt genannten Erklarungen ebenso 
wie gegen die alte Deutung „die Kotigen" einzuwenden, dall das 
Wort als eM kfinstlich gebildeter Spottname nicht deutlich genug 
den beabsichtigten Sinn hervortreten lassen wfirde. 

1) Geschichte 3  I, S. 170. 
2) Lehre der Bibel von Gott II, S. 264. 
3) Biblische Archtiologie, Teil III, 1805 S. 482. 
4) Zugleich dachte Jahn an „eine Anspielung auf V.7,1.1 die runden kugel-

formigen Excremente einiger Thiere". 
5) Thesaurus s. v. 1:11/?*:'; (1835). 
6) Zu Jer. 50, 2 (2. Aufl. 1866). 	7) Zu Jes. 57, 13 (1833). 
8) Entweder in dem Sinne von Gesenius oder in dem von Hitzig wird 

zu verstehen sein die An.gabe bei Furst-Ryssel, Hwb. s. v. 1,1174: „eig. Stein- 
haufe , 	-masse (in 	demselben Sinne 11111;11p Jes. 57, 13), -mal (vgl. 	end 
'p3; talro. 	Stein); aber dann als verachtlicher Ausdruck concr. Gotzenbilder, 
Abgotter". 

9) Studien I, 95. 
10) Von Dillmann zu Lev. 26, 30 akzeptiert; vgl. Kdnig, Hebr. Sprache II, 

S. 151. 
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6. 
Es mud doch wohl fur 13,',11,A oder urspriingliches trV,:: eine 

Bedeutung angenommen werden, welche die Beziehung des Wortes 
auf die Gotzen zweifellos inachte. 

Das der Herkunft nach wahrscheinlich verwandte bl bezeichnet 
den Steinhaufen, Gen. 31, 46-48 den heiligen Steinhaufen, wofiir 
der Parallelbericht v. 45 von einer ;-tin, einer heiligen Stele, redet. 
Das 	ebenfalls der Ableitung nach wohl verwandte 1,:b3:., stets mit 
dem Artikel gebraucht, 	also 	eigentlich 	als Appellativum 	zu ver- 
stehen , ist Name mehrerer Ortschaften, 	von denen eine bei Betel 
als Kultusort bekannt ist. 	Zu 	Gilgal 	am Jordan 	standen zwalf 
Steine, nach der in zweifacher Rezension erhaltenen rberlieferung 
von Josua errichtet zur Erinnerung an den Durchzug durch den 
Jordan (Jos. 4, 3 ff. 20ff.). 	Sie 	waren 	zweifellos 	nach 	ihrer ur- 
sprunglichen Bedeutung nicht Denkmaler sondern , 	wie 	wohl alle 
altpalastinischen Menhir- und Kromlechsteine, heilige Steine, Gottes-
steine, von denen eben der Ort seinen mit 1,1; zusammenhangenden 
Namen 	„der Gilgal" trug. 	Demnach werden auch an dem als 
Kultusort bekannten andern Gilgal heilige Steine gestanden haben 
und ebenso, wenn mehr als zwei Orte desselben Namens anzunehmen 
sein sollten, auch an den ubrigen. 

Ich babe erst vor kurzem den Namen Gilgal nach dem Vor-
gang Guthe's und anderer erklart in dem Sinne von „Kreis", sodas 
der heilige Steinkreis, der Kromlech, damit bezeichnet ware.') 	Es 
ist mir jetzt wahrscheinlicher,  , 	dad damit die „Zusammenrollune, 
namlich kollektivisch die „zusammengerollten" Steine , 	sei 	es des 
Haufens, sei es des Kromlechs, bezeichnet wurden, 	da das Pilpel 
des Verbums Jer. 51, 25 ,, rollen" 	oder „walzen" 	bedeutet.2) 	Das 
nahe verwandte Nomen ''D;;'?7 bezeichnet das Rad schwerlich als das 
runde, sondern eher als das'rollende.3) Eben dies b3..4 wird Ps. 77, 19 
mit Bezug auf den Donner gebraucht, indem es hier entweder den 
wirbelnden Wind bezeichnet, 	der den Donner begleitet , 	oder 	das 
Rollen des Donners selbst. 	Dad es auch hier „Rad" bedeute und 
zu verstehen sei von dem Rade des gottlichen Kriegswagens , das 
den Donner verursacht,4) halte ich bei dem Fehlen 	einer nahern 
Bestimmung zu diesem '7 7,1 fiir unwahrseheinlich. 	Dagegen be- 
zeichnen ',, i •-, und I-tir'p allerdings den Umkreis, Landstrich , also 

1) Artikel „Malsteine" in Herzog-Haucks Real-Encyklopiidie 3  XII, S. 131, 
28ff. 	Ich finds die Erklarung „Steinring?' 	zuerst bei Remd , Gesch. 	d. hell. 
Schriften Alt. Testaments 2, S. 117. 	 • 

2) Jos 5, 9 wird der Name 	1'?4 abgeleitet von 	4T'*_, 	„ich 	habo ge- 
witlzt" 	(Minalich 	„abgewitIzt 	die 	Schinach 	Agyptens" 	durch 	Vollzieltung 	der 
Beschneidung). 	Das ist nicht mehr els eM Wortspiel , 	zeigt 	aber 	doch, dad 
man bei dem Namen an das Verbum 'D"' 	in der Bedeutung „witlzen" dachte 
und nicht an eine Bedeutung „rund sein". 

3) Vgl. Ewald, Hebr. Sprache § 158b. 
4) So Baethgen zu Ps. 77, 19. 
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eigentlich das Runde. Die Bedeutung „rund sein“ fur den Stamm 
S'a in diesen und 	vielleicht noch in andern Derivaten desselben 
ist wahrscheinlich 	sekundar: das Gewalzte wird als solches zurn 
Runden.1) 	Daraus dad der Plural rib,';":::  Jos. 18, 17; 22 	 10 an- 
scheinend die selbe Ortlichkeit bezeichnei, welche sonst 	'?z" ge- 
nannt 	

ge- 
nannt wird,2) ist nicht zu schlieBen , 	dad bl'?. 	ebenfalls den Kreis 
bezeichne; 	dann 	ware 	der Plural rri'D,'” ails identisch mit diesem 
Singular auffallend. Wie ',1 den Steinhaufen und ',p,. 	eine Mehr- 
heit von Steinen bezeichnet, so ist im Biblisch-Aramaischen ''', 	in 
der Verbindung ',',-: 	Esr. 5, 8; 6, 4 Bezeichnung der Bausleine, 
speziell wie es scLeint der Quadersteine. 	Eigentlich wohl bedeutet 
1,b.r. „das Gewalzte", d. h. die Last, die gewalzt werden mud, und r  
wird deshalb, wie es scheint, zunachst von groden Steinen gebraucht ;3) 
gewid nicht wird 	damit der Stein 	als der 	„runde" 	bezeichnet,4) 
was eine zu enge , fiir den Gebrauch in Esra und ebenso auch im 
Talmudischen nicht passende Bedeutung ware. 	Das Verburn 'D.  

9, 
1) Im Neuhebritischen 	ist 17=1, im Syrischen j.1,..Name 	der Schildkriite, 

und schon ftir des Althebriiische ist diese Bedeutung anzunehmen , wie Nestle, 
ZAW. 1903 S. 133f. gezeigt hat. 	Die Schildkrote heitit so schwerlich als die 
runde, da des Rundsein doch nicht recht zutrifft; eher vielleicht bezeichnet der 
Name des Gerollte , Gewalzte im Sinne des Ungeformten , Massigen, Klumpigen 
(vgl. oben S. 407 Anm. 3). 	Schwerlich darf fiir diese Benennung der Schild- 

.. 	., 
krtite an das arabische 3....? „Decke", niimlich an 	des Schild der Schildkr3te 
als ihre Decke gedacht warden, da gull im Arabischen, worauf mich Professor 
A. Fischer aufmerksam maeht , ein Fremdwort zu sein scheint. — Die Grund- 
bedeutung von I .1,?3 	in 	der 	Verbindung von 171...:., 	als 	Priiposition 	„wegen" 
Mit sich auf verschiedene Weise vermuten, aber ohne dad ein sicherer Anhalts-
punkt zu Sudan ware, sodad fiir die Bedeutung des Stammes nichts daraus zu 
erschliden 1st. Uberhaupt ist es schwer m3glieh, die verschiedenen Anwendungen 
des Stammes b173 in 	den semitischen Dialekten auf eine gemeinsame Grund- 
bedeutung zurilckzuftihren; man wird besser darauf verzichten. 	Wie die Be- 

deutung des arabischen 3....,,.. „grol3 sein" mit den Bedeutungen zusammenhiingen 
konnte, die ftir den hebriiischen Stamm nachweisbar skid, mull dahingesteilt 
bleiben. 	Moglicherweise ist „grog sein" bier entstanden aus „gewichtig sobs, 
schwer sein" und dies aus „gewitlzt werden", namlich als eine Last, wie lin 
„groper Stein" anscheinend aus „Walzer, Last". Im Assyrischen entspricht der 
arabischen Bedeutung gallu „grog" ; daneben aber ist gallu = ,wogend" und 
gillu „Welle' von einer Bedeutung des Stammes ,rollen". — Die Bedeutungen 
„rollen, wiilzen" und ,rand sein" gehen such im Indogermanisehen in einander 
fiber. 	Neben „rota, Rad' steht litauisch rotas = „Rad" von rites = „ich 
rolle , wiilze", und von rota, 	rotula leitet sich ab rotundus (s. Fick, Vergl. 
Worterbuch 4  II, 231 f.). 	Hier 1st zweifellos die Bedeutung „rollen, wlilzen" die 
urspriingliche. 

2) S. Dillmann zu Jos. 22, 10. 
3) So Gesenius und Buhl s. v. 1,..1 . 
4) So Reckendorf, ZDMG. 42, 399. 

Bd. LVIII. 	 27 
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wird im Alten Testament speziell vom Waken groBer Steine ge- 
braucht 	(Jos. 10, 18; 	1 Sam. 14, 33). 	Da 1,311 im Talmudischen 
konkret den Stein bezeichnet und ebenso im i'almyrenischen t.t.)) 
die steinerne Stele, ist in ‘,‘:.: 	;1 'p, 	wobl nicht ein Genetivverhaltnis 
zu erkennen „Stein der Widzung", sondern 't...:. wird als Apposition 
zu 1;it 	hinzutreten: 	„Stein Walzer", d. i. Wiilzerstein. 	Nach allem 
vermute ich, dat3 r11,,17,11 in Jos. 18, 17; 22, 10 den einzelnen grofien 
Stein bezeichnet und da13 der Plural dort gebraucht wird, um die 
Mehrheit von heiligen Steinen zu bezeichnen, die sonst kollektiviseh 

genannt wird. 
Wie 	dann ri'rivl 	eine 	Bezeichnung des heiligen 	Steines ist, 

nainlich 	als 	des 	gewalzten 	oder 	grolien, 	nicht 	als 	des 	runden, 
so 	scheint 	mir 	ebenfalls 	in 	tt,'?1, 	1:1 ,1, 	eine 	Bezeichnung der 
heiligen Steine zu erkennen zu sein. 	Es 	ware 	dann 	eine andere 
Benennung der Kultus-Stelen neben der gewohnlichen mit ruin. 
Letzteres Wort bezeichnet, 	so wenigstens in spaterer Zeit bei den 
Hebraern und ebenso nnvo bei den Phoniziern, 	den ktinstlich be- 
hauenen Stein, der bei 	den Phoniziern und wohl auch bei den 
Hebraern in eine pyramidale Spitze 	auslief.1) 	Es 	imit sich etwa 
annehmen, daf3 unter den heiligen Steinen speziell Naturblocke die 
Bezeichnung n'T,'? 	oder ',‘,::,* trugen. 

Der Gottesstein durfte in der altesten Zeit von Menschenhand 
in seiner ursprtinglichen Beschaffenheit nicht verandert werden. Auf 
dieser Anschauung beruht das Gebot, die Altare Jahwes aus tin- 
behauenen 	Steinen 	zu erbauen 	(Ex. 20, 25; 	vgl. 	Deut. 27, 5f.; 
Jos. 8, 31), das hohem israelitischen Altertum angehort. 

Eine weitere Verschiedenheit im Gebrauch der Bezeichnungen 
17'.?..0? 	oder 	',.n* (DI'D':..) 	einerseits 	und 	nntn 	andererseits 	kame, 
wenn unsere Voraussetzungen richtig sind , hinzu; sie wiirde nicht 
auBer Zusammenhang stehen mit der soeben vermuteten. Mit r14*73 
bezeichnete man, wenigstens in spaterer Zeit, die eigentlichen Gedenk- 
oder Votivsteine; 	dagegen 	wiirden die Steine, 	welche man r.t.'r'n 
oder ';';f nannte, 	ausschliei3lich solcbe gewesen 	sein, 	welche 	die 
Gottheit selbst reprasentierten, 	eigentliche 	Batyle 	in 	dem 	alien 
Sinn einer Gottesbehausuna.2) Daraus wiirde sich erklaxen, &ill das 
Alto Testament tt-, ', 	als Bezeichnung der Gotzen gebraucht. 

Direkt von den heiligen Steinen auf die Gotzen 	ist ubrigens 
das Wort schwerlich ubertragen worden, sondern es wird noch eine 
verrnittelnde Bedeutring anzunehmen sein, von 	der 	weiterhin die 
Rede sein son. 

1) S. Artikel „Malsteine` 	a. a. 0., S. 133, 46 ff. 
2) Zu der antiken Vorstellung vom W ohnen des Numens in dem Steine 

vgl. den interessanten von S. 	I. 	Curtiss (Ursemitische Religion 1903 S. 92 f.) 
berichteten modernen Volksglauben , dal 3 	die Geflihrten des Propheten in dem 
Felsen von Kursi el-A.Ictitb wohnen. 
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Der bei Ezechiel und sonst im Alten Testament hohnisch ge-
meinten. Benennung der Abgotter nach ihren Steinen konnte eine 
auch von den Verehrern der heiligen Steine gebrauchte Benennung 
der Gottheit nach dem Steine zu Grunde liegen. 	Es ware das ganz 
der selbe Vorgang wie die Entstehuna

b 
 des keilschriftlich bezeugten 

„westlandischen" Gottes Ba-ai-ti-ile,,des Bectorylog bei Philo Byblius 
(vielleicht auch identisch mit dem Patriarchennamen btrrq), aus 
dem als 'mx7r, 	„Gotteshaus" 	bezeichneten heiligen Steine. 	Eine 
Analogie wiiide der Beiname „Ammudates“ fill- den Gott Elagabal 
sein , wenn er wirklich , wie J. H. Mordtmann vermutete ,') von 

oi.4..c., 	117_5 „Sallie' 	abzuleiten 	rein 	sollte.2) 	Analog ware 	auch 
der Name des Gottes Terminus. 	Wieder auf semitischem Gebiet 
ware etwas Ahnliches der Zebg MciaPazog in den Inschriften von 
Dschebel Scheich-Berekat bei Aleppo. 	Da ihm in einer Inschrift 
von dem in der Nahe gelegenen Dschebel Barischa ein ZE‘bg &oak 
zu entsprechen scheint, ist der Name wohl verstanden worden als 
r=0:1, 	d. i. hebr. 1-117? „Altar", also „Zeus Altaru,3) 	wenn auch 
vielleicht nur eine vollistiimliche Etymologie hierin zu erkennen ist.") 

Nachtraglich sehe ich, dati irl'vt‘p. mit ',1 und V7A als synonymen 
Bezeichnungen schon friiher kombiniert worden ia, doch ohne ein- 
gehendere 	Begriindung. 	Havernick 5) 	erklarte 	t1oo,9b:1 	als 	„Stein- 
denkmaler , 	Steinmassen , 	Steinhiigel" 	und verwies 	dafiir 	auf 
„Steinhaufen". 	Ebenso denkt an einen Zusammenhang mit ',:i und 
auch mit 	bl.,1 „heiliger Steinkreis" Kitte1.9 	Nach Wellbausen 7) , • 
i, scheint G il 1 u 1 (G iitze) mit 	Gelal (Stein) 	zusammenzuhangen “. 

1) ZDMG. 31, 97. 
2) Die Erklarung empflehlt sich , da Elagabal in einem Steine verehrt 

wurde , durch ihre Einfachheit vor der um ihrer Kompliziertheit willen wenig 
wahrscheinlichen von G. Hoffmann, Zeitschr. f. Assyriol. 11, 245. 247. Schwierig- 

keit macht nur die vorausgesetzte Form 	:1".7,111'5, '6,1,..6.n, 	die m. W. nicht 
nachzuweisen ist. Auch palmyrenisch nur Ninv, 1,117z. — Solite etwa in 
dem 1171.r der Wolken- und Feuersitule bei J und E Ex. 13, 21f.; 33, 9f. eine 
site Bezeichnung der heiligen Steinsiiule stecken , in der die Gottheit wohnt? 
also eine Kombination des Steindienstes mit der Verehrung des Gewittergottes, 
der in Wolke und Feuer gegenwiirtig ist. 	Die „Siiule" 1st nicht eine nahe- 
liegende Erscheinungsform gerade ftir die Wolke oder das Feuer, ist also doch 
wohl aus einem von diesen Offenbarungsweisen des Gewittergottes verschiedenen 
Gebiet entlehnt (Richt. 20, 40; Joe. 3, 3; Hohesl. 3, 6 ist die Sallie andersartig). 
Auch die beiden ehernen Siiulen des Salomonischen Tempels, 	Nachbildungen 
der heiligen Siiulen in den phonizischen Tempeln, warden mit Tits,  bezeichnet 
1 Mit. 7, 15 ff. 

3) So Clermont-Ganneau , 	Recueil d'Areheologie orientale Bd. IV, 1901 
S. 	1641. 

4) So Lidzbarski, Ephemeris II, 81 nach Isidore Levy; vgl. G. Hoffmann 
A. a. O., 246f. 

5) Zu Ez. 6, 4 [1843). 	 6) Zu 1K5n. 15, 12 [1900). 
7) Israelitische u. jiidische Geschichte 2, 1895 S. 93 (in Ausg. 1 nicht, auch 

in Ausg. 5, 1904, so vie! ich sehe — S. 99 — nicht). 
21* 
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Wie er das meint, zeigt seine Vergleichung mit der manditischen 
Benennung der Damonen als Iggura „der heilige Steinhaufe". Daran 
ankniipfend meint Buh1, 2) da13 cr',11” „vielleicht Weiterbildung von 
:1" sei — letzteres ist, wie mir scheint, kaum anzunehmen; eher 

ist 	,,,,,:,. oder ein dieser masoretischen Form zu Grande liegendes 
anderS 	ausgesprochenes 	Nomen, 	so 	wie 	bb;, 	anzusehen als eine 
selbstandige Bildung direkt vom Stamme. — Auf dem von den 
eben Genannten eingeschlagenen Wege war schon Venema,2) der 
1,Y,Y1' als „lapis voluminosus seu status ex lapide magnae molis in 
formam humanam effigiata" auffaf3te. 

Man wende nicht gegen die Beziehung des Wortes trbibi auf 
die heiligen Steine den Umstand 	ein , 	da13 	sich 	eine direkte An- 
wendung des Wortes auf die 	heiligen Steine 	nicht vorfinde, data 
diese immer nur mit :-.91n bezeichnet werden und das Wort 1:1,'n):. 
oder 5•Obbx uberhaupt erst in der nachdeuteronomischen Literatur 
auftaucht. 	Dagegen ist einmal zu bemerken, 	da13 	fur 	das mit 
trbibz gewii der AbleitAng nach verwandte rib.0?!; in Jos. 18, 17; 
22, 10 allerdings eine Anwendung auf die 	heiligen Steine vorzu- 
liegen 	scheint. 	Ferner 	ist 	das 	Fehlen 	einer 	direkten 	Beziebung 
von tri'yib 	auf die heiligen Steine kaum auffallend. 	Die altheiligen 
Steine der Hebraer werden in 	der Darstellung der alttestament- 
lichen Erzahler alle umgedeutet in Denkmaler , die 	von Menschen 
errichtet worden seien zur Erinnerung an ein bestimmtes Erei,gnis.3) 
Far solche Denkmaler brauchte man am passendsten den Namen 
1-9*.'77, wie fur das Aufrichten dieser Steine iiar7 gebraucht wird. 
Wo in andern Stellen des Alten Testamentes ausdriicklich von Kultus-
steinen die Rede ist, kommen ebenfalls nur solche in Betracht, die 
von Menschen aufgestellt waren ; 	es 	wird 	dabei 	durchweg oder 
doch zumeist an Stelen zu denken sein, 	die eine kiinstliche Form 
erhalten hatten. Auch fur diese Stelen war die Bezeichnung r•yun 
die geeignetere; sie war ebenso in verwandten Dialekten gerauch.- 
lich. Die heiligen Steine kommen im Alten Testament, ausdriicklich 
als 	solche, fast : ausschlieBlich in der Polemik der spatern Gesetz- 
geber 	(seit dem Deuteronomium) und Propheten (vielleicht schon 
seit Micha , wenn namlich Mich. 5, 12 ihm angehort) und der von 
beiden 	beeinflu6ten 	Geschichtschreiber vor. 	Zerbrochen 	oder be- 
seitigt werden konnten nur die von Menschenhand 	aufgerichteten 
Masseben , 	nicht die Felsblocke. 	Deshalb kommen 	diese 	in der 
Polemik nicht weiter zur Geltung und werden lediglich umgedeutet. 

An mehreren alttestamentlichen Stellen ist die Rede von einer 
:-0,:,i-r4 'pz;,!, wo anscheinend an einen heiligen Naturblock zu denken 
1st 	(1 Sam. 6, 14; 	2 Sam. 20 , 8 ; 	vgl. 	Dent. 27 , 2 ; 	Jos. 24 , 26; 

1) In Gesenius' Handworterbuehl3, 1899 s. v. W/Viti):,;; in Aufl. 12: „viell. 
Weiterbildung von b;,:". 

2) Zu Ez. 6, 5 [1790]. 
3) S. Artikel „Malsteine" a. a. O., S. 131 f. 
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1 Sam. 14, 33). 	Die Bezeichnung m').i"Q. '1 ;1 entspricht dem arama- 
ischen und neuhebraischen '''F. 	„Walzer, groBer Stein". 	Es ist zu 
beachten, daB 1 Sam. 14, 33 Saul von der Aufrichtung einer izti 
r*-1-1 	als Opferstein sagt 	^p, 	... n17.3 *i; 	dieser heilige Stein 
wird also „gewalzt“, ist somit das, was im Aramaischen 1,'_F4 genannt 
wird. 	Vielleicht ist durch die unverfangliche Benennung mit lzti 
t-tbli 	eine ursprangliche mit ''',1* verdrangt worden. 	Dies Wort 
wurde etwa im illegalen Kultus als Terminus technicus angewandt 
und war dadurch anstoBig geworden. 	An ein eigentliches Kultus- 
objekt sollte bei 	dem umschreibenden Ausdruck r;1`; 	1=t,t nicht 
mehr gedacht werden. 

Im Alten Testament ist demnach, 	nicbt 	ohne Absicht der 
Schriftsteller, von 	den 	als Gottessteine 	angesehenen Natursteinen, 
die man nach unserer Vermutung tz,', 	nannte, iiberhaupt nicht 
oder doch nur in verhallter Weise die Rede, abgesehen von dem 
als Ortsname verwendeten ri*4':•,.. 	Es lag 	also keine Gelegenheit 
vor, das Wort t-bbz in diesem Sinn anzuwenden. 

Wohl aber haben wir weiter im alttestamentlichen Sprach- 
gebrauch eine Anwendung des Wortes DI?;:lt-: 	zu erkennen, welche 
sich am einfachsten aus der Bedeutung „Gottesstein" ableiten laBt. 

7. 
In Lev. 26, 30, wo die Drohung ausgesprochen wird , daB die 

Leichname der ungehorsamen Israeliten auf die Leichname ihrer 
❑rb1bx gelegt werden sollen 

	

	scheint noch die Anschauung durch- , 
sichtig zu sein, 	daB 	das Wort speziell die 	Bilder oder Zeichen 
der Abgotter benennt , deren Trammer sich als Leichen vorstellen 
lieBen. 	An die heiligen Steine ist hier allerdings kaum gedacht; 
mit den Gillulim, die hier als drittes neben den Bamot und Cham-
manim genannt werden, sind anscheinend die Gotzen selbst, naralich 
in ihren Bildern, gemeint im Unterschied von den ihrer Verehrung 
dienenden Bamot und Chammanim. Ebenso liegt es in der Parallel-
stelle Ez. 6, 4, und such Ez. 6, 6 scheinen die Gillulim Gotzenbilder 
zu sein; denn nachdem hier zuerst allgemein von den Bamot die 
Rede war, wird dann paarweise gehandelt als von ihrem Zubehor 
von den Altaren und den Gillulim, den Chammanim und den Bild-
werken (wiprp), die Gillulim scheinen also etwas den Bildwerken 
Entsprechendes zu 	sein. 	Die 	Gillulim 	selbst werden einmal bei 
Ezechiel , c. 22, 3 f., 	geradezu dargestellt als etwas , 	das man ge- 
macht babe (nius); 	ebenso sonst nur noch 1 Kan. 15, 12. 	Urn 
Steinblocke handelt es sich also hier nicht. 	Deut. 29, 16 ist sogar 
von den Schikkusim und Gillulim nicht nur aus Stein sondern 
such aus Holz, Silber und Gold die Rede. 

Immerhin ist es fiir die ursprungliche Bedeutung des Wortes 
wichtig, daB es an diesen Stellen deutlich die konkreten Abzeichen 
der Gutter benennt. 	Dies 	waren zweifellos in 	der altesten Zeit 
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die heiligen Steine, erst spater die Gotterbilder,  , wie man noch in 
der Hadad-Statue von Sendschirli deutlich die Entwickelung der 
Statue aus der Stele beobachten kann. 	In den Sendschirli-Inschriften 
wird das steinerne Bild 	des Gottes Hadad und das des Konigs 
Panammu geradezu mit =t) bezeichnet, dein selben Worte, welches 
im Phonizischen von 	der Votiv-Stele 	gebraucht wird. 	So ist es 
sehr wahrscheinlich , 	da6 	auch 	sonst noch eiue Bezeichnung des 
Gottessteines in spaterer Zeit als die des Gottesbildes diente. 

Nach jenen Anwendungen des Wortes n4blbz ist es naheliegend, 
die alteste Ubersetzung in LXX mit frecula als auf alter Tradition 
b eruh end anzusehen. 

Der spate Verfasser von Jer. 50, 2 allerdings ist sich vielleicht 
der Bedeutung „Gotterbilder" fur triblbl nicht bewuftt gewesen, da 
er die Gillulim neben den t-.141r.st  nennt, worunter stets die Bilder zu 
verstehen 	sind ; 	aber die Nebeneinanderstellung laLit sich auch als 
synonymer Parallelismus auffassen. 

Auch die Aussage , 	da6 die Gillulim zerbrochen werden — 
1-1=3: —, die einmal Ez. 6, 6 vorkommt, bezieht sich auf .GOtzen-
bilder oder -saulen, nicht auf eigentliche Gottessteine, Menhir-Steine, 
die kaum zerbrochen werden konnten. Aber die Menhir-Steine und 
die heiligen Stelen scheinen nicht immer unterschieden und auch 
jene mit r-i...747: und den entsprechenden Wortern der verwandten 
Dialekte bezeichnet zu werden (Gen. 28 , 18 ; 31, 45 ; 	vgl. ZDMG. 
57, 830). 	Deshalb mag es fur einen Zusammenhang der Gillulim 
mit den Masseben Beachtung verdienen, dab, jenem 1'i3 z3: Ez. 6, 6 
entsprechend, -Int der stehende Ausdruck ist fur das Zertriimmern 
der Masseben (Ex. 23, 24; 34, 13; Deut. 7, 5; 12, 3; 2 Min. 18, 4; 
23 , 14; Jer. 43 , 13; 2 Chron. 14, 2 ; 31, 1) und einmal vorkommt 
fur 	das 	Zertriimmern 	der 	als 	trivrT 	bezeichneten 	Gottessaulen 
(Ez. 6 , 4). 	Dai3 nzt 2 Chron. 34 , 4 auch von der Zerstorung der 
Ascheren, die aus Holz waren, der tr‘ ,ore, und der Gul3bilder (r.:i=, 
gebraucht wird, will nicht viel besagen, da der Chronist elle diese 
Namen der Gotzenbilder durcheinander wirft. 	Aber schon in der 
exilischen Stelle Jes. 21, 9 wird .7n.t:3 gesagt von den 10-,'?4.7:, worunter 
urspriinglich 	holzerne , 	spater 	auch 	gegossene 	Bilder • verstanden 
wurden. 	Bo ist allerdings 	das vnnt: bei Ezechiel 	in 	seiner 	ein- 
maligen Anwendung auf die Gillulim kein sicherer Hinweis daftir, 
daft dabei gerade an steinerne Gotteszeichen zu denken sei. 

Wohl aber scheint in der Aufzahlung 2 lion. 23, 24 noch durch- 
sichtig zu sein , dab 	17.0p4 nicht von Hause 	aus allgemeine Be- 
zeichnung der Gotzen war; wie rivpui, sondern eine spezielle Art • 
der Abgotter bezeichnete : es werden hier aufgezahlt als von Josia 
entfernt „die Obot, die Jideonim , die Teraphim , die Gillulim und 
alle Schikkusim" ; tobbz steht hier also 	auf einer Linie mit den 
vorher genannten einzelnen 	Formen 	der 	Abgotterei , 	und 	diese 
werden erst durch das. „und elle Schikkusim" 	abgeschlossen als 
durch eine Bezeichnung der Abgotter tiberhaupt. 	Am natiirlichsten 
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wird man auch hier neben den Teraphim, den Penatenbildern, fur 
io.0?‘3 an eine Bezeichnung eines die Gottheit darstellenden Gegen-
standes zu denken haben. 

Das Wort tv, 	scheint also zur Bezeichnung der Gotzen ge- 
worden zu sein nicht direkt aus seiner von uns angenommenen 
Grundbedeutung „groBer Stein" fiir den Gottesstein, sondern durch 
Vermittelung der Bedeutung „Gottesbild". 	Wie die Verwendung 
der Bezeichnung des heiligen Steines (''',*) als Gotzenname durch 
die oben besprochene Identifizierung des heiligen Steines mit der 
Gottheit, 	die in augeralttestamentlichen Vorstellungen nachweisbar 
ist, nahe gelegt werden konnte, so ist vielleicht such der mit jener 
Verwendung zusammenfallende Gebrauch einer Bezeichnung fur die 
Gotzenbilder (o,',) 	als Gotzenname 	dutch die Anschauung 	der 
Bilderverehrer selbst veranlafit zu 	denken. 	In den Keilinschriften 
finden 	sich Stellen, 	„an 	denen ,satinu ,Bild` auf dem Punkte zu 
stehen scheint, direkt als Gottesname gebraucht zu werden".1) Hier-
her oder sonst zu dem Gebrauch der Namen fiir die heiligen Steine 
als GoAtesnamen wiirde der assyrische, 	vielleicht aber aus 	einem 
nichtsemitischen Worte gebildete , Gottesname 	nu oder U. 	ge- 
horen, wenn er wirklich, wie P. Jensen vermutet 2), „Diorit" bedeutet. 
Gemeint kann dann damit nur sein entweder der aus Diorit be- 
stehende heilige Steinblock 	oder, da bei diesem 	die Bezeichnung 
der Steinart auffallend witre, eher die aus Diorit hergestellte Gottes-
statue — letzteres urn so wahrscheinlicher deshalb, weil der Stein 
tail (worauf mich Jensen weiter aufmerksam macht 8)) in den In-
schriften von Telloh vorkommt als das Material fur Statuen. 

Die Verwendung der Bezeichnung des Gottesbildes als Gottes-
name beruht auf der Identifizierung des Bildes mit der Gottheit. 
Nicht erst die alttestamentlichen Propheten haben im Kampfe mit 
dem Heidentum diese Identifizierung vollzogen ,4) 	sondern sie und, 
ihnen nachfolgend, andere alttestamentliche Schriftsteller haben sich 
in 	dieser Identifizierung eine Anschauung angeeignet , welche im 
Heidentum vielfach verbreitet war und von da aus noch im Bilder-
dienst innerhalb der christlichen Kirche nachgewirkt hat, nur dal3 
die volkstiimliche Anschauung das Bild als belebt,5) die Propheten 
die Gotter als leblose Bilder denken. 

1) Zimmern in Schraders Keilinschr. u. d. Alte Test.3, S. 476. 	Ob tInt , 
das in den Inschriften von Teima im wusten Arabien als Gottesname vorkommt 
und sich anscheinend auch 	als 	phtinizischer Gottesname 	rekonstruieren 	hi& 
(Baethgen, Beitritge zur semit. Religionsgesch. S. 57, 80 f.; G. Hoffmann, Zeitschr. 
f. Assyriol. 11, 244 f.), 	das „Bild" 	als Gottheit bezeichnet oder etwa bedeutet 
„der Dunkle" (vielleicht vom Planeten Saturn gemeint, s. Zimmern a. a. 0., 
S. 475), mul3 zuntichst dahingestellt bleiben. 

2) In meinem Artikel „Edom" in Herzog-Haucks RE.3  V, S. 166, 23ff. 
3) Daneben allerdings auch darauf, deli u.sr27 zugleich Name ist fiir einen 

Baum mit hartem Holz. 	 4) S. meine Studien 1, 79f. 
5) S. viele Beispiele 	aus iiltester und neuerer Zeit fiir den Glauben 	an 

ein Belebtsein von Gotter- und Heiligen-Statuen bei L. Radermacher, Aus Lucian 
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Nach den oben angefiihrten Stellen ist das Eine zweifellos, dad 
mit C7,b-b3 speziell die Bilder der „andern" Gutter bezeichnet wurden. 
Das Wort kann aber keinenfalls, wie es bei der andern Bezeichnung 
ftir 	die Gotzenbilder 	trz..=7 	der Fall 	ist, 	von Hause 	aus „Bild" 
bedeuten; 	denn von der Bedeutung des hebraischen Stammes ',b) 
„walzen, rollena (oder auch von der Bedeutung „rund sein", wenn 
man sie annehmen wollte) kommt man auf keinem direkten Wege 
zu der Bedeutung „Bild". 	Es mud also dieser eine andere voran- 
gegangen sein, aus der sie entstehen konnte. 	Als das vorausgehende 
Moment ware nach unserer Darstellung die I3ezeichnung des heiligen 
Steines zu erkennen. 

__ 	- - Im 	Arabischen bezeichnen 	die Worter 	••• 	und 	• 	(6-2 cr'3 	*"."' 	0 
eigentlich 1) das Geschnitzte) zunachst das Bild, namlieh das Gottes- 
bild, und dann ganz allgemein den Gotzen.2) 	Hier findet sich also 
eine genaue Parallele 	zu 	der 	fiir 	das 	alttestamentliche m.,b•I 	an 
zweiter Stelle angenommenen Bedeutungsentwickelung. 

• 
8. 

Die oben erwahnte palmyrenische Bilinguis, der schon oft er-
klarte vo.tiog relunazeig voin Jahre 448 der Seleucidischen Ara, d. i. 
137 n. Chr.,8) 	bietet 	den 	bis jetzt 	einzigen Beleg 	fur das Wort 
ti.';',::, im Palmyrenischen. 	Im griechischenTexte steht dafiir triiizn 
A,vairri. 	Der griechische 	Text 	der Einleitung der 	Inschrift, der 
dem palmyrenischen voransteht, ist als das Original, der palmyre- 
nische 	als 	die tibersetzung 	anzusehen. 	In dem griechischen wird 
Z. 11 angegeben , das das durch palmyrenischen Senatskonsult be-
scblossene Steuergesetz geschrieben werden soil saint dein alten Gesetz 
gv civilly lt*tvi,7 r 	crijari avrticebg rtlee[oil itept.civov P/IBALEIPH, 
und 	entsprechend bietet 	der 	palmyrenische Text Z. 9 f. 11 tvb.b.3 
trobti=1 ni Llbz,t-i '=p',. 	Also die Inschrift wurde angebracht auf 
einer Gr4.3.n itt*illn oder t•211, . 

tTber die Beschaffenheit des Steines bin ich informiert zunachst 
durch freundliche briefliche Mitteilungen von Professor Euting, der 
im August 1883 zusammen mit Huber das Denkmal ausgraben lies, 
aber nur die Erlaubnis erhielt, 	die Vorderseite 	mit 	der Inschrift 
soweit blazulegen, bis die Schrift sichtbar wurde. 	Er 	schreibt 

Liigenfreund , in der „Festschrift Theodor Gomperz dargebracht" 1902 S. 197 
—202; vgl. such Studien 1, 80. 

1) S. Noldeke, ZDMG. 40, 733 f. 
2) S. Wellhausen, Iteste arabischen Heidentums 2, S. 102. 	Die Frage der 

- 	- 
Entlehnung, die fiir (4....i,...0 von Fraankel, Die aramiiisehen Fremdworter im Ara- 
bisehen 1886 S. 273 und Wellhausen bejaht, von 13. H. Muller, Wien. Zeitschr. 
f. d. Runde d. Morgan!. 1887 S. 30 verneint wird, kommt hier nicht in Betracht. 

3) S. die im Jahr 1882 von dem Fiirsten Abamelek-Lazarew 	entdeckte 
Inschrift und die Literatur dariiber bei Lidzbarski, Nordsemit. Epigraphik S. 463ff. 
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mir unter dem 29. Nov. 1903: Jai hatte den Eindruck, daB der 
Stein mit Rucksicht auf seine vollkommen wagrechte Lage sich in 
situ befinde , 	und kann mir auch heute nur 	denken , 	dat3 	er bei 
einer Lange von etwa 5 Metern und einer Rohe von 2 Metern 
nicht aus einer dunnen Platte bestehen kann , sondern mindestens 
80 cm dick sein miiiite. 	Bei der standigen tberwachunc,  war eine 
spezielle Untersuchung nach 	dieser Richtung ausgeschlossen. . . . 
Die viereckigen Locher, welche in Feld 1 und Feld 4 hineingeschlagen 
worden sind, betrachte ich als Diibel-Locher,  , zum Zweck , Ober 
Feld 1 und Feld 4 (oder gar fiber Feld 1 bis Feld 4) eine neue, 
mit Zapfen einzulassende Holz- oder Bronzetafel zu befestigen, die 
einen jiingeren , den alien Steuersatz ungiiltig machenden Tarif zu 
tragen hatte." 

Diese Angaben werden , was die Vermutung fiber die Dicke 
des Steines betrifft, etwas modifiziert durch eine genaue Beschreibung, 
the mir Professor Paul von Kokowzoff in St. Petersburg unter dem 
1/14. Marz und 11/24. Marz 1904 gfitiast zur Verfiigung gestellt 
bat. 	Et bat den Stein, 	der sich seit c'kurzent 	als Geschenk des 
Sultans in St. Petersburg befindet und in der kaiserlichen Ermitage 
semen Platz erhalten soll, auf meine Bitte hin sorgfaltig untersucht 
und selbst gemessen. 	Ich gebe auch seine Beschreibung, obgleich 
einzelne ihrer Angaben caber den Rahmen 	meiner Untersuchung 
hinausliegen , vollstandig wieder,  , weil sie neu und fur die Beur-
teilung des wichtigen Denkmals iiberhaupt von Wert ist: „Die In-
schrift befindet sich auf einem graen Monolith. Seine gauze line 
betru„cr bei der Ausgrabung 2,40 Meter. 	Diese Angabe ist mit- 
geteilt von Herrn Th. Usspenski in den Nachrichten des Russischen 
Archaologischen Instituts in Konstantinopel, Bd. VII, 1902 S. 122. 
Die Mafie des Steines sind im Querschnitt folgende1): 

1. a b = 0,260-0,265 m 
a 	b 	2. c d— 0,475-0,480 m 

3. a c (die beschriebene Flache) = urspriinglich 2,40 m, 
jetzt beinahe 2 m. 

„Die urspriingliche Hobe des Steines in seinen ver- 
schiedenen 	Teilen ist jetzt leider direkt nicht mehr 
zu ermitteln , 	da wegen der ungeheuern Schwere des 
Steines 	der 	nicht 	beschriebene 	untere Teil mit aller 
Vorsicht , 	urn die Inschrift nicht zu bescbadicien , 	ab- 
gesagt worden ist. 	Dagegen ist der hintere °Teil des 
Steines, wie ich mich iiberzeugen konnte , unversehrt 
geblieben. Wie sick bei der Ausgrabung herausgestellt 
hat, stand das Denkmal ganz frei, ohne Sockel, auf dem 

d 	Lehmboden, indem eine Anzahl untergelegter langlicher 
Steinstutzen es verhinderte, nach vorne zu fallen, wahrend 

1) In der Figur ist die Dicke des Steines zu gra im VerhAltnis zur 
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seine groBere Dicke am untern Rand ein Umfallen 	nach riick. 
warts 	nicht 	zuliell. 	Da 	der Stein 	also 	ganz 	frei 	auf der Stralle 
von Palmyra stand, konnte er mit vollem Recht in der griechischen 
Inschrift als Grik lvalvil bezeichnet werden. 	Wie der obere Teil 
des Denkmals urspriinglich aussah, ist jetzt nicht mehr zu ersehen. 
Bei der ungleichen Hobe der obern Rander der versehiedenen Teile 
des Steines ist es denkbar, dal 3 er einstmals von einem kunstlerisch 
verzierten Karnies bekront war. 	Es sind aber in 	dieser Hinsicht 
nur Vermutungen maglich.“ 

Man konnte, von dieser Beschreibung absehend, zunachst zweifel-
haft sein, ob dieser einzelne Stein mit dem avOn der Inschrift be- 
zeichnet werden soli, 	ob er nicht etwa zu dem Fundament einer 
groBen darauf aufgebauten Samle gehOrte und dann eben diese, nicht 
der noch jetzt vorhandene einzelne Stein, mit Griitn und t-tY,:i be- 
zeichnet ware.1) 	Das 	ist 	aber schon 	ausgeschlossen , nicht zwar 
durch den Wortlaut des palmyrenischen, wohl aber durch den des 
griechischen Textes. 	Ware von der Anbringung der Inschrift auf 
einer bestimmten an der angegebenen Stelle vorhandenen Saule die 
Rede , so mal3te 	es , 	wie ich mir von einem Gracisten bestatigen 
lasse, doch wohl lauten: iv rri GrriAli it,aini rfi 01;0/. 	Was wirk- 
lich dasteht: lv errk Xvaivii rfl (Ana liege sich etwa so verstehen, 
dali der Tarif geschrieben werden soil auf eine 	6rribi 	von Stein, 
und zwar soil als Material beniitzt werden diejenige cryrjati, welche 
sich gegeniiber dem Tempel Rabaseire befindet. Ein dazu geeigneter 
Stein ware dann schon vor dem Beschluf3 	des Senates an dem 
betreffenden Platze vorhanden gewesen, 	wie 	auch 	der palmyre- 
nische Text mit seinem b=pb ii voraussetzen konnte : 	„auf dem 
(N)V,, welcher gegenaber —". 	Unbedingt schlief3t die von Herrn 
v. Kokowzoff gegebene Beschreibung des Steines mit dessen ver-
schiedenen Mallen der Dicke und der Art seiner Aufstellung aus, 
dal er eine Platte an einer Saulenbasis gewesen ware. 	Der Stein 
hat fiir sich allein frei dagestanden, und es kann keinem Zweifel 
unterliegen, dal eben der Stein von 5 Metern Lange und 2 Metern 
Hiihe die ar42,71 oder rebbz reprasentiert. 

Nach den Angaben des Herrn v. Kokowzoff ist dieser Stein 
keinenfalls ein abgeschliffener Felsblock, der an dem von der Natur 
gegebenen Standort sich befand, sondern eine von Menschenhand 
aufgerichtete Steinplatte. 	Wenn man nicht annehmen will, wozu 
keine Veranlassung vorliegt, dali der Stein vor dem Steuertarif eine 
andere Inschrift trug, die abgeschliffen worden ware, urn dem Tarif 
Platz zu machen, so bleibt, wie mir scheint, nichts anderes iibrig, 
als den Ausdruck rf? An/ Ccruxeils.  (b=p1, -ii) trotz des Artikels zu 

1) Eine Stele mit einer Basis von den H6he- und Lange-Dimensionen des 
palmyrenischen Steines konnte wohl angenommen werden. Die Matle der Basen 
der beiden in Petra befindlichen pyramidalen &Wien schwanken zwischen 1,83 
und 3,65 Metern (G. L. Robinson, Mittheil. u. Nachr. d. Deutschen Pal.-Vereins 
1901 S. 24). 
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verstehen in dem Sinne: 	„(eine steinerne Stele,) welche ihren Platz 
haben soil gegeniiber". 	Der Stein scheint also 	erst fur die Ver- 
offentlichung des Steuertarifs aufgestellt worden zu sein, nicht etwa 
— was fur die Auffassuna der Bedeutung des Wortes tzbbx wichtig 
sein konnte — schon frilher zu einem andern Zweck an der Stelle 
dem Tempel gegenuber gestanden zu haben. 

Der Verfasser des palmyrenischen Textes, der fur o'nikri Lalyn 
setzte ti',', war sich bei der sonstigen genauen tbereinstimmung 
beider Texte gewil3 dessen bewuBt, dai3 man nicht jeden graen 
Stein etbb.., nannte, sondern speziell einen Stein, der sich als 0.D on  
bezeichnen lied. 	Esr. 5, 8; 6, 4 werden. Bausteine (im Unterschied 
von Bauholz) nicht schlechtweg mit 	57 	bezeichnet, sondern mit 
',5, 3 in. Das Wort biz driickt also jeClenfalls hier im Aramaischen 
und wahrscheinlich auch dort im Palmyrenischen eine besondere 
Beschaffenheit eines Steines aus. 	Erst im talmudischen Hebraisch 
und 	ebenso 	im Manditischen 	bezeichnet 	 .'7..‘1!, 	ganz allgemein einen 
Stein.1) 

Die LXX hat fur -1, 	'pt.; Esr. (3 5, 8 Alawg ixhxzorg; 	6, 4 
(66(zot) Alatvoc (A•110wot %ea-rata, L [661.tovg] Latvoyg xeceraiovg) 
und Esr. a 6, 9 = Hebr. 5, 8 Alacov 	visriiiv (xal) zavrElliiy; 6, 25 
= 	Hebr. 6, 4 	(661),coy) 	Lail/coy 	vcsretiy. 	Die 	Zusidze 	ildErroig, 
xeccrectot, navreiciw beruhen wohl nicht auf irgendwelcher Etymo-
logie, sondern nur darauf, dal3 man unter bbx pti groBe SteMe 
verstand. 	Auch der Zusatz 	•I;(:Prtii ist 	schwerlich mit Gesenius 2) 
etymologiseh zu rechtfertigen und auf 	eine Ableitung 	von ;s21,... 
„glilttee zuriickzufiihren, da hebrilisches rsbz und aramkisches ben 
in dieser Bedeutung nicht vorkommen. 	Sie liegt allerdings dem 
alttestamentlichen l'i,1 	„Tafel", d. i. das „Geglattete", zu Grunde; 
aber es ist nicht wahrscheinlich, dad der griechische tbersetzer in 
Esr. a diese Bedeutung des Nomens erkannt und 1,1,. damit kom- 
biniert hat. 	Eher hielt 	er sich lediglich an den SPiachgebrauch, 
der wohl wirklich mit ''' 	„polierte" oder uberhaupt bearbeitete 
Steins bezeichnete. 	In 	dein Zusammenhang der Esra-Stellen wird 
an Quadersteine zu denken sein. 	Ebenso setzt die Identitat von 
tebbx und arrk at&t'i 	in der Bilinguis voraus, dad man unter 
tsbbz einen bearbeiteten Stein verstand. 	Einen etymoloaischen An- 
haltspunkt hat diese Bedeutung nicht. 	Sie wird lediglich aus einer 
Wandlung im Sprachgebrauch zu erklaren sein. 

Im Palmyrenischen wurde anscheinend tzbbx synonym gebraucht 

1) Reckendorf und Noldeke, ZDMG. 42, 399. Mit 1,/p wird im Talmudischen 
such ein „KOrnchen" Salz bezeiehnet (Jac. Levy, Neuhebr. Wb. s. v.); das ist 
wohl nicht von einer Bedeutung „Kugel" abzuleiten (also „Kiigelchen"), sondern 

o 	, 
aus dem „Stein" wurde ein „Steinchen , Kornehen". 	Ob im Syrischen 
„Welle" such die Bedeutung „Stein" hat, ist zweifelhaft, s. R. Payne-Smith s. v. 

2) Thesaurus s. v. biz. 
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mit 	t4=itn, 	dem palmyrenischen 	Pendant 	fur bebraisches rlivp, 
das am meisten dem griechischen arljA/i entsprechen wurde. 	I,XX 
gebraucht artikri fin. :-;;q.x.+, und in der phonizischen Kranzinschrift 
vom Piraus steht n=lr.n genau ebenso wie in griechischen Inschriften 
nnikri oder artiln 	bratvn 	von einem ehrenden Gedenkstein. 	Der 
Verfasser des palmyrenischen Textes hat das Wort tiny: wahr- 
scheinlich deshaib vermieden, 	weil 	man darunter einen Stein von 
einer besondern Form verstand, die der Stein mit dem Steuertarif 
nicht hatte.1) Zu einem Synonym mit ti=v2 kann das Wort t.6:.., 
das seinem Etymon nach sich wesentlich davon unterscheidet, wohl 
nur dadurch geworden sein, dad man mit ihm ebenso wie mit N71:72 
heilige Steine bezeichnete. 	Nit ',7,:, ware nach unsern Vermutungen 
urspriinglich der in einem Naturblock („Walzer”) bestehende Gottes- 
stein bezeichnet worden ; 	aber zwischen 	den Menhir-Steinen oder 
den Blocken eines Kromlechs und den kiinstlich bearbeiteten heiligen 
Steinen unterschied die spatere Zeit nicht mehr. 	Zum Synonym 
mit tits: oder 6r42.71 geworden, wurde dann ';',.:., in weiterer Ent-
wickelung, wie die Esra-Stellen zu zeigen scheinen, als Benennung 
jedes bearbeiteten Steines, auch im profanen Gebrauch, verwendet. 

Nach unserm Versuch, die Bedeutungsentwickelung zu rekon-
struieren, ware in den altesten Zeiten das Nomen bi” als Bezeich-
nung des Gottessteines auf den unbearbeiteten Naturblock, zuletzt 
dagegen, ohne diese kultische Bedeutung, auf den behauenen Stein 
angewandt worden. 	Der .Gegensatz der Bedeutung kann unsern 
Versuch nicht, wie es zunachst den Anschein bat, widerlegen: bb3 hat 
weder die Bedeutung „unbehauener Stein' 	nosh die andere 	„be- 
hauener Stein' gehabt; es war tiberall zunachst der „groBe Stein', 
und nur die nahere Bestimmung, die man hinzudachte , ware nach 
unserer Vermutung eine wechselnde gewesen. 	Als Bezeichnung ftir 
den groBen Stein scheint bbz spezifisch aramaisch-hebraisch zu sein; 
eM entsprechendes Wort eben dieser Bedeutung gibt es im Arabischen 
nicht und ist im Phonizischen, auch — soweit mir bekannt — im 
Assyrischen nicht nachzuweisen. 

Durch unsere Kombination latit sich in dem tibbz der Bilinguis 
eine Bestatigung dafiir erkennen, dad 	 .:.• urspriinglich den Gottes- 
stein bezeichnete. Eben dies kdnnte man vielleicht aus einer andern 
Angabe in der Bilinguis noch bestimmter entnehmen. 	Der darin 
ads tibba bezeichnete Stein lag einem AO?. gegeniiber. 	Es ist doch 

1) Mit ii=2,:'. bezeichnete man wohl zu Palmyra in 	der Regal, ebenso 
wie mit r=27; und nt: im Phonizischen, einen pyramidal zugespitzten Stein. 
So geformte Shulen befinden sich auch in Petra; diese sind 	neuerdings von 
G. L. Robinson (Mittheil. u. Nachr. d. D. Pal.-Vereins 1901 S. 23 f.) und Curtiss 
(Ursem. Religion S. 274f.) in Abbildungen bekannt gemacht worden. 	In dem, 
so vial ich weld, einzigen Falls, wo palmyrenisches tint73 vorkommt, wird 
damit eine kleine rechteckige Stele bezeichnet, die dem „guten Gott" Schadrapa 
zu .Ehren errichtet ist (s. die Abbildung bei D. H. Muller, Wiener Zeitschr. f. 
d. Kunde des Morgenlandes VIII, 11 ff.). 
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moglich , &II der Stein in irgendwelcher Beziehung zu dem 1e0v 
stand.1) 	Die von uns vermutete alte Anwendung von bbl als Be- 
nennung des Gottessteines wurde dann hier noch durchschimmern. 
Obgleieh davon schon in den Esra-Stellen nichts mehr zu erkennen 
ist, konnte doch auf palmyrenischem Boden diese Bedeutung sich 
]linger 	erhalten 	haben. 	Der Inhalt 	der Inschrift 	hat 	allerdings 
keinerlei gottesdienstliche Bedeutung; es ist aber sehr wohl denkbar, 
data man den Steuertarif auf einem Steine , der vor einem Tempel 
aufgestellt war, deshalb anbrachte, damit er unter den Schutz einer 
Gottheit 	gestellt 	werde. 	Der Stein wurde 	dann angesehen wie 
ein Kultusstein und 	vielleicht 	speziell mit Bezug darauf als t•tb', 
bezeichnet. 

Als Endpunkte einer irgendwie vorangegangenen Bedeutungs- 
entwickelung sind fur das Wort te.F'D. 	im Neuhebraischen die Be- 
deutung „Stein', 	fu 	t7 	oder ir:14 	im Alten Testament die 
Bedeutung „Gotzen“ 	zu konstatieren. 	'Beide Worter konnen , da 
das zweite ursprfinglich anders ausgesprochen worden sein mag, in 
einem noch nahern Verwandtschaftsverhaltnis stehen als dem der 
Ableitung von demselben Stamme. Sie scheinen urspriinglich iden-
tisch zu sein. 

Fur ein Nomen bbx von unbekannter Aussprache , eigentlich 
,,Walzer", d. h. „Last", dann „schwerer Stein", ware nach der oben 
gegebenen Darstellung 	aus 	dem 	verwandten 	ri'i'r'?z 	als 	altester 
Gebrauch anzunehmen der von dem heiligen Steine ' ' dem Gottes- 
stein. 	Wie es scheint, wurden speziell die einzelnen Steine, welche 
zusammen einen 'pi'Dli, d. h. heiligen Steinkreis, bildeten, so genannt, 

T : 	• 
dann aber 	doch 	auch wohl die isoliert liegenden heiligen Steine, 
die Menhir-Steine. 	Von da aus hate sick  die Bedeutung nach 
zwei Seiten hin entwickelt. 

Als gottesdienstliche Steine verwendete die spatere Zeit solche 
Steine, die in Stelenform bearbeitet waren. 	So wurde 'b; wie es 
uns in dem palmyrenischen tzbbx entgegentritt , Bezeichnung fiir 
eine alibi 4katiiti oder, wie wir es im Aramischen des Buches Esra 
finden, in 	der Verbindung 	''' 	'ikt 	fur 	einen bearbeiteten Stein 
iiberhaupt, in Esra fiir den aIs Baustein verwendeten Quaderstein. 
Das Neuhebraische gebraucht dann zuletzt bt.'7.1.̂ 0 ffir jeden Stein. 

Aus dem Gottesstein — also nach unserer Annahme dem '',1  
— worin man die Gottheit als in ihrem Hause wohnend dachte, 
sodal3 	der Stein als 	ihr Reprasentant gait, 	entstand durch Ver- 
mittelung 	der bearbeiteten Stele in 	spaterer Zeit das Gottesbild : 
aus der schmal emporragenden und oben zugespitzten Stele ging 
hervor die Darstellung der Gottheit in Menschengestalt, worin man 

1) Uber den noch von keiner Seite befriedigend erkla:rten Namen dieses 
isQiiv oder tib=lri enthalte ich mich der Vermutung. Ein Gottesname ist darin 
schwerlich zu erkennen.  
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ebenso wie im heiligen Steine die Gottheit gegenwartig glaubte. Auf 
diese Bilder iThertrug man die Bezeichnung trO, 	; aus einer Reibe 
alttestamentlicher Stellen laBt sich noch erkennen, data unter trO?I'-:1 
die Bilder der Abgotter verstanden wurden, und die alteste tber-
setzung der LXX Era cola hat mit oder ohne Bewatsein die richtige 
Tradition bewahrt. 	Ezechiel und andere alttestamentliche Schrift- 
steller wahlten dies Wort, um damit die Gotzen selbst zu bezeichnen. 
Sie verwandten es als einen Spottnamen, der zum Ausdruck bringen 
sollte, dull die fremden Glitter nichts anderes seien als Bilder oder 
Steine, unbelebt und ohnmachtig wie diese. 	Wenn die Benennung 
der Gotzen urspriinglich ebenso ausgesprochen wurde wie die Be-
zeichnung der heiligen Steine, so ratline der von den alttestament-
lichen Schriftstellern beabsichtigte Spott jedem Zeitgenossen unmittel-
bar verstandlich sein. 

Die Form blti.,11* konnte nun etwa in dieser iiberlieferten Aus-
sprache und mit der dafiir moglichen Bedeutung „Walzung, Ge- 
walztes" Bezeichnung des Menhir-Steines gewesen 	sein. 	1st aber 
unsere Annahme richtig, daB das aramaische ','p direkt mit einer 
althebraischen Bezeichnung 	der Menhir-Steine 	zu-sammenhangt, so 
ist es wahrscheinlicher, 	dull 	diese 	entweder ebenso ausgesprochen 
wurde (von der Grundform Icital1)) 	oder auch V.Ft (wie hebraisch 
1:47 neben aramaischem 1;,e, 	1;.i.".). 	Dann 	ware 	tr,'?)'.,.,s, 	zunachst 
geschrieben 0,';''.:%•:, die nach Analogie von 'y 1p•ss gebildete Umwand- 
lung von urspriinglichem 1:1.,'?. 	Urn so naher lag es fur Aquila, 
wenn er diese Aussprache noch kannte ,2) dabei an das Wort '''1 
mit der Bedeutung „Kehricht, Kot" zu denken. 

Gillal ware also 	entweder die urspriingliche 	oder eher die 
willkiirlich in der Vokalisation geanderte Form 	einer uralten Be- 
nennung des heiligen Steinblockes und dann des steinernen Gottes- 
bildes. 	Davon , daB erst Ezechiel das Wort gepriigt butte , 	kann 
bei dieser Auffassung keine Rede sein. 	Wohl aber bleibt zweifel- 
haft, ob zuerst Ezechiel oder schon eM Friiherer diese Bezeichnung 
fur heilige Steine und Bilder auf die Gotzen iibertragen hat. 

1st unsere Entwickelung der Wortbedeutung richtig, so bietet 
sie einen weitein Beleg fur die Ausbreitung des Steindienstes auf 
paIastiniscliem Baden. 	Nur wenn der Menhir ein 	allgemein ver- 
breitetes Zeicben der Gottheit war, konnte man seinen Namen ver-
wenden als Allgemeinbezeichnung zunachst der Gottesbilder und 
dann der „andern" Gutter neben Jahwe. 	Von der grolien Menge 
der Masseben auf altisraelitischem Boden geben 	uns die neuesten 

1) Vgl. Kautzseh, Grammatik § 84a 10. 
2) Aquila hat die der Punktation tri?,117.11 analoge masoretische Aussprache 

rvrrz 	Am. 5, 26 noch nicht gekannt, sondern dies Wort anscheinend gelesen 
nizp, da er mit evexcaeitcrbg tibersetzt. 	Noch Hieronymus 	(zu Am. 5, 26) 
las :Sochoth“. 
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Ausgrabungen in Paliistina meir und inehr eine Vorstelimig ;1) nicht 
minder zahireich warden im biichsten Altertum der in Palfistina 
anslissigen semitischen Wikerschaften die Menhir- und gromiech- 
Steine gewesen sein , die als Verbilder der kfinstlichen Masseben 
anzusehen sind.2) 

1) S. unter anderm fiber die Ausgrabungon Schumachers and dem Toll el- 
Mutosollim : Mitteilungen d. Deutsch. Orient-Gesellschaft ri° 20 S. 43 <1903) bud 
ganz bosondors fiber die bdcbst morkwiirdigon Massoben von Toll-es•Siff P. J. 
Bliss, Palestine Exploration Fund, Quarterly statom. 1899 S. 318 ff., und Tibor 
die von 	Gazer R. A. Stewart Macalistor, obond. 1902 S. 3211, 1903. S. 2filf. 
Vgl. such Curtiss, Ursomitisehe Religion S. 90 ff. 4ibor boutigo Hoilighaltung von 
Stoinen in Syrion, bosondors S. 94 fiber did droi abgebrochenon gluten vor dont 
Hoiligtum des Nobi Eijrtb in Brian in don Drusenborgen, dorm rantmaBliches 
Alter !eider aus dam Mitgeteilton nicht zu erSehon ist. 

2) S. Material ftir die bosondors auf ostjordanischem Bodon gefundotten 
Menhir- und Dolmen-Stoine Artikel „Malstoine" a. a. 0., S. 133, 2111.; 135, 35 ff., 
woiteros in Lidzbarski's Ephemeris 1, 231-233. 
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The Pahlavi Texts of Yasna XX, XXI, XXII, 
edited with all the MSS. collated. 

By 

L. IL Mills. 

Yasna XX. 
A Commentary upon the Mem Vi5hii formula.*) 

1 	FrCzi g5vegnihl yehvant i2  .Aftharmald: 	ahardyih avddik 
pdhrfbn cat'; bard'§s (ahmiii veihrk vahigtem) ail mid avada i 
pcihriim cant' yehvunet' [aeyag nevakik patag kart4  yehvunet'] 
man lag i xve..§ xve§-rovegnik (sic) [vebedundi'ld aey zag i' avayat'  
yehabfint' 2  bard yehabUnet] pavan 'vOhil8  vahigtem astes [voltaic' 
vahatem4  astik4  (so)] aetan datobarih**) angartigih5  (sic) yehvant 
[cceya.§ roda yehvunt']. 

2 	nem& rOvegnikl (sic) i 2  harvispgrtn aharlivdn [yal avayat' 
yehviintan] vas hartnspgun i4  aharuvan bard5  &Tat' yam-an-do; 
Rteya:46  nevakih patag kart' yehvunet'] man' gabrd astegnih,1  
[xvegketrik] i8  harvispgun aharUvan' [yal avayat kartan-] ya0 
harvispgdn aharuvan 10  bard cant' yehvunet' [aeyag nevakih 
patag kart' yehvunet']. 

3 	barn'. 	(agai vahigtai . .) e, at'   ,yehvunet' harvisp' [kar va kir- 
fak' i' 1  pavan mansarl petaki yal2  valet harvisp' mansar [man' 
avestak' va zand narm aey lag i harvisp mansar2  hamalc2  kar 
va kirfak i pavan avestak8  (so) va zand petals vebedUndikil 

4 	man' ails ahardyih xvatdr7 4  (so)2  [aey  pataxgahih8  pavan 
frarun'ik rebedunyen &oat° datistanih7  ae aa'79  pavan freiran'iltio 
xvdtelyihil] jaet' 12  [ae),  pdtax§ahih12  (so) pavan 	 frariln'ihl 
yaxsenunet], 

5 man is av' valet karitlintarl aharitil rdstih Jaget' [aey vffir 
i2  rase vebeddnyen], 

6 manic mil lekum2  rastih comet aey sate,man,d8  [havet4  aey 

5) The words within square brackets are the glosses; those within paren- 
thetical curves are my additions, 	*5) Is it deit' barih? 
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datobarih rase6  vebedanyen] '[IIP dat5bara yehvant, 	aeya.'s' 
vijir 1118  bayen yehvunt4 ]. 

7 hardsp govern" fral'i g5vegnih [yehvantl hamak 2  govern" 
lag 18  aaharmaid [yehviint4 ]. 

Catechetical Addition to the Commentary. 
8 Aaharmald fral guft' . 	(Question) ma'.4 rai fral gaft' ? 

(Ans.) aharail 12  minavad' va stile [nevakih is  minavad va4  stih 
rai]. 

9 (Question) mal kamakihagi) (sic) rai fral ag 2  gaft' jinte8  
avayast' (sic) rai4  fral al gaftl? (Ans.) aey vad lag i5  vaxge- 
nitar'l galitaih 	(or 	-yet (so)) [yehvunat] i7  vala i kamaks (sic) 
xvcztai (?, or -tiya). 

10 (Question) jand**) aharavan rail 	[yal2 	avayat giiftan']? 
(Ans.) aey vad vaxgenitar yehvanet' logics:" i alcamak' xvatai (or 
-tiya) [ael man ae vaj" yal2 petakenet3  aey gada 14  kayan aetazi5  
ageno levata haxvatayan' 	aetan' 7  i'3 17  levata dag-xvatayan's. 
ae9  levata, haxvatayan:8  pavan hanci° kar aey1° vad nevalcih ved 
vebedanafidil va12  levata dagxvatayan' pavan ae karts aeyl° 
vad anaka learn" vebeclanaiid]15. 

Yasna XXI. 
Introduction to Y. XXI (from Y. IV). 

Commentary upon the ren'hyal (so, hardly Yen'hg?) Hidam. 

The Yn'hya Iliitiim (here inserted from Mss. at the close of Y. N. 
Man min otitein' aetan: pavan yale:sn melim [av' vale'- 

eapir2  aey yalein' lag oapir 12  aaharmaid i xvatczi (-tiya?) 
rai vebedanyert] aitharmald akag min aharaya aveikilt cligtimi:ai 
[kar va kirfak' i2  a‘:49  kart' yegavimanet 	pavan mild' 	va 
patdahan' akas yehabanet]. 

hanjamanigan'l 	(sic) 	zakarlin' 2 	va 	vagdan ,yezbexunam 
[ameeospendan***) megm zakar vataan gapir havand va vagd' 
valagan]. 

Commentary. 
1 Yalan' govern'yehvant (i)t) aharad iartfc.'s't". 	man' mini 

aitczn' aetan' pavane yalan: me'im latama Iva is aaharmaid3  

*) Here we have alternative treatment, „e' pointed to the interrogative; 
and the rest of the word was taken as vas =—... ind. vartZ4  .,.....— ,,to desired see 
also Y. XIX, 57. 

**) No trace of kamak was seen 	in era-item, doubtless owing to the 
disappearance of the 	which appeared in ivas. „s" 

***) Is omega- ameg'‘? 	 -1-) See also Nur. 
Bd. LVIII. 	 28 
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yalegn' cast" yehvanet' , 	[aey lag it vala2  vebedandial man' 
dat' i anharmal d , [aeya.§4  dat' i frtiran' man' 5ag yaidn ait' 
as,($ cast" yehvanet7  aey lag it vale- veg vebedunyen]. 

2 	man Mean e (sic) [anslutaan] layagn 4  cevahignih") (so) 
[arsczn lag mindavam yemalelanet amat 	 :(.1n.' 6 	,apir tavan 
zivistan.7 ]. 

latama a..4 lag it aharavan 2  [zakaran' 2  vas vagdan'd] pavan 
bondag menegnih i fratum yalegn bard (WO' yehvaner. 

3 	man niyaydn' i amegospen.dan'l [aey afistofrit' (so) i22  ame§o- 
spendan vebedunyen 3] III datobarih yehvant, aeyag vOir III 
[bayen yehvunt] harvispgun govern' yaidn' [yehvant] me‘im val4  

yaz 	[yehvant] 6  (i 6) ameg5spendan 7  pavan lag yalein' . man
, 	,., es  „n  , 

The „Mtg., Ahmiti" cited. 
4 ' 	Afar' gift' auharmal d aey nevak' vala man' min lag i 

vale nevakih lcatare..af [nevalcih9. 
5 	afar pavan kamaldi pataxgahih 2  yehabanet 	auharmaid 

[pavan avayast' is vala]. 

Catechetical Addition. 
5 	(Question.) ma pavan lag saxan" [gOveknih pasuxv gaff' 

ma lag 'mindavam mat gift]. 
7 	(Answer.) nevalt' r5vegnal pasuxd gift' nevaie rtivegnik i' 

harvispgan' aharavan man' ishavand , man' is yehvunt havand3, 
va .ananicl ' , yeh,vund, 

3 	: 	ti1, vaxgenitar [lag gabrei] pavan vax.§enitari h pasuxil 2  gaff 
. mold pavan vaxgenitarih i 3  artharmald pasuxv gift' zag vaxge- 
nitarih 	14 	aharav' 5 	[yemalelunam] 	man 	vaxSenftarih 6 	ad 
.aharuvan. 

Yasn a XXII. 
Invocations for the Sacrifice.1  

Pavan barsom ti' meqm yedrants [ad barsom-dan' bart's 
yegavimanet'] levata loharald 14  datar i aaharmaid is raye- 
amand i gada-aomand i6  amdospendein rail 	[saxt' yega- 
vimanetl, 

dena horn pavan aharayih- le-tla yehabant' 	i [aeyi pavan 
fraran'ih 2  saxt yegavfmaneti bavihanam av Ana yalan' . 

dena hisraya ,  i jivan's is pavan a/tart-1.0h lala yehabant' 
[aey pavan fraran'ihs Seixr yegaviraaneti bavihunam av dena 
yalan' 4. 

*) interesting etymology. 
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4 dena adrvar i hadnapatakl i pavan aharayih lala yeha-
bunt [aer pavan fraran'ihs saxt' yegavimfineti bavihunam ail 
dena yalan'. 

5 it maya i .gapir [aey maya f gapir rdi saxt' yegavimitnet] 
valagan ztihar-aomand ham-aomand2  (i) bisraya-aomand i3  had-
napak- 4  (so here; read hatinapattik-(so))5-domand i6  pavan aha-
rayih laid' yehabunt' [otey pavan frarfaih 5  saxt' yegavimanet] 
bavihunam av' dena yaiegn. 

6 it maya i gapir [man: 2  (so) maya i gapir rdi saxt' yegavi-
milnet'l va maya 'c i3  homigan bavihunam av dena yalan' 4. 

7 iagg i asimin'l pavan bavihunam av' dena yalein' va 2  
lagij i assinin'a havan' 4  bavihunam ay' dena yalegn. 

8 

9 

10 

i'agiii il aiirvarfn' 2  barsom i 2  mat' yegavimanee pavan rat' 
fravamegnih vas h5gmaregnih va4  varlegnih i den' is gapir i 

maidayastein's (read -yasnan*)), 
I agitl i gasan' srayegnihl dahegn' [is dehak] i mat' yega-

vimanet pavan rat' fravame&nih is aharav i aharayih4  rat', 
dena hezoml (better aesm) vas bei bavihunam av dena 

gaegn' i 2  Zak ataxy  i aaharmazd berg rai [saxt' yegavimfinetl. 
11 

12 

harvisiiiil avadih i aaharmazd-dar man'2  min aharayih 
petalcih bavihunam av dena yal'egn, 

pavan gnayenitarihi i aaharmaid va amegOspendanApavan 
enayenitarih 2] is sregaharih (sic for srogahartiv, hardly. i,srag"wa-
rih“ here) va4  atax, i aaharmazd [bera] va rat' is .balan cl'ynan. 
aharay. 

13 bavihunam av dena yaleen asnilal /2  aharayih rat's Nay= 
havan' 4  i aharail i aharayih rat', 

[aetan Jeg5n pavan sregdriiil nipist' vad agahyas (not a4ah0 
ra& o berezat' vad raa 02  (so)**).] 

24 

25 

26 

27 

pavan gnayenitCzrihl i auharmaid i 2  rage-demaluis f, gada-
demands is amegOspendans V thilxvatayan i hiidehakan'12, 

(i) mitr'l i frehgayet's (so here, better frehgaoyoe) va8  
raman'iO4  xvahardm 5  (so ?), 

(i) xvarxeet'l f amarg i raye-aomand i arvand-asp fagyag 
asp's is nevak' 4  ait' man'5  aetan 	yemaleland's havat asp' 7  15  
nevak bara yehabanetl, 

va (I) vael i avarkar va2  turvenitarticm min lag-hans (so) 
daman aetan lak vae i ma71:4  Zak ait' [aey5  napas havih5] 
(i) 6  spenak minavad [n,afga7  havih], 

C) So the Munich Parsi-pers. MS. for the most part translates -yacnitn. 
**) From Yasna XXII, 14 to 23 inclusive are repeated from Yasna XXII, 

2 to 10 inclusive. 
28* 
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28 (i) ralistalt'ie..1  i farionaid 	i 	aaltarmaid-dat' 	vat den' i 

29 
villas i maidayastan (read -yassnain:4), 

(i) ma nsarspend II aharav' i2  lcantald -axas-(sie)-dat' i ynit-4  
gedas-dat' i zartagt val (i) der.  -avar-rovegnih [1 2  minavads I' 
,spendsi is den' i .§apiir i maidayastan' (-yasnan)7  C") va (i) 
.akasilt) V mansarspends va asn' -xrat' 	i aftharmai'd-dzie vas 
ga-srat'10  xrat i aiih.armaid-da,t', 

30  (0 atax3 i aaltarrnald bard val (I) Zak atax.§2  i aaharmaid 
berg many pavan dena gala',/,' ltavilt4  levata harvispgans eitaxgan' t  

31 (I) gir i hogdatar i aitharmald-dat'l i= aharaylh-xvarilt, 
32 (it) harvisp'l yalaclan (so here) i altaravon2  i minavadan 

va stiltan 8, 
33 (1)- aliaravan' fravaltaxi (i) jiran i avarvi3an' i par yotk.eian 

fravahar i2  nabanaidihtan' fravaltar is gaftgem 'is yalat4  (so here). 
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Beitrage zur Pluralbildung des Semitischen.`) 
Von 

J. Barth. 

I. 	Das 	aj des Status constructus. 
Der Status constructus zum maskulinen Plural im des Hebra-

ischen, in des Aramilischen und der Mega-Inschrift endigt ilberein- 
stimmend auf hebr. 4 	= aram. 1-7, syr. ,...r , und die moabitische' 
Endung in ,72,, "It•e= (Mega 8. 23) hat man ebenso anzusetzen. Seine 
Bildung gehort der Zeit der nordsemitischen Sprachgemeinschaft an. 
Es herrscht tJbereinstimmung dartiber, da.8 diese Endung nicht *.t ' 
lautgesetzlich 	zu erwartenden 	entspricht, welehe vielmehr 4 (auS': 
i-ma mit Abwurf der letzten Flexionssilbe im Stat. constr. die im •• 
Arabischen) hatte lauten miissen. 	Von andern, nicht ernstlich in Be:,..,, 
tracht kommenden Versuchen abgesehen, hat man dies a inehrfach 
als tYbertragung des Constructus des Duals auf den des Plurals er-' 
kliirt,2) wiihrend Praetorius 8) in ihr die selbstandige Feminin-Abstrakt- 
endung d ((5-1.-) sieht und diese als Stat. constr. zum emphat.r-, 
der in Wirklichkeit 	eM Stat. absolutus sei, betrachten will. 	Es 
ware jedoch — was letztere Ansicht betrifft — nicht abzusehen, 
wieso sich im Syrischen di ese lb e Endung (5  - 	beim Stat. constr. 
als Diphthong ai, beim Emphaticus als Monophthong e darstellen 
sollte. 	Im Hebraischen gar existiert bekanntlich eine Pluralendung 
e uberhaupt nicht, und es wiirde gegen alle sonstige Analogie ver-
stollen, da.6 ftir den Stat. constr., der sonst die urspr ii n gli chen 

1) Es sei mir gestattet, zu bemerken, 	dell 	die naehfolgenden Unter- 
suchungen vor 10 Jahren niedergeschrieben worden sind. 	Uber die Emphaticus- 
Endung e, ajja (S. 436 und Er. II des folgenden) bat inzwischen Praetorius 
in dieser Zeitschrift Bd. 56, 687 f. dieselben Ergebnisse vertreten, zu denen ich 

war, 	 3.442.03. 	Wegen der Momente, die von Praetorius gelangt 	ri1:44.1.3 
noch nicht beriihrt sind, zu denen such die Beziehung zum Assyrischen gehOrt, 
habe ich such diesen Teil beibehalten. 

2) So Olshausen, Hebr. Gramm. § 16 b Anm.; Wright, Lectures S. 151; 
Konig, Lehrgeb. § 124; Lindberg, Vergl. Gramm. I, 95 [, Voldeke in „Beitriige 
zur sem. Sprachwissenschaft" 1904, die mir erst wiihrend der Korrektur zugehen]. 

3) Amber. Gramm. § 133 a; ZDMG. 56, 686. 
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Formen, nur in eigenartiger Betonung und ev. Verkarzung, erhalten 
hat, bier allein eine fremde Abstraktendung verwendet worden ware. 

Dieser fremdartigen Annahmen bedarf es nicht. 	ai ist von 
vornherein Endung des masc. Stat. constr. Plur. gewesen, nur nicht 
bei 	den starken , 	sondern 	bei den Nomina ul t. j, 	die in 
Singular auf e, bezw. ai, endigten, und ist von ihnen 
aus auf die starken Nomina iibertragen worden. 	Der 
mask. Plural jener Nomina auf e, ai ist in dem Casus obliquus, der 
im Hebraischen und Aramaischen allein vorliegt, aus ai-ina schon 
in ursemitischer Zeit zu ai-na verkiirzt worden , 	wozu dann der 
Stat. constr. ai  lautete. 	Vgl. 	im Arabischen 	von 	den Participia 

pass. 	 1.._1, (._ 1-.° den Stat. absol. Plur. (:):4_1, 	 l! 1..1, 	und hieraus 
,, 7...., 	- 0 	4, 

Constructus 	I.? 	. 	Ebenso erhielten im Aramaischen passive L5  	, 
und reflexive Partizipien wie ......\,%=1  bezw. trnvtpp im Plural statt 
ai + in, e + in die Endung ain, daher 	17'nr;rc;57; (Dan. 5, 6). v\%1Z," , 
fiber ihren Stat. constr. vergleiche weiter unten. — 	Dasselbe gilt 
von den hebraischen S ubs t an ti v e n mit gleicher Singularendung: 
v+7=5 und dem Biliterale u,7:1), die von einem Singular Nimiii, maj •r T 	 • r ausgehen; die Pluralendung ai + im ist auch Kier zu aim ver- 
karzt. 	Ihr Stat. constr. hat von Anfang an, wie jetzt nosh, auf 
ai geendigt: 	.+7?.7,, -07;, wie syr. ,,, 'xi-  a,, 	,ayva. 

Die gleiche maskuline Pluralendung aim muBten die Substan-
tive mit d e m Wortausgang f—, der urspiinglich L5---- war, bilden. 
Wie zu dem poetischen •%iii? ein Plural *D:rit, gehOrt haben mud, 
so entsprach auch der Parallelform mit 2) lautgesetzlich ein gleicher 
Plural. — Im Arabischen wiirde der auBere Pural von L.2..i lauten 

(Nom. L'i 	 .Ci), Gen. (...m..;.3, 	der 	von L.4.....A wiirde (07,..4) 0,....,4 sein. 

Ebenso mate im Hebraischen und Aramaischen der herrschende Casus 
obliquus Plur. von t-p.7 , jio  lautgesetzlich 1:1.:7, aram. genain, der 

zu aram. ifj,sj und dem verlorenen Singular des hebr. nn; im Hin- 
, 

blick auf arab. L5AA aram. me‘ain, hebr. 13.;r2. lauten, und wirklicb 

1) Der Vokal i nach j ist selbstverstandlieh nur Hilfsvokal, wie in r:71., =- 
5 

_.61.:..6 , 	71.11 	__. 	0...c 
	

U. s. w. 

2) Dail dies ri-; 	lautgesetzlich dieselbe Flexion wie der Diphthong hat, 
zeigen die Singulare mit Suffix I,pp,p Jes. 30, 23, 1:11-71:11.74 Jes. 5, 12, ?Mil; 
1 K. 2, 26 u. a, m. — G.-K. § 93, ss. 
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hat die Mischnasprache auch noch den Plur. t:14s,77 bezw. 114= er- 
halten (z. B. Erub. 41 b, Chull. 50a, 56 b, Levy, Nhbr.WB. III, 185). 

* , 
Ebenso mutite ritt-r ? j 	*•• 	,, 	 L.5,3 Brust", 	sofern es als *,.- anzusetzen y r 	 - 
ist, Ft*? = 	— riw, glo,  im Hinblick auf ILO und alle 0....c, 
Bildungen 	dieser Art urspr. Plurale auf t7•27-, aram. 1: -. bilden. 

Im 	Stat. a b s o 1. Plur. sind freilich diese Formen auf aim, 
mit Ausnahme 	von V.n.ty, t4.7:, dem Partizip trrp;7; (Jes. 25, 6), 
im Hebraischen verdrangt worden, ebenso im Aramaischen bei den 
betreffenden Substantiv e n, aus dem leicht ersichtlichen Grund, 
weil sie rein auBerlich mit dem gleichen Kasus des 
Duals 	zusammengefallen waren. 	Einesteils 	wurden 	sie 
6fter durch die Femininendungen ersetzt; vgl. nyy;I: rtiT7, — rrj.i.?: 

riiip, — ml?.  (c.5_5j): rig und rl* (Stat. constr.), — rep : 17.07 
(neben aram. Pluralen)1). 	Wurde aber der maskuline Plural ge- 
bildet, so wurde er eben darum im Stat. absolutus nach Analogie 
des starken Nomens behandelt, z. B. tr';'R.  und 	— tvn: und ,c.10, 

4, 	4,  - 	 von 	einem 	Sing. *..,1,,,'' 2 u. a., 	was ? v1X) , vX)4.  ,<,1X) 	 „Wert" 
das Hebraische sogar beim Adjektiv und Partizip durchgreifen lief, 
vgl. ;1.417. : 	tn.57, 	— 	rip4r : 1:1•%,..., 	— 	n',.:: in'74V. 	Es 	braucht •   
nicht erst ausgeflihrt zu werden, da6 dieses im, aram. in' nicht die 
primaren Endungen der Plurale von Nomina mit der Endung e-
(af) + im, bezw. in gewesen sein konnen. Das Zeugnis von larti:V.,' 
0.93, deren Endung mit dem 	_.'' 	14— der Partizipien und Ad- •,- 	 V 	' 	• , 
jektive des Aramaischen, wie mit dem 	 *.— des Arabischen vollig 
iibereinstimmt, erweist, dais ihr urspriinglicher lautgesetzlicher Plural 

t...-7.- 	aram. 14.- 	endigte. 	Ihre Verdrangung bei den Sub- auf 	
' stantiven durch die Endung im, in der starken Nomina gehort aber 

in der Hauptsache schon der Zeit der hebraisch-aramaischen Sprach-
gemeinschaft an, wie die oben Zeile 16 stehenden Beispiele erweisen. 
Sie ist im Hebraischen ganz durchgedrungen, im Aramaischen da-
gegen auf die Substantive beschrankt, weil bei ihnen allein 
eine Konkurrenz des Duals vorkam und zur Formdiffe- 
renzierung drangte. 	Bei den Adjektiven und Partizipien, wo ein 
Dual nicht existierte, sind im Aramaischen die alten Pluralendungen 
auf 1?-, 	en erhalten geblieben. — Im 	Stat. constr. ist aber 
sowohl im Hebraischen wie im Aramaischen die urspriingliche laut- 
aesetzliche 	Enduno•0 	ai auch beim 	Substantiv 	erhalten 	geblieben b  
•IM = 	— *laV = .....1X) u.  S. ' W . 0 ...I 	, 

1) Hieriiber vergleiche unten S. 441. 
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Nachdem 	so bei 	den Substantiven auf ti—, J..-'' im Plural 
der jiingere Stat. absol. auf im, in neben 	dem alten Stat. constr. 
auf a 	sich regelmaLlig etabliert hatte 	und hierdurch das ursemi- 
tische Verhaltnis von Constructus al zu Absolutus ajm(a), airt(a) 
im Nordsemitischen zerstort worden war, brachte das nunmehrige 
Verhaltnis bei den ,11 -Nomina von Absol. im, in zu Constr. aj eine 
umfassende Analogiebildung schon in der nordsemitischen Sprach- 
periode hervor. 	Es trat nunmehr zu all en Pluralibus absolutis 
auf im, in, such zu denen der Nomina und Adjektive der starken 
Stamme , der Stat. constr. a 	regelmaBig hinzu. 	Wie beim Stat. 
absol. 	die Form im, in der starken Nomina die der 1"1,-Wurzeln 
verdrangt hatte, so 	beseitigte 	im Stat. constr. 	die 	Form ai der 
-,"b-Nomina auf t-r=  ---= (5  - 	die der starken Wurzeln. 	Es fand 
somit bei den Substantiven eine durchgreifende Ausgleichung der 
Formen der starken und schwachen Wurzeln in den beiden Status 
des Plurals statt. 

Ein klarer Beweis fur diesen Ursprung der Endung aj ist 
das Verhaltnis des Stat. emphat. aij a im Aramiiischen, fiber den 
schon Praetorius ZDMG. 56, 685 zutreffend geurteilt 	hat, dal3 er 
urspriinglich nur zu den Nomina ult. w et j auf d gehort, wie es 
noch 	immer im Syrischen 	der Fall ist, 	und erst sekundar im 
Westaramaischen sich such fiber die festen Nomina ausgebreitet hat. 

Nach den Bildungsgesetzen fur den Stat. emphat. tritt a hinten 
an die urspriinglicbe Form des Nomens im Singular wie im Plural. 
Also weist der Stat. emphat. Plur. afgc auf einen pluralen Stat. 
constr. a 	als seinen Ausgangspunktl) 	Das sind aber eben die 
obigen Pluralformen der .+"b-Stamme wie 

	

Absol. 	 Constr. 
hamaf-m 	 gamaj 

	

(ebenso) ma?-m 	 ma, 
und 	die 	vorauszusetzenden 	ursprunglichen 	Plurale 	*cr, ti? , 	*trn.p, 
das mischn. trInz „Eingeweide" u. s. w. 	Da nun das Syrische diese 
Stat. emphat. affa nur von den Nomina ult. w et j aus bildet und 
der Constructus auf a 	die notwendige Voraussetzung zum Em- 
phaticus auf ahia ist 	(wie 	im Feminin Pluralis 	eith zu ath-a), 
so 	liegt hier 	ein deutliches Zeugnis der Sprache dafiir vor , 	dal3 
der Ursprung der aj-Endung bei den Nomina auf j..-1''-- ---= tn--.- 
liegt. Wie sodann dieses 40 des Emphaticus im Westaramaischen 
sich fiber alle Masculina Plur. ausgebreitet hat, so hat sich schon 
in der hebraisch-aramaischen Sprachperiode das ai des Stat. constr. 
fiber alle, such die festen Nomina, ausgedehnt. 

1) Die SchErfung des i war nach aramitisehen Lautgesetzen notwendig, 
well sonst ejd entstanden und die Formen mit dem Emphaticus des Singulars 
zusammengefallen wiiren. 
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Das so entstandene Verhaltnis von in zu ai im Plural masc. 
hat nun im Aramaischen bei den Adjektiven und Partizipien Anlad 
zu einer Neubildung gegeben. 	Vergleicht man die Pluralformen 

Absol. 	Constr. 	 Emphat. 
vs7.....:41, 	t.:..s. ..:b 3 	0 r" y b.)  

untereinander, so zeigt sich, dad die Endungen des Absol. en (= ai-n) 
und des Emphat. afy,-ti einander entsprechen, dad dagegen zu ihnen 
ein anderer Constructus: methgall-ai, nicht methgalli-ai, urspriing- 
lich gehort haben mud.1) 	Diese letztere Neubildung ist leicht zu 
verstehen. 	Nachdem bei den Substantiven der Constructus auf ai 
nicht mehr, wie ursprfinglich, nur zum Absolutus der .+"'D-Nomina 
ai-n, en, sondern zu dem fur sie neuentwickelten in gehfirte , also 
in dem ai nunmehr nichts mehr von dem 111 -Ursprung dieser 
Endung empfunden wurde, hatte die Sprache das Bediirfnis, bei 
den Pluralen der Adjektive auf en, deren •+"1,-Ursprung noch offen- 
sichtlich war, 	das radikale i auch im Constructus hervortreten zu 
lassen. 	Wenn zu in ein Constructus ai gehorte , so bildete sich 
folgerichtig zu en, das noch als al-in gefiihlt wurde, eM Constructus . 	. 4-ak (= urspr. ai-ai) nach Analogie der Formen des starken Nomens, 
wo der dritte Wurzellaut vor der Endung al immer zum Aus-
druck kam. 

Jener Ursprung der Constructusendung al lehrt nun weiter 
die ratselhafte Form des maskulinen pluralen Nomens mit Suffix der 
3. P. sing. 	verstehen,2) 	die 	allen 	sonstigen 	Erklarungsversuchen 
trotzt : die gemeinaramaische Form auhi, wie ...pi ci.&,i ), bibl..,;:tiirl, 
n'7ti.77;, die sogar vereinzelt als Aramaismus in das jungere Hebraisciet 
in •, .1*In:•!ri Ps. 116, 12 Eingang gefunden hat. 	Das Aramaische 
kennt fur die 3. P. sing. masc. nur eM Suffix hi, nirgends eM hu; 
es ist also ausgeschlossen, dad hier in 	der Endung au irgendwie 
das Suffix der 3. P. sing. nochmals als hu versteckt sei, wie es auch 
lautlich und graphisch ausgeschlossen ist , 	dad malkau etwa aus 
malkai ± hu komponiert ware. 	Die Endung von malkau ist 
vielmehr die Endung des Nominativus Pluralis derselben 
Nomina, von denen ai der Casus obliquus ist, wie der 

0 	.-0., 
arabische 	Stat. constr. i.,:o)...0 	zu 	co..40)..4 	verglichen 	mit isga,..—* zu 

ej.xcia u. s. w. 	Die Verwendung des Nominativs au statt des sonst 
herrschenden Casus obliquus al war hier bewirkt durch Dissimi-
lationstrieb wegen des folgenden hi, um das harte cq,'hi zu vermeiden. 
Dad der Nominativ Plur. der •+"',-Nomina sich hier noch behauptet 

1) Wie beim Substantiv enai zu genaii-ti u. s. w. 
2) Mit dem folgenden komme ich auf meine ZDMG. 56, 240, Z. 7 v. unt. 

gegebene Verweisung zurtick. 
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hat, kann nicht befremden, da ja auch im Stat. constr. Sing. der Ver-
wandtschaftsworter das Aramaische die Nominative Wu, 'aP u. s. iv. 
gegenfiber dem im Hebraischen alleinberrschenden Casus aligns 
'abi, 'a6i erhalten hat.1) 	Auch dieser Stat. constr. des Nominativus 
Plur. der ,"'D - Nomina vor dem Suffix hi bat sich 	dann im Ara- 
maischen 	fiber die gesamten 	Nomina Plur. vor demselben Suffix 
ausgebreitet. 

II. 	Das 	e des Emphaticus Plur. 

Zum mask. Plur. gebort im Syrischen der Stat. emphat. auf r. 
Ebendahin ist die Pluralendung , auf der Hadad-Stele in -my: pin, 
„gin pits, ,n,u) pnrt, (Z. 5. 6) n'n2 "1.71tN OD= (30) ,:=tim (31) u. s. w. 
zu rechnen, 	die 	nicht als Verkurzung von in 	angesehen werden 
kann, well der Stat. absol. auf in in 15n=1 pbt. (Bau-Inschr. 9. 12) 
daneben steht. Auch im babylonischen Talmud und im Mandaischen 
ist e die &dung des 	Stat. emphat. 	Pluralis ; 	da aber bier der 
Stat. absol. Plur. in sein n verloren hat, 	so 	fallen in der Schrift 
der Stat. absol. und emphat. zusammen , und es 	ist nur aus den 
syntaktischen Verhaltnissen der jeweilige 	Status 	erschliellbar. — 
Im Westaramaischen erscheint das e regelmaffig nur bei den Genti-
lizien auf c7j, sonst nur in sporadischen Fallen im Targum, wohl 
infolge der babylonischen Endredaktion. 

DEUS 	theses e 	aus ajja 	verktirzt 	sein 	sollte, 	halte 	ich, wie 
Praetorius ZDMG. 56, 658, fur nicht annehmbar. 	Eine Kontraktion 
dieser Art ware im Altaramaischen ohne Analogie. 	Positiv wird 
es dadurch widerlegt, daii bei den '"b-Nomina und Biliteralen in) 
Syrischen das ajja allein den Emphaticus bildet und es unerfindlich 
ware, warum die Kontraktion zu e gerade bei diesen unterblieben, 
bei den ubrigen Nomina aber vollzogen sein sollte. 

Ein anderes mull dagegen erwogen werden. 	Da im Syrischen 
ajja an die Ob-Nomina gebunden, e dagegen den starken Nomina 
eigen ist, 	so 	scheint es nahezuliegen , 	cla13 dieses e aus dem Stat. 
constr. der stark en Nomina masc. nebst der Emphaticusendung, 
also aus i+ a, kontrahiert sein kennte. 	Im ji t hiopischen ist 
bekanntlich eM aus i + a entstandenes Schluss-e, wie z. B. gabere 
als Akkusativ von gabari + Akkusativendung it, ganz gewohnlich. 
Auch im Neusyrisc hen wird wurzelhaftes 9 im Sing. + Emphat.- 
Endung a zu e verbunden, z. B. pol „die Krippe", j,...41 „die Miihle, 

1.00015 „das Pferd" u. s. w.°) — Aber im Alt syrischen tritt diese 

1) Auch das partikelhafte ,1.0. verglichen mit hebr. ',p 	geht von 
Nominativ fit „Mund" aus; das Wort wurde dann im Stat. constr. nach der 
Analogic von demo-th, ebii-th behandelt. 

2) Ntildeke, Neusyr. Gramm. S. 123 und S. 55. 
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Art von Vokalverschmelzung nirgends auf; darum ist sie auch bier 
m. E. nicht annehmbar. 

Es bestand also 	keine Moglickeit , aus 	der Endung des Stat. 
constr. Plur. i ± a eine Endung fur den Emphaticus herzustellen.1) 
Wahrend nun das Westaramaische die Schwierigkeit durch die tber-
tragung des ," b -Emphaticus ajja auf alle Nomina beseitigte, ver- 
wandte 	das 	Ostara,maische 	die 	Abstraktendung d 	(--=--- L5  - ) 	an 
Stelle der fehlenden emphatischen Pluralendung. 	Dieses Afformativ 
e ( ( _.5 1_) dient im Siidsemitischen nicht nur zur Abstrakt-, sondern 
auch im Arabischen in groBerem Umfang zur Pluralbildung bei 

den gebrochenen Pluralen 	 6. 	Im Aramaischen wurde L5...l.st, , 	wit.  
es zur Funktion des 	Emphaticus differenziert , die 	es im West- 
aramaischen 	bei 	den Gentilizien in den Fallen der syntaktischen 
Anwendung des determinierten Status auch tatsachlich aufweist. 

Mit dieser Endung ist die assyrische maskuline P1 ur al- 
e ndung a als identisch zusammenzuhalten. 	Die Lesung e hat 
Delitzsch 2) 	durch 	die 	vielfachen Schreibungen 	i .. e Va-di-e, ni- 
qi-e, qu-ra-di-e und 	die haufige Hinzuftigung 	des 	phonetischen 
Komplements e zu ideographischen Pluralen au1Serst wahrscheinlich 
gemacht , so 	daI3 	auch fur die Falle der Schreibung des Plurals 
mit i (mal-ki, ar-hi u. s. w.) jenes e als die urspriingliche Lesung 
anzusehen ist. 	Der Hinblick auf sonstige assyrische Pluralendungen, 
wie an, -W(2), welche urspriingliche Abstraktendungen sind, bestarkt, 
wenn es dessen bediirfte, auch fiir das aramaische und assyrische e 
diese Annahme. Ubrigens mag das Aufkommen des emphat.-pluralen e 
im Aramaischen nach anderer als der sonstigen Bildungsart des 
Emphaticus mit a einer Einwirkung des Babylonisch-Assyrischen 
auf das Aramaische seine Enstehung verdanken. — Der Abstraktums- 
ursprung dieses e erklart es weiter auch, 	da.a im Neusyris chen 
dieses e bei den Adjektiven unterschiedlos fur den maskulinen und 
femininen Plural gebraucht wird,3) wie im Babylonisch-Assyrischen 
die Adjektive und Partizipien beider Geschlechter ihren Plural mit 
der Abstraktendung ittu, uti bilden. 

III. 	Aram. tiwwatha zum mask. Sing. ja. 

Es diirfte zweekmaBig sein, einen Umblick fiber die Verbreitung 
des pluralen at der Untersuchung des maskulinen iiwwatha im Arama-
ischen vorauszuschicken, fur den jene zum Teil in Betracht kommt. 

1) Eine einfache Verbindung beider wiirde mit 	dem singularische n 
. zusammengefallen sein. l D 

2) Assyr. Gr. S. 75; s. auch S. 181. 	Auch Zimmern, Vgl. Gr. S. 174 
nimmt die Lesung a" an; 	er fiigt hinzu, die Lange 	des e sei nicht gesichert. 
Aber einen kurzen Vokal als Pluralendung hat das Semitische nirgends. 

3) Noldeke, Neusyr. Gramm. § 67. 
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Die 	plurale 	Femininendung at hat 	sich 	im 	geschlechtlichen 
Gegensatz zu dem maskulinen lam, ina, bezw. in, im, beim Adjektiv 
und Partizip mit der Singularendung at, t im Arabischen, Ara- 
maischen , 	liebritischen fest behauptet.i) 	Beim Substantiv teat sie 
schon in umemitischer Zeit naturgemai3 auch an begrif fli c h e 
Feminine , 	die keine formale Femininendung des Singulars batten, 

s 	..a 
an,") woftir ein ursemitisches Beispiel das arab. c:.4.40), hebr. rriv7kt, 

aram. jgsc'ij zum Singular card, carts ist. 	Vgl. weiter als heraw- 
A 

gegriffene uralte, durch mehrere Sprachen 8) verbreitete Falle z. B. 
ril.t3r., , *Ja" 	7, ass. napgati zu nap, — ritT „Quellen", N.t.:"1 °, 

.9. 	. 	....... 	„ 	„ 	 g._00 	V ass. inati,4) — riirriN, iL,00( ,, VI' ege" zu "2.0•6;  — rliDri, iLV,S3 
Tv' 

V 	 I 

zu katif u. v. A. 	— Vielleicht sind solche Dille , 	wo das plurale 
at formell nicht zu einem singularen at gehorte, der Anlaa gewesen, 
&LB es auch — in den einzelnen Sprachen in verschiedenem tim- 
fang — an Sachworter maskulinen Geschlechts 	angeitigt wurde, 
wie z. B. bei riibip = ath. und amh. qa/at, — ninp, = ass. 

DO . 	v ,. eprati, — riV;r.,: =--- ass. narati = A olop•), — n'00,  (Stat. constr.) 
0 0 	r 

= )..V2.(1. = ass. amat, — rri='? = fiff; 	und zahlreiche andere. 
Zum Teil haben bier 

b
(rewil3 auch begriffliche Kategorien ohne Ruck-

sieht auf grammatisches Geschlecht die Pluralbildung uniformiert.6) 
In weit bedeutenderem Umfange bat sich in 	den a b e s s i- 

nischen Sprac hen dieses at, welches im Athiopischen noch 
beim Adjektiv an das Feminin gebunden ist, beim Substantiv caber 
beide Gesohlechter verbreitet. 	Im Athiopischen 	tritt at der 
Regel nach bei alien Substantiven, gleichviel welchen Geschlechts, 
an, 	sofern 	sie 	einen auLieren Plural bilden. 	Das at ist bier die 
alleinige substantivische auBere Pluralendung geworden, 	wahrend 
beim Adjektiv der ursemitische geschlecbtliche Gegensatz durch 
ein neuentwickeltes mask. an gegenaber fem. at sich behauptet 
hat. 	Im Tigri ii a hat der Nivellierungsproza auch die Adjektive 

1) Im Athiopischen im Gegensatz zum maskulinen an beim Adjektiv 
und Partizip. 

2) Es ist fur das Folgende gleichgilltig, ob noch daneben die maskulino 
Pieralendurig im .einzeinen Fall° vorkommt oder nicht. 

8) Das Arabische hat bekanntlielt die itaere Pluralbildung bei don Sub-
stantiven ohne singulare Fornininendung fast durchweg durch die gebrochonen 
Pluralo verdriingt und ham damn nicht verglichen werden. 

4) 'Igl. Delitzsch, Ass. Gr. S. 188-89. 
.5). Die besondere Ansgestaltung der Endung im Araraiiischen (vgl. unten) 

ist bier flir unser') Frage belanglos. 
6) Bekanntlich kommen auch ejue Reihe von maskulinen Pluralendungen 

zu femininen Singularen vor, wozu wir bei einem Tell noch die Ursache or- 
mitteln konnen. 	Doch geliiirt dies nicht in diesen Zusammenhang. 
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erfatit: at ist hier nicht nur bei den Substantiven die herrsetende 
Pluralendung , auch bei Adjektiven und Partizipien wird an nur 
noch im kirchlichen Gebrauch verwandt, sonst ist at das gewohn-
lichste Pluralafformativ fur beide Geschlechter; neu tritt hier da-
neben far bestimmte Bildungen, wie gctbari, das Nom. instrum. mit 
m-Prafix u. a., 	die 	Endung 5 , 	5t unterschiedslos far beide Ge- 
schlechter auf.1) 

Die plurale Femininendung at hat also, nachdem sie schon in 
ursemitischer Zeit beim Substantiv auch fiir grammatisch-geschlecht-
liche Feminine ohne Singularendung at, sodann, vielleicht in weiterer 
Fortentwickelung hieraus, z. T. auch durch Kategorienbildung, im 
Nordsemitischen fur Sachworter mannlichen Geschlechts Verwendung 
gefunden, in den abessinischen Sprachen beim Substantiv -die Maskulin-
endung ganz zuriickgedrangt. 

Eine Reihe - von maskulinen Substantiven mit der Endung e, 
Emphat. ja bilden im Syrischen abnorme Plurale auf 4L2); auch 
das Mandl ische 3), das Westaram3ische der Bibel 4) und der Targumims) 
bieten 	eine Reihe gleicher 	Formen; 	ebenso liegen sie im 	Neu- 
syrischen vor t3); die Bildung ist also gemeinaramaisch. 	Da der 
Plural meist an die Singulare auf e, ja gebunden ist, so ma eine 
umfassende formale Analogiebildung nach irgendwelchen Vorbildern 
mit der Singularendung e vorliegen, und da er welter auf S u b - 
stantiv e beschrankt ist , so ist es von vornherein nicht wahr-
scheinlicla , dalI partizipiale Palle, wie reja, 'aseja, die ebensogut 
adjektivischer wie substantivischer Anwendung fahig sind, den Aus-
gangspunkt der spezifisch substantivischen Plurale gegeben hatten.7) 

1) Vgl. Praetorius, Tfia-Gramm., S. 198; Schreiber, § 63-,-70. 	— 'Ober 
das Verhiiltnis dieser Endungen zueinander im Amharischen vgl. Praetorius, 
Amh. Gr. § 151; im Harari ist nach § 151 c at in lautlich modifiziertor Form 
„das 	ziemlich 	ausschlielnich 	herrschende 	Pluralbildungsmittel fiir beide Ge- 
schlechter und siimtliche Nominalformee. 

2) Eine umfassende Sammlung von sicher belegtert Fallen giebt Noldeke, 
Syr. Gramm.2  § 79 A. [vgl. jetzt noch Beitrage z. s. Sprachw. 55 f.]. 

3) N51deke, Mand. Gramm. S. 166. 
4) 1:117 von tit:2'71, N1;14,:1142 vgl. hebr. rInti. 
5) Z. B. 1:fro? , -pro, -orgi Inn  u. a. m.; siehe Dalman, Aram. 

Gramm. S. 153 (von mir aus der supralin. Vokalisation transkribiert). 
6) Noldeke, Neusyr. Gramm. § 71. 
7) Was Praetorius, ZDMG. 56, 688 ff. in 	einer Erorterung fiber these 

Plurale annimmt. 	Dies um so weniger,  , als gerade Worter wie Li:rTI, 	ti:. 1;t.  
in den Targumen mit supralinearer Vokalisation im Plural nieht tizawiiii, wie 
die ubrigen ja-Nom-Ina, sondern ewan haben; siehe Dalman, S. 154. 	Auch 
anderen Annahmen von Praetorius iiber diese Plurale vermag ich nicht zu 

folgen. 	So 	der Gleichsetzung des inn er en arabisehen Plurals As., iit.ii..w, 
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Vielmehr ist m. E. der Ursprung von vornherein in einer u n - 
bedingt substantivischen Klasse zu suchen. 

Der Plural awwan
' 
 awwath(a) gehort lautgesetzlich zu einem 

Singular Czth.1 ) 	linter den Nomina mit der maskulinen Endung 
t•2—, 	Emphat. tv , 	die 	diesen Plural 	bilden, 	findet sich eine ge- 
mischte Gesellscliaft 	vereinigt; 	solche 	mit: 	1. 	urspriinglichem al 
(oder monophthong. 0, z. B. j:.A, gi,z, 	4...z, 	 j°,...: (vgl. oben / .4 

S. 433), 	,,,Kg, Emph. J  vgl. mit 	(bier Frauenname)''); LA3 

2. urspr. j in substantivischen Partizipien 	des Peal 	J.9,,./, 4:3, 
die 	jedoch 	im 	Targum 	diesen 	Plural 	nicht 	bilden 	(s. vorher); 
3. urspr. id im Emphat. einsilhiger Maskuline, wie j 	„Haufen‘ 

(=-_. misch. •+' l) 	g.,a3 	und vereinzelt die gleiche Endung ,Schaf“ 
bei anderen maskulinen Bildungen, wie beim Fremdwort J,;ep10  

„Thron', rsthck 	„Kranich' u. a.3) 
Von •diesen Klassen gehort der Plural awwan lautgesetzlich 

nur zur ersten auf e, ai ;  nur ist zu den maskulinen Sachwortern 
der Plural aus der entsprechenden Femininform des Sing. gebildet 
worden. 	Die Ursache , 	welche Kier der maskulinen Pluralendung 
hindernd im Wege 	stand, ist schon S. 433 dargelegt; 	sie wiirde 
im Hebraischen und Aramaischen genau so, wie der Dual, gelautet 

der doch mit dem Plur. fract. K.i.x.i der starken Wurzeln korrespondiert und 

demnach eine andere Form als grail hat, mit dem Sufi eren Plural von qatil: 

••••. 	

979 sal,,
7 N.,

az&  des Aramaischen. — Partizipien des Qal wie &Vita , raqu,  Asa,>>  
mit w kennt das Semitische nirgends , behandelt vielmehr albs Partizipien der 

	

Verbs ult. w nach Analogie der ult. j. 	A uch die weitere Annahme der Um- 
bildung des behaupteten t9iigiw u. s. w. zu stiqiiw nach Analogie des intransi-
tiven Qal-Imperfekts d (das doch := ay, nicht = rew gewesen ware) verstiirkt 
noch die anderen Schwierigkeiten. 

, .9 .1.110. 
	

.t.4 	; 1) Vgl. ) 	: .„9.110; wie ii 	k::  42.4, 	— 	J1\.: 4_110, targ. 
S 	43 	- , 	 ,3,  

ktViln,  : 17,?,. 	Ebenso im Arabischen iiij. 	: 	Q.:43...i. 	, 	— 	iiLli 	: 	t:.:41:i 

ti. a. m. — Die Schiirfung des w im Plural des Syrisehen ist sekundar; des 
tiblisch-Araingische hat daftir Dehnung : 1:1-;-- ; vgl. auch S. 439, Anm. 5. — 
Vgl. auch im Hebriiischen r7' 	(dem Ararniiischen entnommen , mit dissimi- 
liertem j statt w vor O) von detn Singular 117; . 

2) Auf die Zusammengehdrigkeit dieser beiden hat midi einmal Prof. NOldeke 
aufmerksam gemacht. 

3) Im Arabischen wurde die Endung der beiden letzteren als ijj gehort: 
2 	O) 	:3 	0 I 

L 54.'ll 0  'f 
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haben: 	hebr. t.2,m, 	aram. rp; hebr. G,"7; (wie im Mischnischen), 
aram. 17r; ; 	hebr. 10.!], aram. -174'..? und so iiberall. 	Diesem Zu- 
sammenfall des Plurals mit dem Dual hat aber das Nordsemitische 
aufs Energischste entgegengewirkt. 	Das eine Mittel bestand, wie 
oben S. 433 besprochen ist, in dem Abwurf der vokalischen Singular- 

+ endung e vor dem Pluralafformativ (M4M, 	; d. h. einer Plural- vio 
bildung nach 	der Analogie des starken Nomens). — Ein zweites 
nachweisliches Mittel war das, den Plural f e m in ini sch zu 
bilde n. 	So 	bildet 	das Hebraische von 	rrliz.) (nicht :nip oder 
m- ti„), 	sondern) 	r6iiip, 	— 	von 	t-tyrj : riT17, 	— 	von 	r7.R.  : ri'tz 
(Stat. constr.), 	— von :7:7.,1) : n*1..:, 	— von r;:13 : nip und rim; 
(Stat. constr.). 	— Denselben Weg ist das Aramaische gegangen. 
1m Aramaischen wird nur (wie im Arabischen) bei den .11 -Nonaina 
vor der antretenden Femininendung nicht, wie im Rehraischen, der 
lanae Vokal, mit dem das Maskulin schliat, verdrangt, sondern lance 

	sich 	als 	langes 	a vor 	ihr.2) 	Es 	bilden daher die er 

 

obigen Maskuline mit Endung t-t 	, Emph. ti:, ihren Plural von 

den zu ihnen gehorigen Femininen aus: zu j,9,,,.; nicht von (5....-.,, 4 
Ei 

sondern vom Fern. 8L.... • Plur. JG,:;3), 	— von ,,,S:,i 	 JP_\\  wie  ). 7 

von 	*8'43: 	Plur. 	11,Qg..g, = 	hebr. 	ni';'+'2, 	— 	von 	j:: , 	wie 
,-, 	_ 

von *8it...X.-: den Plur. avt'' 	mitt, = hebr. 	— von rtnti, wie von 
‘, 

*81.,
...) 	

Plur. 	mrilT')t , 	wie 	hebr. rii,-IN.  u. s. w. 	Die 	aramaischen 
. 	 i T 	 T ... 

Plurale entsprechen ganz den hebraischen. 	Diese feminine Art der 
Pluralbildung gehort (wie die maskuline 1:411.  = 	„.1.0) der gemein- 
nordsemitischen Periode an; sie ist darum auch durch alle arama-
ischen Dialekte verbreitet. 

Dadurch nun, daf3 im Aramaischen mit diesem maskulinen e, 
ja, welches = L5-Z— ist, maskuline Endungen e und ja, welohe 
anderen Ursprungs waren, im Singular auBerlich gleich waren (S. 440), 
zog jene Art der Pluralbildung Analogiebildungen auch von diesen 

1) Dessen unbetonte Endung a bekanntlich nicht die des Feminins ist; es 

ist eine Form *Q, die dem arabischen 0.14 parallel geht. 
, 	, 	 . - 	0D 	 f

,
,   

2) Vgl. iit.a...0, 	) 	gegeniiber hebr. ri;.7.?, 	— 	 jam,, mit hebr. n'pr iV, t‘ 4 3 3 

— pf:.0 = targ. 11 s.17 mit hebr. rl:p, u. s. w. 

3) Dati daneben noch die maskuline Pluralbildung v,,,,,;, wie oben S. 433, 
bestehen kann, versteht sich. 

   
  



442 	Barth, Beitrtige zur Pluralbildung des Semitischen. 

Klassen nada sich.1) 	Sehr bezeichnend ist es, dali die letzteren sich 
auf di e Bedeutungskategorie beschrankt baben , von welcher die 
Bildungsweise ihren Ausgang genonarnen bat: auf Substantive, 
speziell konkrete Substantive. 	Daher 	bilden 	such Partizipien des 
Peal nur dann diesen Plural , wenu sie als Substantive gebraucht 

0 9 	 9 	 0 werden, wie 4; „Hirt", 1,,,0c0/ ,,Arztd, rna.  „Schenk'', aber nicht 
im 	rein partizipialen Gebrauch , 	weil es keine 	a djektivischen 
Vorbilder auf iij mit diesem Plural gab. 	Im Westaramaischen sind 
nicht einmal diese substantivierten Partizipien in die Analogiebildung 
einbezogen 	worden (siehe S. 439 Anm. 7), 	ein deutlicher Beweis. 
dali sie auch im Syrischen nur die letzten Auslilufer der Analogie-
bildung, nicht ihr Ausgangspunkt gewesen sind.2) 

[Korrektur-Zusatz: G. Hoffmanns Deutung der 	Plur. aunciin 
als Plurales pluralis vom Plur. e aus (ZDMG. 32, 753), der each 
Noldeke, Beitr. 57, zuneigt, laf3t die hauptsachlichste Zahl derselben 
unerklart: 	die 	vom Sing. -6, ja ausgehenden; 	denn 	diese besaDen 
naturgemai3 keinen Plural auf e.] 

IV. 	Das plurale an (und ani). 

EM plurales 	an findet sich sowohl im Slid-, 	als im Nord- 
semitischen. 	Aber es ist nicht so weit und nicht in gleichmaaigein 
Gebrauch, 	wie mask. una, in, im, fern. at, verbreitet, 	es fehlt in 
der huBeren Pluralbildung des Arabischen und im Hebreischen; 

1) So von einsilbigen Nomina der Form qatl, gitl, z. B. 4,Z ,Haufen` 
D P' 	 D Ps 

= mischn. '+'5, Plur. .4_40, 	— J 	S eh a f " 	Plur. 	bei Partizipien .oi , 	, 	..,941.1; 
,p, e 	,0 _ 	1). des Peal die Endung e = V, z. B. pa', 1...00(, vereinzelt (5-: -, wie  in 

I:0400  , vgl. S. 440. 	— Bei syr. 	I.:4/ ist der Singular das 	verk iirz t e 
4 , Der„ Nomen, wie das hebr. *011:i, dagegen der Plur. ACL.9( , NI;lnIti (im Kasseler 

Kodex nr:1N, siehe Hoffmann, ZDMG. 32, 753 Anm.) geht vom volleren 
Singular  mit Endung e :Int.% aus, der in Dan. 7, 4 vorliegt. 

2) Die wenigen rnaskulinen Substantive im Syrischen, 	die 	einen Plural 
auf iiwwtin bilden, ohne im Singular die Endung 5, ja: 	zu besitzen , 	wie 

jk r  i, 	jr...: u. s. w. (Noldeke, Syr. Gramme § 79 B, 1), sind vermutlich durch 
irgendwelche Bedeutungsanalogie gefolgt. 	DaB 	es bei ihren auf spiiterer Ent- 
wickelung beruht , erweist sich damns , WS in den Targumim und im bab. 
Talmud 	keines der syrischen, 	auger N'Irl:, den Plural 	auf iiwwitin bildet. 
[Auch die von Noldeke, Beitritge 56 aufgefiihrten Mille 	erscheinen fast tuts- 
nabmslos nur in Einzelspracben des Aramilischen.] 	— 1m Neusyrisch en 
1st die Endung liwtdithe durch Analogiebildung auch bei Stilmmen anderer 
Art schon vial waiter verbreitet, vgl. Ndideke, Neusyr. Gr. § 71. 
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seine geschlechtliche Funktion im Athiopischen ist der im Ara-
maischen geradezu entgegengesetzt. 

Im At hi o p is c hen tritt es nur bei Adjektiven und Partizipien 
auf, ist ausgesprochene Maskulin endung und steht als solche 
dem femininen at gegeniiber.1) — Im Aramaischen erscheint 
es bekanntlich 	als 	Endung 	des w eiblic h en Status absolutus 
des Plurals bei Substantiven wie bei Adjektiven, wahrend fur den 
Stat. constr. dasselbe at fungiert, das fin Arabischen, Ilebraischen 
and Assyrischen die Endung fur beide Status des Plurals far die 
Nomina mit sing. at ist. — Auch im A ssyris c hen findet sigh 
ein plurales an stets als Feminin endung konstruiert,2) aber, wie 
es scheint, in seltenerem Gebraueh. 

Lage nur der aramaische und assyrische Gebraueh fur das 
Femininum plur. vor, so wiirde die Vermutung von Praetorius, 
daD dies an moglicherweise aus der Verbalform 	' stamme,3) ,6.13..19  
sehr einleuchtend sein, zumal, da auch die entsprechende Verbalform 
im Athiopischen. (jenge'ra) und im Assyrischen (ileguda[ni]) die 
gleiche Endung beim femininen Plural des Impf.'s aufweisen. 	Aber 
im Athiopischen ist an ausgesprochen maskulinen Charakters, dem 
femininen at gegenilberstehend. 	Es geht schwerlich an, diese siid- 
semitische Pluralendung 	von der nordsemitischen dem Ursprung 
nach zu trennen, urn so weniaer , als an hier wie dort zu dem 
femin. at in enger Beziehung steht, im Athiopischen als Aquivalent 
des Maskulins , im Aramaischen als das des ihm entsprechenden 
Stat. absolutus. Vielmehr fuhrt dies zu dem, Schlua, dali an seinem 
Wesen nach keine ausgesprochene geschlechtliche, wohl aber eine 
allgemein plur ale Bedeutung gehabt haben wird. 	Vermoge 
der letzteren 	war es geeignet , Liicken der Pluralbildung sowohl 
beim Maskulin, wie beim Feminin auszufiillen, die durch die Sprach- 
entwickelung eingetreten waren. 	. 

'in Aramaischen war durch den allgemeinen Abfall der Flexions- 
endungen mit Nunation oder Mimation im femininen Plural der 
uralte Unterschied zwischen Stat. absol. und Stat. constr. aufgehoben, 
der sonst noch sowohl im femininen Singular (a : at), wie im maskul. 
Plural (in : ai) durch Differenzen in den Endungen beider Status 
weiter bestand. 	Das 	ursemitische at, 	welches alle ubrigen semi- 
tischen Sprachen als einzigen Plural zum singularischen at auf-
weisen , diente darum im Aramaischen nur noch far den einen 
Status vor dem Genitiv. 	Dieser Status hat hier, wie im Singular 

1) Vgl. oben S. 438 ff.  
2) Delitzsch, Assyr. Gramm. S. 182. 
3) ZDMG. 56, 686. — Aber auch bei der Annahme eines anderen Ur- 

sprungs der Endung 	kann 	fiir ihre Differ e nz i erung zum Feminin jene 
verbale Einwirkung angenommen werden. 

Bd. LVIII. 	 29 
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in 	at1), 	die 	ursemitische Endung 	erhalten. 	Fur den Stat. absol. 
wurde eine neue Endung in unserem an gewonnen , welches such 
im Assyrischen, aber hier nur sporadisch, far den femininen Plural 
fungiert.2) 

Es 	ist schon die Vermutung geltuliert worden ,3) daB fur die 
Differenzierung von an fur das Feminin die Ubereinstimmung des 
Nasals mit dem maskulinen in von EinfluB gewesen sein mag. Man 
hat mit ebensogutem Grund auch auf die Vo k al assonanz von 
an : at ftir den Anlal3 ihrer Verkniipfung verwiesen, welche es zu- 
gleich erklart , daB 	dasselbe an im Athiopischen als Endung des 
Maskulinsneben das feminine at getreten ist.4) 

Im Athiopischen ist mit 	der Ausbreitung der 	gebrochenen 
Plurale caber fast alle 	maskulinen triliteralen Substantive die ur- 
semitische Pluralendung des Maskulins -dna, lna erloschen,5) so (la 
selbst miinnliche Eigennamen und die Bezeichnung mitnnlicher Warde- 
personen die Pluralendung at annahmen.c) 	Als Folge dessen dart 
es vielleicht angesehen werden , 	daB nun jenes tina, 	ista ganzlich, 
auch beim Adjektiv und Partizip, aus der Pluralbildung verschwand.7) 
Das Eintreten von an bei den milnnlichen Adjektiven und Partizipien 
beruht auch hier auf einem sekundaren Akt der Sprache , welche 
bei diesen, dem ursemitischen Zustande zufolge, auf eine Scheidung 
nach Geschlechtern hindrangte. 	DaB unter den daftir geeigneten 
Afformativen dem at des Feminins gerade ein maskulines an ent-
gegengesetzt wurde, dtirfte durch die schon genannte vokalische 
Assonanz bedingt gewesen sein. 

Dieses plurale an muB nun, gem4t3 seiner gegensatzlichen ge-
schlechtlichen Verwendung im Aramaisch-Assyrischen einer- , dem 
Athiopischen andererseits geschlechtlich in diffe renten Cha- 
rakters gewesen sein. 	Fur seine Beurteilung geben uns eine Reihe 
klarer korrespondierender Erscheinungen in der Pluralbildung die 
Unterlage. Das Pluralafformativ e des Assyrischen und Aramaischen 
ist eine Abstraktendung; 	dagleichen 	das flt(u) im Assyrischen, 
welches bei alien Adjektiven den Plural — den maskulinen wie 

1) Die Lautassonanz von at mit iit, das nur noch im Stat. constr. 	er- 
halten war, 	mag darauf eingewirkt haben, dali sich at im 	Plural 	fur den 
Stat. constr. differenzierte. 

2) Bier liegt wohl wieder eM alter sprachgeschichtlicher Zusammenhang 
zwischen dem Babylonisch- Assyrischen and dem Aramaischen vor, wie beim 
maskulinen. e (S. 437) and tad. 

s) Vgl. K5nig II, 1 S. 430; siehe auch LajCiak , 	Die Plural- und Dual- 
endungen am semitischen Nomen S. 33. 

4) S. Kanig; selbstverstAndlich soil damit nur die P a a r ung des an mit 
at, nicht sein Ursprung erkliirt warden, 

5) BM Rest derselben ist in dem pluralischen i vor Suffixen von Praetorius, 
Athiop. Gramm. § 129 erkannt. 

6) Vgl. oben S. 438. 
/) Ebenso ist im Assyrischen mit dom AufWiren des in bei den Sub- 

stantiven es auch in der Adjektiv-Partizipialfiexion erloschen. 	Nur wurde dann 
bei den letzteren die geschiechtliche Scheidung iiberhaupt aufgehoben. 
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femininen — bildet. 	Ferner sind abstrakten Ursprungs die Plural- 
endungen 5, 5t des Tigrifla und auch noch als Abstraktendungen 
im lebendigen Gebrauch. Die „innere" Pluralbildung bat bekanntlich 
in dem Gebrauche der Abstrakt- (Kollektiv-) ffir die Pluralformen 
ihren Ursprung. 	Auf Grund dieses vielfach betatigten Sprachtriebs 
sind wir berechtigt, in diesem sekundlir auftretenden, geschlechtlich 
von vornherein indifferenten an-Afformativ des Plurals die bekannte 
ursemitische Abstraktendung an in kollektiver Bedeutung anzu-
erken n en. 

Dail diese stark zur Verwendung in der Pluralbildung neigte, 
erweist auch das Arabische, welches sie nicht in die au Bore Plural- 
bildung iibergefiihrt hat. 	Hier sind bekanntlich Abstrakte, bezw. 
Kollektive mit an-Endung in weitestem Umfang als Plurales fracti 
in Verwendung, das Afformativ an hat den Formen Kollektiv- und 
Pluralbedeutung gegeben und sie haben dann nach Art dieser Plural-
bildung sich far bestimmte Formen der Singulare als Mehrheits- 
form etabliert.1) 	Dieser Abstrakt- , bezw. Kollektiv-Ursprung der 
Endung machte sie geeignet, an Singularformen affigiert, im Abessi, 
nischen maskuline , im Aramaischen und Assyrischen feminine, im 
Arabischen • unabhangig von den Singularformen, als unabhangige 
Kollektive Plurale jeder Art zu bilden.2) 	Mit dieser Auffassung 
befinden wir uns auf dem Boden 	gesicherter Tatsachen 	in der 
Pluralbildung. 

Auch der maskuline Plural ani des Assyrischen, wie kurNini 
„Berge', 8-4- gani „StraBeng, babani ,Tore",$) dellen syrische, man- 
daische, neusyrische Korrespondenzen anin (auch yr), \..36) Noldeke 
ausfiihrlich gesammelt hat 4) und die auch in den westaramaischen 

1) Fur den Einzelnachweis vgl. Nominalbildung S. 317-18. 450. 459. 
469; ilber Spuren dieser Bildung im Hebr Ai schen S. 318. 

2) Ebenso sind die Kollektive mit Afformativ 0-1.-- im Arabischen Plurales 
fracti, im Aramaischen und Assyrischen ist das Afformativ ein spezielles Mittel 
der maskulinen Pluralbildung. — Die Abstraktendung fit, urspriinglich aus-
gesprochen femininen Charakters, ist beim assyrischen Adjektiv geschlechtlich 
indifferente Pluralendung geworden. 

3) Vgl. Delitzsch, Assyr. Gramm. S. 182. 	189. 	Naeh Delitzseh flatten 
sich aber auch Schreibungen einu daneben, wie bur-ga-a-nu, — pal-ma-a-nu 
„Bilder 4  u. e. a. 	Ob in letzteren Fallen ungenaue Schreibung vorliegt, wear 
manche Parallelschreibung eta bei demselben Wort spricht, oder tin(u) allein 
als maskuline Pluralendung gelten solle, ware noch durch vollstandigere Material- 
sammlung zu erforschen. 	Eine Pluralendung ani steht jedenfalls fiir eine Anzahl 
Maskulina fest. 

4) Die syrischen Fille der Form J.ISSX)11) 	ratX8 	IA; u. A. mit 
___ 	1 	 J 	A 

den entsprechenden Fiillen des Manditischen u. s. w. Syr. Gramm. § 74, Mand. 
Gramm. S. 169, Neusyr. Gramm. S. 136f. — Ntildeke hat sehon (Mand. Gr. 

29* 
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Dialekten yorliegen,l) 	ebiinso wie im phtin. triD'm „Glitter") vgl. 
mit aSsyr.. ildini, erklaren sich aus der kollektiven Bedeutung des dn, 
'auf welche nur' noch erne weitere maskuline Pluralendung gepfropft 
ist. 	Es sind Plurales pluralis, wie im Neusyrischen die Plumle 
mit der Endung ath-a, jag-e, wath-6. 	Die Bildung ist schwerlioli 
im Babylonisch-Assyriscben and im Aramilischen unabhfingig ion- 

!einander entwickelt, sondern wohl aus einem dieser Sprachgebiete 
in das andere iiiiernommen worden. 

.a. a.:0.) die assyrischon and dio wonigon hobraischon .Flillo 131;* 	HL. 2, 12, 
c.!;i17.31pp, 	Prov. 24, 31. vorglichon. - Dioso konnon sohr wool Aramaismon soin; 

:_sie orsolioinon:auch gorade in dor Difforonziorung far Gowachso, dio des Ara-
fliiiischo bitufig aufwoist. 

1').4ili3Or oinor 'Rollie 	dor im Syrischon vorkommondon F1illo vgl. z. B. 
tarp. N42,1'1110  ,IFFosoho'. 

9- Fa golkirt zur Bodoutungsgruppo von j..gyl  , 	T4..:-""' •dos Aramaisokoo. 
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The Kavyamitila Edition of Amitagati's Subhaita- 
samdoha. 

By 

Richard Schmidt. 

Up 	to 	this 	day, 	Jaina literature 	and 	its 	exploration have 
remained, 	to 	a 	certain 	extent, step-children 	of German Sanskrit 
scholars. 	Besides the editions and translations of Jacobi, Leumann 
and Windisch , 	very 	few 	papers 	concerning Jainism have been 
written so far. 	Now the editors of the 	Kavyam5XO, series have 
just published 	an 	edition 	of Amitagati's 	Subhatasarlid.oha, 	the 
well-known didactic poem which has been surnamed by A ufr echt 
—' not quite correctly — a „concoction without salt'. 	But alas ! 
this book is a true pendant of the Kilvyam-5,15; edition of §rivara's 
Kathalcautukam, which on a previous occasion I could not help 
condemning in the strongest terna; nay, it seems to be no more 
than 	a mere reprint of an inferior manuscript, full of misprints 
and grave blunders. 	It would have been better, if the editors had 
thoroughly studied 	the 	doctrine and 	terminology 	of the Joins, 
before spending time and labour in editing such an intricate work 
as Amitagati's. 	To begin with minor matters: why do they call 
the 	book 	Subhitaratnasaindoha 	instead 	of 	SubhNsitasailidoha? 
Dr. Hertel has pointed out, that this is the true title, indicated 
in the poem itself, st. 920. 	And why do they number the verses 
through to the end of the work, while all the manuscripts, which 
I have examined with Dr. Hertel, have a separate numbering of 
the verses in each chapter? 

I shall now proceed to comment on some individual passages. 

Str. 16: 	MWilf-d 1:K7if# *}VA' wrwi:* 
'fw f-414-ftwrwr q.v44 '4-1.7-4-4T: 1 

Read 'kqti' VA' and Tfr'd I 	 • 

Str. 25: 	Isr: wr-k-k'w ftww'rfa vi.  wrlza: 
4)14: Trzufw T-41* Wpril* SW I 
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ITIRM trZifW feMiti fwf•i-ri•II 
41.  wqt 4-'r sfq wrd f-etIrr7411-ff: u 

Of course fRTVITT is an impossible form: read RfeINT-1.‘k• 

Str. 104: 

-41-‘q tr# 	etTI M•14%RTIWRIRI4-441.  WO-t) 
fTATitikW .q-liVrarair‘WT yl Ifticti, WIWRTWT I 

131t1 A71, TrgiWT 	 T'-4Trfl:1 TVT WilISIM).  IsTiql 
Zr-ANWTWkilk4 ref eRfcr yEff-d: 	iif=rat WI-a/kV( II 

The third line is complete nonsense; read 33hR41 Fil-VT-
ffWITiR Tr.r .frerl trwr. 

Str. 126: 
i:MTWi.  TIT f#111.4 4Tawsrizmw-grtiiwr 	faii:p1T: 
‘1-41ITIMI Wal AWfWv-itivl. Vrei-Mt fM'4TR: I 

NATTTTIVI 1441 IM-44.ki(o 4,7WIATIktt 
TfinTUM Vfklt 41211*-1 4fWWT RiW ITT f-R-<T4: 0 

Read RWfWT-4Wki: and WITITR.eiNfT41. 
Str. 134: 

A 	/Ti WiVill 	1--#4.R ZA.a ti'MWTNTfWW UR I 
Wfig 'ff 	fqx1T.IWTrftw: TM/RfwilanWpil firaTiO ii 

Separate 117ft .7.# ! 	Similarly Str. 135: tkUTVTWWW: R 
-KW).  is to be written °WW:RIfrW 

Str. 142: 
re/II v../ii TkTITT 'ff trig* 	T)'ff f4TWTWWwirTVEMIK I. 
Here the ten dhatus are referred to; accordingly the correct 

reading is *r4VT,T1TW4• 
Str. 165: 

%kuritgl)ROR. WWW isrKTfiW W)' WigWT WTIFT!! I 
mtfa RN! fnavigt Tirt IITTIPWRRVTRW: II 
I would be extremely glad to 	receive 	a translation of this 

stanza from the mouth of the editors! 	Of course we must read 
.r-tif*Wrzr4n:. 
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Str. 175: 

114 T tt k41 irfmrf -0 etc 	w-fm 'TA'N fzra-4-0T: t 
W et Mct IT V*WWKTf4T-M4T 41-41* 1MT lizA vi) (?) Ufa II 

An Indian Pandit, being acquainted with the mysteries of Slesa, 
yamaka etc., would not hesitate, I think, to write 11441.170! 

Str. 2 8 7 : fq.icqw 	WirgTr1II ci pru v.gg* 
qwfa mcqt%ti trcrtirkwjezmm.t 1 

,k v et Tww-wiTilt It a ittr,'44 
IsiwTftr w 	trrta-47* wk'ffanTi.  air u 

Read KgfW- TillTti.  and 'EMT W-4. 

Str. 295: 

fffl,WTRI.4-41' 4 q '1 .R141 	 +1 t ATAIRIvifWzi'l 
N2r4ITftlIffW: 7TITfrcrOt 1—Thili• WX: I 

114 I kcittrr-4%-rfTxrtTurrf-<-4r4reptc 
vil•Ntqfq If- 	w--tirfkg* ikR.41-zrixtR: u 

There is no subject in this stanza? 	No! 	Read T4TVINI 
TM!! 

Str. 396: 

'ZIqccilfkIZIfff zfTtf fwfm H W f W 4  I WV( I 

WITi WIT 4t WaKsrallICKTIt RA: II 

An A..ryu, stanza with two chandobhaligas! 	Read Tr4f4ffisq- 
AT ct 	and 41 for WM. 

Str. 406: 

Itfq4:14 faftiwi f*TR-TINZIT wq fr flm.14t II 
Complete nonsense! 	Read f-CcIM and ff414 ,kcci.(• 

Str. 460: 2,mi f-1• 	daft 144 ilr<411fq 'Mit-) rd 
ilf# 	z-k-fw 1.‘17-  #tq #f 	fa 1 

Ipt 4-4feirspKt Tilrf#: liwrwiwt.  
f* •qT lira 1:NR7fir4 I: wfmirir<77: u 
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What could be , according to the editors , the grammatical 
construction or the 	sense- of the first 	line ? ! 	Read 	gtgli 	1ip..-41 
[and OK4T L 4]. 

• 
Str. 461: fq "riT 	i veIVRINTIM. at1471TzfIzM1'fk 

riffgrTf 	WerMlligt MI t4441 iiT7riftf I 

Wit traff 74zorff ii-4 Tali* tifficull 	
. F ,f1Vtletfil as lit V7. 'ffyrt4110. I 

Read Nil i ,..if‘ WftWreftrql! 

Sty. 564: wAcniii:f%UW ZinticfPlitfxrdT*( I 

Th Ifj? nAktivm. - 41-  Sfrajt 3 fiktsfft: II 

Awful! 	Read AI* .MTV° , citt Itt al • and kiNIT9fil° II 
Jut litiiiiirnftP31. .i sin not able to quote here all faults and 
misprints, which amount to about two hundred and fifty, but shall 
tio so in a critical ' edition of the SUbhisitasamdoha, which 1 have 
just finished in .company with my friend Dr. Hertel. 
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Bemerkungen fiber die nordbuddhistische 
Terminologie im Hinblick auf die Bodbisattvabhumi. 

Von 

Unrai Wogihara. 

Bekanntlich bat der nordliche Buddhismus eine so lang an-
dauernde selbstandige Entwicklung durchgemacht, dal3 zu dem Grund-
stock von Gemeinsamkeiten, die ihn mit dem sfidlichen Buddhismus 
verbinden , 	eine tibergrae Fiille von Besonderheiten hinzugetreten 
sind. 	Diese Besonderheiten , soweit sie 	der Terminologie an= 
gehoren , erfordern immer nosh die angespannte Aufmerksamkeit 
der Gelehrten, die sich eingehender mit dem nordlichen Buddhismus 
beschaftigen. 	Es sind eben doch erst ein p a a r der terminologisch 
wertvolleren Werke — zu denen natiirlich Legendensammlungen 
nicht zu rechnen sind — ausreichend untersucht worden. 	Nun 
haben ja freilich 	die Nordbuddhisten selber ein terminologisches 
Worterbuch groBeren Stils, die Malnivyutpatti, hervorgebracht, and 
man sollte mein en, da13 es nur darauf ankame , dieses zu benutzen. 
Allein einnial enthalt es nur die leicht klassifizierbaren Ausdriicke, 
nicht die ebenso zahlreichen Einzelausdriicke besonderer Art. 	Und 
sodann sind die Bedeutung en , die bei 	der Verarbeitung des 
Mahavyutpatti-Wortschatzes im Neuen Petersburger Worterbuch an- 
gesetzt worden sind , 	durchaus nicht immer ausreichend bestimmt 
oder fiberhaupt 	zutreffend. 	Die Bedeutung eines Ausdrucks ltil3t 
sich eben da , 	wo 	die Klassifikation der Mahavyutpatti nicht als 
solche einen ganz bestimmten Fingerzeig gibt , blo13 aus Literatur-
stellen, deren oft mehrere erforderlich sind, genau ermitteln. Beispiels-
weise soil acarya-mu#i (wortlich „die Faust des Lehrers") dem 
Neuen Petersburger Worterbuche zufolge 	„ Z w a n g ' 	bedeuten; 
allein , wie aus der Bodhisattvabhilini zu entnehmen ist, hat 	das 
Wort vielmehr den Sinn von 	„heimliche Aufbewahrung, . 
Geiz". 	 ,.- 

Die Unzulariglichkeit dessen , was bisher in der Feststellung 
der nordbuddhistischen Terminologie erreicht worden ist, kam mir 
wie auch meinem verehrten Lehrer Professor Leumann besonders 
zum BewuBtsein , warend wir im Lauf der letzten zwei Jahre 
gemeinsam eine Ausgabe von Haribhadra's Kommentar zur Astasa- 
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hasrika Prajfiapiiramita vorbereiteten. 	Und da mir aus dem chine- 
sischen Tripitaka die Bodhisattvab h fi m i als ein Text bekannt 
war, 	der geeignet ware, 	vielfach Auskunft zu gewahren , so be- 
miihten wir uns zunachst, die Cambridger Handschrift des Werkes 
in die Stra6burger Universitatsbibliothek geliehen zu erhalten. Weil 
indessen besagte Handschrift in Europa als Unikum gilt — in 
Nepal diirften wohl noch weitere Exemplare 	zu finden sein — 
so 	mu6te 	ich 	mich 	zum Studium 	des Textes 	persOnlich nach 
Cambridge verfugen, habe dann aber daselbst beim Oberbibliothekar 
Mr. Jenkinson das liebenswurdigste Entgegenkommen gefunden. 
So bin ich in Stand gesetzt, von der Bodhisattvabhfimi eine A us - 
gab e versprechen zu konnen. 	Einstweilen werden ein paar An- 
gaben fiber das mir zu Gebote stehende 	Material 	nicht unwill- 
kommen sein. 

Das Cambridge-Manuskript der Bodhisattvabhilmi befindet sich, 
weil es eine der altesten nordbuddhistischen Handschriften ist, in 
etwas verwahrlostein Zustande. 	Vielfach fehlt der Rand saint der 
Paginierung und daher haben denn zahlreiche Blatter bis zu meinem 
Eintreffen in Cambridge an falscher Stelle gestanden. 	Unter Zu- 
ziehung der chinesischen Ubersetzungen gelang es, die 
Reihenfolge der Blatter vollstandig zu sichern und zugleich fest-
zustellen, dab die Handschrift urspriinglich 151 Blatter gehabt und 
davon am Anfang 3 und im Verlauf 4 weitere (namlich das 20., 
30. , 41. mid 51.) 	verloren 	hat. 	Gegenuber 	diesen bedauerlichen 
Mangeln darf mit hoher Befriedigung darauf hingewiesen werden, 
doll im fibrigen die Handschrift 	als 	eine 	vorziigliche gelten mag, 
so dab nur selten eM Fehler vorkommt.1) 

Von gleichem Wert wie die Giite der Handschrift ist die Gate 
einer der drei chinesischen tbersetzungen. Diese tJber-
setzungen zu ermitteln war mir bereits in Stradburg (wahrend des 
Sommers 1903) moglich gewesen an der Hand der fiinf Seiten, die 
Professor Bendall in seinem Catalogue of the Buddhist Skt. MSS. 
in the Univ. Library Cambridge der in Rede stehenden Handschrift 
gewidmet hat. 	In Bunyiu Na njio's Catalogue of the Chinese 
Tripitaka findet man die Ubersetzungen unter folgenden eine Identi-
fikation des gemeinten Werkes wenig begiinstigenden. Titeln : 

No. 1086. 	„Bodhisatttraearyri-nirdeie oder ,,Bodhisattvabhiimidhara-sutra". 
No. 1085. 	„Bodhisattvacaryi-nirdege oder „Bodhisattvabhadraila-sutra". 
No. 1170. ,SaptadaSabhiimi-aristra-yogIettryabhumi" 	oder 	„Yogicaryabliiimi- 

Astra'. — Von diesem Werk kommt nicht das Ganze in Betracht. 

1) Man wurde dies nicht vermuten, wenn man die Stellen Hest, die Pro-
fessor Benda!' in seinem Cambridge-Katalog p. 192-196 abgedruckt hat. 
Er hat sich namlich ungemein oft versehen, was das altertiimliche Alphabet mid 
die Schnelligkeit, mit der der Katalog ausgearbeitet wurde, entschuldigen mOgen. 
Auch die Folio-Angab en von Professor Bendell treffen nicht au, insofern die 
Blidter immer auf der Vorderseite, nicht (wie er auf Grand dor sonst iiblichen 
Praxis annahm) auf der Riickseite, numeriert sind. 
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Anerkennung verdient vor allem 	die 	dritte 	dieser Uber- 
setzungen , 	die im Jahre 646/47 n. Chr. von Hiuenthsang an- 
gefertigt wurde. 	Man wei13, daf3 Hiuenthsang als tbersetzer einen 
ausgezeichneten Ruf genielit. Und da er in Indien insbesondere die 
Lehren 	der Yogacarya-Schule 	studiert hat und eben aus 
dieser unsere Bodhisattvabhumi hervorgegangen ist, so braucht es 
keines weitern Beweises , 	um die Zuverlassigkeit seiner Arbeit zu 
erharten. — Wie es mit der ti beti s c h en Ubersetzung der Bodhi-
sattvabharni steht, vermag ich nicht anzugeben. Sie wird von andern 
Gelehrten gepriift werden milssen. 	Nur so viel sei hier beigefiigt, 
daft sie mit Hiilfe der chin esischen Ubersetzungen ermittelt 
wurde. 	Weil namlich 	die Bfichertitel oft etwas schwanken und 
weil im Ubrigen bei unserm Text aus besondern Griinden bla der 
Anfang (nicht zugleich das Ende) fur eine Identifikation zu ver-
wenden war, gerade der Anfang aber im Sanskrit fehlt , so iiber- 
setzte ich ihn aus 	dem Chinesischen ins 	Englische 	und 	gab 
damit Professor Bendall Gelegenheit, im Tanjur dem Text auf die 
Spur zu kommen. 

Vielleicht erwartet man hier noch ein paar Proben aus dem 
terminologisch-lexikalischen Gewinn, den die Bodhisattvabhiimi ver- 
spricht. 	Obschon eine Auswahl schwer ist, setze ich mindestens 
folgendes her. 
adhyapadyate „er vergeht sich". 
adubhd im Sinne von agubha-bhavana als Bezeichnung eines Samadhi. 

Man vergleiche die im NPW. aus der Unterschrift von Mabi-
vyutpatti 52 (gedruckt in der Einleitung p. VII) zitierte Be-
zeichnung adublza-bhavancill „fromme Betrachtungen caber das 
Unerfreuliche des Lebens". Aus der Jaina-Dogmatik kame eine 
der zwolf Anupreksati oder Bkavanab in Betracht („aiucitve 
in Umasvati's Pragamarati 149 b, Premchand's Ausgabe p. 16). 

avedka „Einwirkung". 
udgunthika. 	Das NPW. bietet unter Berufung auf die Mahavyut- 

patti 	udguzzAikaya 	„mit 	verschleiertem Gesicht". 	In 	der 
Bodhisattvabhiimi finden wir folgende Serie von Dativen: 

1. uccatarake tisane nisaukaya. 	2. &nip. 
3. udgunthika-krtaya. 	 4. purato gacchate. 

Offenbar bezeichnet udgunthilea die durch das Hochziehen oder 
• tberziehen des Gewandes 1) 	entstehende Verh ii lltheit des 

Kopfes. 
uddana. 	Statt der Bedeutung „Inhale setzen die Nachtrage des 

NPW. genauer „Inhaltsangabe ". 	Man findet die beiden 
beigegebenen Belegstellen in Kern's Ausgabe der Jitakamala 
p. 245a Mitte und p. 247 b unten. 	Als dritte Stelle kommt 

1) Daher richtig ud-, nicht ava- wie das NPW. erwartet, 
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im selben Text hinzu A. 252a 5. 	Jedesmal folgt die Inhalts- 
angabe in Form eines -  Sloka. 	Ganz ebenso begegnet uddfinarp 
mit einer nachfolgenden Inhaltsangabe, die jeweils einen 	loka 
ausfullt, am Anfang verschiedener Kapitel der Bodhisattvabliumi. 

upani,9ad. 	Das Wort begegnet  bei den Buddhisten in fulgenden 
drei besondern Verwendungen , von denen im NPW. die erste 
in tiblicher Weise gebucht und 	die 	zweite 	nur durch einen 
Hinweis auf Ptinini 2  S. 479 (sollte heiden 477) angedeutet ist: 

1. in dem after begegnenden Ausdruck upani,9adam api na lamanate ,es 
vertrtigt nicht eimnal eine an 	die Seite Stellune d. b. es vertragt (wail 
ganz geringfligig) ilberhaupt keine Vergleichung (mit dem andern). 	Das 
Stein'sche (in der Waste Taklamakan ausgegrabene) MS. der Vajracche- 
dikii bietet die A lt 0 r e (prakritische) 	Lesart upan4iim, 	wie man ad 
Tafel V von Stein's Preliminary Report sehen mag. 

2. im Sinne von hetu-bhava bei Haribhadra oder von karatsa bei Ceylo-
nesen und Tibetern. 

3. in der Bedeutung „Grad, Stufe in der Bodhisattvabhami: tasyaibhir dasa-
bbir AkAraih kuiala-samgrAhaka-aila-vyavasthitasya ksipram eva kuiala-sam- 
graho bhavati sarvAkArai ca yad 	uta dinapanisada 	Silapanisadi ksinty- 
upanisadi VirycipanisadA dhyAnapanisadA palicilaraya ca prajdaya. 

Eine Ableitung und genetische Anordnung der drei Bedeutungen 
ist mir einstweilen noch nicht gelungen. 

rtiyate ,er schltmt skit'. 	So lautet die korrekte Form des Verbums. 
Die Bodhisattvabhfimi schreibt stets 2-i statt r. 	Andererseits 
finden wir in der vom PW. verzeichneten Saddharmapundarika- 
Stelle in altertiimlich-unregelmililiger Weise das Aktivum statt 
des Mediums. 

gaha „Nische“. 	Es ist wahrscheinlich, dad diese der Bodhisattva- 
bhiimi zu entnehmende Bedeutung auch in Pri.tiini IV, 2,138 
vorliegt ; 	die 	bier geforderte Ableitung gahiya 	wiirde also 
heifSen „in einer Nische befindlich". 

bhatztfita ,verholint" zu belegen aus der Bodhisattvabhfuni. 
samici. 	Das NPW. gibt ohne Literaturbelege die Bedeutungen 

ivandance und (in den Nachtriigen) ,Anstandigkeit , Ordent- 
lichkeit,, Hoflichkeit". 	Die erste Bedeutung 	begegnet in der 
Bocihisattvabhiimi: 

. buddhanalp 	 mahalimi-pravistanruu ca . . . bodhisatt- 
viinrup sanzicivz krtva. 
padayor nipatya samickz krtva. 
Dies 	Wenige natige 	crenfigen. 	Es 	bleibt 	nur 	iibrig , hinzu- 

zufligen , dal Professor L 	umann zu 	seinen 	vielen Verdiensten 
urn mich nod das eine hinzugeffigt hat, dad er mir fur den vor- 
stehenden Aufsatz . seine 'vielfach bessernde und 	ergiinzende Feder 
zur Verffigung stellte. 
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Ein griechisches Theater in Indien. 
Von 

Th. Bloch. 

(Aus einem Briefe von ihm an E. Windisch.) 

Indian Museum, Calcutta, 
30. 4. 1904. 

. . . . Meine letzte Reise gait dem Ramgash Hill im Sirguja 
State, dem groBten der Tributary States of Chota Nagpnr. 	Von 
den beiden Inschriften in den Haien im nordwestlichen Teil dieses 
Berges waren bisher nur die von Cunningham im ersten Bande des 
Corpus Inscriptionum 	vertiffentlichten Facsimiles zuganglich. 	Die 
Erklarung beider macht noch erhebliche Schwierigkeiten , und ich 
weiB nicht , ob 	es 	mir gelingen wird , 	das Rittsel zu Ibsen. 	Die 
letzte Zeile der einen Inschrift in der sogenannten Jogimara-Hohle 
lautet: Devadine nama 1 lupadakhe I, 	 d. h. Devadatto nama , 
riipadaksah L 	Die Decke der Hale ist mit Resten alter Malerei 
bedeckt, und aus 	der Inschrift erfahren wir,  , dali Devadinna der 
Name des Malers war. 	Freilich darf man nach diesen Resten sich 
keine allzu hohe Vorstellung von der Geschicklichkeit dieses Malers 
machen. 	Wie sollte man das auch in so abgelegener Gegend, einem 
Vorposten 	arischer Civilisation , 	erwarten ? 	Die Figuren 	sind in 
rotbraun auf weiBem Grunde angebracht. 	Elefanten , Mame mid 
anderes sind mit derselben Farbe gemalt. 	Bei menschlichen Figuren 
sind die Umrisse des Korpers mit schwarzen Linien gezeichnet, die 
Augen weill und schwarz und das Haar schwarz und auf der linken 
Seite in einen Knoten gebunden , 	eine Haartracht , die sich noch 
jetzt in jener Gegend findet. 	Bekleidete Teile des Korpers sind 
weiB gelassen, nur die Umrisse wurden in roten Linien angedeutet. 
Auf den ersten Blick konnte man geneigt sein, diese Malereien fiir 
modern zu halten. 	Sieht man jedoch genauer zu, so findet man 
vieles fur 	die 	alte 	Kunst 	charakteristische , 	z. B.. das 	bekannte 
Caitya-window, einen Wagen mit Pferden, ganz im alten Stil, und 
vieles andere, was man in spfiterer Zeit sicher nicht so dargestellt 
hatte. 	Halt man ,die Inschrift dazu , 	so scheint es unbedenklich, 
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die Malerei fur gleichzeitig zu nehmen, d, h. sie ist caber 2000 Jahre 
alt. 	Der Anfang der Inschrift lautet : Sutanuka nama I devada- 
alkyl I d. h. Sutanuka nama I clevadasiki I und das folgende bezieht 
sich dann entweder darauf, daB Sutanuka die Hale stiftete, oder 
es erklart die caber der Inschrift gemalten Scenen, doch macht die 
zweite Zeile noch 	Schwierigkeiten. 	Der Anfang der zweiten In- 
schrift in der sogenannten Sitabenga-Hohle ist 	ebenfalls klar. 	Er 
lautet: Adipayamti hadayam I sabhavagarukavayo. 	Das erkldrt 
man doch am naturlichsten als: adipayanti hrdayam svabhtiva-
guru-kavayali „es entflammen das Herz die von Natur verehrung,s- 
wiirdigen Dichter". 	Was folgt, ist dann allerdings schwierig, aber 
wenn eine Inschrift so anfsangt, so darf man in ihr doch wohl einen 
Lobpreis der Dichtkunst erwarten, und wenn ein derartiger Hymnus 
sich an der Wand einer kiinstlich aus dem Felsen gehauenen Haile 
findet, so kann er dort doch nur deshalb angebracht sein, weil das 
Gebaude dazu diente , urn Werke der Dichtkunst einem grolleren 
Publikum vorzutragen. 	Und dazu eignet sich auch die Anlage 
vortrefflich. 	Im Halbkreis, terrassenformig fibereinander, sind eine 
Reihe Sitze ausgehauen , 	die 	durch strahlenformige Linien wieder 
abgeteilt sind , ganz nach Art 	eines 	griechischen Theaters. 	You 
jedem dieser Platze aus hatte man einen bequemen tJberblick fiber 
eine unterhalb gelegene natfirliche Plattform, die Platz genug bot, 
eine kleine Billine aufzuschlagen. 	Natfirlich 	ist 	das Amphitheater 
nur en miniature ; es mochte fur 30 Zuschauer Matz haben , doch 
laBt sich seine Anlage nach klassischem Muster nicht verkennen. 
Uber den Sitzen befindet sich eine viereckige Kammer, mit breiten 
Banken die Wande entlang. 	her zog man sich 	offenbar zuriick, 
wenn die Kalte der Winternachte den Aufenthalt im Freien unan- 
genehm machte. 	Man findet noch am Eingang tiefe Locher im 
Steinboden, in die man die Balken fiigte, die den Vorhang hielten, 
durch den man die kalte Luft abschloB, und drinnen war Raum 
genug ffir eine solenne „nautch-party". 

Ich hoffe , daB dieses alles klar wird , 	wenn ich meine Plane 
und Photographieen veroffentlicht babe. Ich schreibe einen Artikel 
fiber diese beiden Haien, fiir den nachsten. Band des Archaeological 
Annual, einer neuen Veroffentlicbung, die jahrlich von dem Director 
General of Archaeology herausgegeben wird, und illustrierte Artikel 
fiber Archaeologie in Indien im weitesten Sinne enthalten soil. Fur 
den jetzt im Druck befindlichen ersten Band babe ich einen Artikel 
beigetragen 	fiber Restauration 	alter 	Baudenkmaler 	in 	Bengalen, 
wesentlich eine tbersicht fiber alles , was in den letzten 5 Jahren 
in dieser Richtung getan ist, nebst geschichtlichen u. s. w. Notizen 
fiber die 	betreffenden Monumente , soweit sie 	von 	allgemeinerem 
Interesse sind. 

Vielleicht babe ich Ihnen noch nicht mitgeteilt, daB man nun 
endlich daran geht, die Asoka-Saute in Rampurwa, die nOrdlichste 
im Distrikt Champaran, wieder aufzurichten . . . . 
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Es arbeitet jetzt hier ein junger tingeborener Gelehrter an 
einem Wort-Index der Asoka-I•nschriften. Er bezieht eine sogenannte 
Government Research Scholarship, ein aipenditim, das die Regierung 
jithrlich an mehrere Eingeborene verteilt, UtIT . MI wissenschattlichen 
Arbeiten anzuregen. 	Da er Asoka-Inschriften als sein Thema ge, 
wthlt hatte , so schlug ich jinn these Albeit vor . . . 	Der Name 
des jungen Mannes ist Ganga Mohan limiter, ein Brahmane aus 
Bikrampur bei Dacca, dem Haikptsitz brahmaniscber Gelehrsanikeit 
im ostlichen Bengalen-. 	Laskar ist ein Titel , den seine Vorfahren 
von den mubaminedanischen Herrschern theses Landes trbielten, lain-
lich wie Sirkar, Majuindara u. a." 

   
  



458 

Nochmals Sabbat. 
Von 

II. Zimmern. 

Als meine Notiz fiber Sabbat oben S. 199 ff. bereits gedruckt 
war, 	erschien noch 	vor Ausgabe 	des betr. Heftes 	der Zeitschrift 
eM Artikel von Delitzsch im „Zeitgeist' (Beiblatt zum Berliner 
Tageblatt), Nr. 16 vom 18. April 1904, fiber den assyrisch-baby- 
lonischen Sabbat. 	Delitzsch handelt 	darin, 	veranlaBt durch einen 
in derselben Zeitung vorausgegangenen und gegen ihn gerichteten, 
in der Form und auch sachlich anfechtbaren Artikel, gleichfalls im 
AnschluB an den von mir oben besprochenen Pinches'schen Text 
caber die Sabbatfrage, unter ausfiihrlicher Erorterung verschiedener 
hier in Betracht kommender 	sprachlicher 	Einzelheiten. 	Da die 
Ausfiihrungen von Delitzsch mehrfach auch ander weit in die Tages- 
presse , 	selbstverstandlich 	mit 	entsprechenden 	Entstellungen 	und 
MiBverstb,ndnissen , iibergegangen sind , und 	da auch der Referent 
in 	der Zeitschriftenschau der Orient. Litt. - Zeitung von Delitzschs 
Argumentation tiberzeugt worden zu sein scheint (vgl. OLZ 1904 
Sp. 204), so sehe ich mich bei der Wichtigkeit der Frage ver-
anlat, hier mit wenigen Worten noch einmal auf die Sache zuriick- 
zukommen , zumal ich in der Hauptfrage, urn 	die 	es sich hier 
handelt, mit Delitzsch durchaus nicht ilbereinstimmen kann, sondern 
bei meinen obigen Ausfahrangen verharren muB. 

Nachdem Delitzsch , entsprechend wie ich oben , 	mehrere 1ff- 
-turner und Verlesungen in der Ausgabe und Transkription von 
Pinches richtig gestellt hat,l) stellt er die These auf, daB die Be- 

l) 	Wobei freilich Delitzschs Lesung itmatan 	statt 	Pinches' iimu kal 
nicht als Verbesserung betrachtet werden kann; s. oben S. 199 Anm. 1. 	Ubrigens 
bietet das oben erwtihnte Duplikat Ni. 1893 an dieser Stelle statt Tunu kal 
vielmehr timu(-mu) ak-kal. 	S. dam die volistandigere Veroffentlichung dieses 
Konstantinopeler Fragmentes durch Scheil in dessen Note XXVII im Recueil 
de Travaux XIX (1896), auf die mich Scheil in- Anschlua an meinen obigen 
Artikel personlich aufmerksam 	gemacht hat. 	Z war 	bietet Schell selbst bier 
SAG-DAN; es ist aber kein Zweifel , &Ai SAG hierbei nur auf einer Ver-
lesung der sehr iihnlichen neuhabylonischen Zeichen SAG und AG beruht. 
Fiir „halber Tag" hat dieses Fragment mi-gii gm,u(-mu), 	fiir „dritter Tag" 
nach Scheils Angabe ge-lal-iti-nu. 
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zeichnung des 15. Tages deS (30-tagigen) Monats -durch ga pat ti 
in diesem Texte 	zu 	verstehen 	sei als: ga pat-ti „der (Tag) des 
pattu (scil. des Monats)" 	d. i. 	als „der Tag des •Einschnittes, der 
Teilung , der Scheide" des Monats. 	tYber diese Lesung mid Auf- 
fassung der Gruppe ha pat ti durch Delitzsch, wenn sie mir such 
keineswegs als gesichert oder auch nur als besonders einleuchtend 
erscheint, laBt sich -immerhin reden: ich hatte oben S. 202 ja aus-
dracklich erklart, dali mir die E tymologie von gapattu, gabattic 
und damit auch von r1;1:3 unsicherer denn je geworden sei. 	Da- 
gegen ist es mir ganz unmoglich, 	Delitzsch nun in dem weiteren 
Punkte Recht zu geben, daB 	diese Bezeichnung gapatti.  bezw. ,ga 
Patti fur den 	15. Tag des Monats und ebenso Ma-pat-tu bezw. 
Ifla pat-ta Schopf. V 18, wie Delitzsch ebenso wie ich hier liest, 
vollig zu trennen sei von dem in den Vokabularien vorkommenden 
gapattum, gabattum,, gabattim, welch letzteres nach ihm alle in 
mit dem hebraischen raw zusammengebracht werden diirfe. 	Ich 
bin fest iiberzeugt, 	&LB rDelitzsch hier nur durch die polemische 
Situation, 	aus der heraus 	sein Artikel 	entstanden ist, 	zu solcher 
hyperskeptischen AuseinanderreiBung von Zusammengehorigem ge- 
trieben wurde 	und 	daB 	er 	bei 	erneuter Prfifung der Sachlage 
selbst davon wieder zurfickkommen und die Identitat von sapatti, 
[3]apattu einerseits und von gapatturn, gabattum, gabattim anderer- 
seits unumwunden 	anerkennen 	wird. 	In 	lautlicher Hinsicht 	sei 
dabei noch bemerkt, 	daB das Schwanken zwischen b und p in 
diesem Worte moglicherwejse nach den Ausfiihrungen Jensens in 
Zeitschr. f. Ass. 14 (1899), 182 	(p fiir urspr. b in Wortern mit 
g davor oder dahinter) zu beurteilen ist.1) 	Sachlich finden die Be- 
denken Delitzschs gegen den 15. des Monats als babylonisch-assy-
rischen Sabbat ihre Erledigung in dem von mir oben besprochenen 
Nebeneinanderbestehen der beiden Systeme einer Sechsteilung und 
einer Vierteilung des Monats, wonach das eine Mal der 15.2), das 
andere Mal der 14. als der Vollmondstag 	und darum als kultisch 
besonders wichtiger Tag gegolten haben muB. — In bezug auf 
die Siebener-Tape der assyrischen Hemerologien und ihr Verhaltnis 
zum hebraischen Sabbat sind wir ja beide im iibrigen so ziemlich 
gleicher Ansicht. 

Ich benutze die sich mir hier bietende Gelegenheit, um darauf 
aufmerksam zu machen, daB sich meine obigen Erorterungen caber 
den Sabbat als urspriinglichen Vollmondstag, ohne daB ich darum 
wuBte, in mehrfacher Hinsicht beriihren mit den Ausfithrungen 

1) S. dazu bereits bei Kuchler, Beitr. z. ass.-bab. Medizin 90 f. (vgl. such 
schon oben S. 202 Anm. 3). 

2) Fiir den 15. als Vollmondstag scheint mir u. a. such die vielerorterte 
Stelle Gilgam.-Epos 	X Idol. III 49 	(= KB VI 1, 220/221) in Betracht zu 
kommen: mtilalc artti u UD XV-KAN, wo gegen die bisherigen Erkldrungen 
arlii und LID XV-KAN (d. i. gapatti) vielmehr Gegensatze, Neumond (bezw. 
Neulicht) end Vollmond, bilden werden. 

Bd. LVIII. 	 30 
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von Pitlef Nielsen in dessen Schrift: Die altarabische Mondreligion 
mid die, mosaische Uberlieferung, Stra6burg 1904. 	Vielen in dieser 
Schrift sich findenden kiihnen Aufstellungen vermag ich freilich 
nicht zu folgen. 	Speziell harm ich mich auch nicht mit der da- 
selbst S. 69 und S. 87 f. nach Hommels Vorgang gegebenen Er,  
klitrung von §abattzum 	(und 	danach von rival) 	als einer sprach. 
lichen Variante von gubtu in der Bedeutung ;,(Mond)station' (von 
nv. -.) und der Reldamierung .von gabattzum als 	eines altarabischen 
Fremdwortes 	im Assyriscben (aus 	'4„;:s) befreunden. 	Tinnier- e,..:43, 
bin ist anzuerkennen, da6 die Schrift Nielsens fur das Verstandnis 
des altorientalischen Mondkultus und damit auch fur das Sabina- 
problem manche Fordertmg bringt. 	Auch in der Schrift Friedrich 
Bohns: Der Sabbat im Alten Testament und im altjiidischen reli-
giosen Aberglauben, Gfitersloh 1903, findet sich, so wenig dieselbe 
im tibrigen das Sabbatproblem.  im Alten 	Testament richtig be- 
bandelt, 	doch gerade fiir die Frage nach dem uispriinglichen Zu- 
sammenhang der Sabbatfeier mit den Mondphasen mancherlei Be-
achtenswertes. Vgl. auch Bale'',  im Archly f. Religionswissensch. 6 
(1903), 19. 
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Digamma and Wau. 
Von 

Franz Praetorius. 

Ein ungelostes Ratsel ist immer noch das griechische Digamma 
(lat. F). 	Es steht im griechischen Alphabet an der Stelle, wo im 
kanaanaischen Alphabete das Wau steht und entspricht diesem dem 
Laute nach vollsta,ndig; auch fiihrt es — als Zahlzeichen wenigstens 
— den gleichen Namen PIXV. 	Aber die Gestalt des Digamma 
steht der des kanaanaischen Wau recht fern, wenn auch versucht 
worden ist, beide Gestalten mit einander harmonistisch in Einklang 
zu bringen. Dazu kommt noch, da13 das kanaanaische Wau in fast 
unveranderter Gestalt als T dem griechischen Alphabete schon in 
frahester Zeit angehangt worden ist. 

Ein 	ungelostes Ratsel ist gleichfalls 	die G e st alt des 	sild- 
semitischen Wau: athiop. D, sab. 0, ganz ahnlich im Lihjanischen, 
Protoarabischen und Safa. 	Auch hier ist zwar versucht worden, 
das stark abweichende sudsemitische Zeichen von dem kanaanaischen 
T abzuleiten (s. D. H. Muller in Mordtmann und Muller, Sab. 
Denkmaler S. 106; KOnig , Neue Studien S. 14); indes wird der 
Unbefangene nur Lidzbarski beistimmen konnen: ,Wie 0 zu dieser 
vom altsemitischen T so sehr verschiedenen Form gelangt ist, da-
riiber habe ich zu keinem bestimmten Urteil gelangen konnen" 
(Ephemeris Bd. I, S. 127). 

Es scheint mir, als habe das siidsemitische 0 mit dem kanaana-
ischen T seiner Form nach nichts zu tun, als sei es vielmehr seiner 
Form nach identisch mit dem griechischen Digamma. 

Man beachte 	das formale Verhaltnis des siidsemitischen y, I), 
zum kanaanaischen 1.,. 	Die 	beiden parallelen Ansatzlinien links 
oben sind zu einem Kreise zusammengefaBt und fugen sich nun- 
mehr in 	dieser Gestalt symmetrisch dem senkrechten Schafte an. 
Die Ansatzlinie rechts unten ist fortgefallen, zeigt ihre Nachwirkung 

30* 
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indes wohl noch in dem etwas verlangerten Schafte. — Wendet 
man theses sel'be Prinzip der Weiterbildung auf Digamma, 9 (J), 
an, so sieht man ohne Weiteres, dab aus ihm leicht 0 entstehen konnte. 

Ich lasso es unentschieden, ob die kleine Gestalt des 0 einiger 
siidsemitischen Schriftarten mit dieser Entstehung zusammenhangt. 
Denn ,der Kreis entspricht ja nur der oberen Halfte des zugrunde-
liegenden alten Zeichens i. 

Ist die obige Darlegung riehtig, so wiirde die tbereinstinumnig 
des griechischen Digamma mit dem stidsemitischen Wau darauf bin-
weisen , dab es in attester Zeit  in Kanaan irgendwo eM Zeichen 

' 	'    das , muBfins aus 	anaau selbst bisber nicht fill- w gegeben haben 	 k 
iibertiefert wo* rden._:ist, 	• 	 . 
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Anzeigen. 

Le livre de Mohammed ibn Toumert mandi des Almohades. 
Texte arabe accompagn4 de notices biographiques et d'une 
introduction par L Goldziher, Professeur 2c l'Universite 
de Budapest. 	Alger. Imprimerie orientate Pierre Fontana. 
1903. 	(Avant-propos de M. J. D. Luciani, Directeur des 
Affaires 	indigenes 	au Gouvernement general de l'Algerie.) 
(Zum Originalpreis von fr. 6 erhaltlich bei Otto Harrassowitz, 
Leipzig.) 

In einer dem VII. internationalen Orientalistenkongresse in Wien, 
September 1886, vorgelegten Abhandlung, die 1887 in dieser Zeit-
schrift (41, S. 30-140) unter dem Titel „Materialien zur Kennt-
niss der Almohadenbewegung" erschien, lenkte Prof. Goldziher die 
Aufmerksamkeit auf eine Handschrift der Pariser Nationalbibliothek, 
welehe die theologischen Schriften des Stifters des Almohadenreiches 
im zwolften Jahundert , Mohammed ibn Tiimart, enthalt. 	Die 
Authentie des Buches ist nicht zu bezweifeln und wir finden in 
ihm fast 	alles wieder,  , was in verschiedenen historisehen Werken 
als Inhalt der Mandi-Schriften angegeben wird. 	Jede Seite von 
Goldzihers gediegener Abhandlung legt Zeugnis ab von der Wiehtig-
keit dieser Sammlung als Quelle ffir die Kenntnis der Almohaden- 
bewegung. 	Die Regierung Algeriens, unter deren Schutz jetzt in 
Algier literarisch-historische Studien bliihen, die sich weit fiber die 
Grenzen 	des franz6sischen Gebietes erstrecken , hat sich demnach 
durch die Ver6ffentlichung des merkwurdigen Buches 116chst ver- 
dient gemacht. 	Die Ausgabe scheint mit graer Sorgfalt gemacht 
zu sein. 	Die Handschrift hat bier und da ein wenig gelitten, so 
dali der Herausgeber Mohammed ben Mustapha Kamal gezwungen 
war, einzelne Worter durch Konjektur zu erganzen. 	Er bat darin 
eine sehr glackliehe Hand gehabt. 	Alle diese Erganzungen sind in 
Klammern eingeschlossen. 	In den seltenen Fallen, wo es ihm nicht 
gelungen war, 	die Lesart mit Sicherheit herzustellen, hat er eine 
weille Stelle 	gelassen. 	Die wenigen Druckfehler sind am Sehluli 
verbessert. 	Ein paar Kleinigkeiten batten daneben noch Platz finden 
konnen, z. B. dali in den biographischen Abschnitten S. f, 6 v. u. 

.. 
51.r.?t l 	zu sprechen , 	S. 	I., 7 v. u. L...t..i3O zu lesen , S. M", 8 v. u. 
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c5.3 statt L5..,M und voni. Z 	.. 
L. 5.1s  fur 0.4.c. zu verbessern sei. 	Da- 

gegen ist 1'9 , ult. zj,5040:315  nicht in 0.3"itAaS3  zu verbessern (wie fig 

vorgeschlagen wird), 	sondern in 	aj,-.7633  , 	wie richtig in Wiisten- 
felds Ausgabe. 	Die Anwendung einiger Vokalzeichen, und nament- 
lich 	des 	tashdid, 	ware 	nicht tiberfliissig gewesen. 	Die oben ge- 
nannten biographischen Abschnitte sind die dem Buche mit eigener 
Paginatur vorangehenden 59 Seiten , welche 	die Mitteilungen des 
Abdalwahid al-garriikoshi, Ibn al-Athir's, Ibn Kballikan's, Ibn abi 
Zar''s im Qar t as und Ibn Khaldan's iiber Ibn Tamart enthalten. 

Die Regierung hat sich nicht damit begnugt, diese wichtigen 
Dokumente zu veroffentlichen, sondern hat Prof. Goldziher gebeten, 
eine Einleitung' dazu zu schreiben. 	Diese Einleitung, die mehr als 
hundert Seiten 	fiillt, 	gibt 	dieser Ausgabe 	einen 	ganz besonderen 
Wert. 	Zusammen mit der oben erwahnten Abhandlung, deren Be- 
kanntschaft der Verfasser durchgehends voraussetzt , 	bietet sie uns 
ein treffliches Bild der Almohadenbewegung , 	die, 	anfiinglieh rein 
reliaitis , 	bald 	einen militanten Charakter annahin und in wenigen 
Jahren' 	die Griindung eines Weltreiches herbeifiihrte. 

Der erste Abschnitt handelt ilber die Chronologie, namentlich 
die der Reise Ibn Ttimarts nach dem Osten und speziell iiber seine 
Beziehungen zu Ghazali. 	Es gibt eine Legende , 	daB der welt- 
beriihmte Theologe den jungen Ibn Tamart zu seinem Auftreten 
gegen die Almoraviden angefeuert habe , urn so Rache zu nehmen 
wegen 	der Geringschatzung 	seiner Werke 	durch 	die westlichen 
Schriftgelehrten. 	Goldziher zeigt, im AnschluB an Macdonald, daB 
dieser Legende jede historische Basis fehlt. 	Chronoloeisch ist ein 
Zusammentreffen Ibn Tamarts mit Ghazali zwar nicht ganz un-
miiglich, aber doch sehr unwahrscheinlich, und das Motiv, das Ghazali 
zugemutet wird , ist vollig unannebmbar. 	Ibn Tiimart mag wohl 
indirekt von der Lehre Ghazali's beeinfluBt worden sein und von 
dem, was er iiber den groBen Meister erfuhr, einen starken Impuls 
empfangen haben, doch ist er nicht zu der Tiefe der Anschauungen 
Ghazali's durchgedrungen und darf nicht als 	dessen Schuler im 
hoheren Sinne des Wortes betrachtet werden. 

Im zweiten Abschnitt wird uns der Stand der theologischen 
Wissenschaft im Westen in der zweiten Halfte 	des 	elften Jahr- 
hunderts gezeichnet und historisch beariindet. 	In den Hochschulen 
wurde 	fast 	ausschliefilich die praktische Theolocie , 	die Pflichten- 
lehre, studiert, anfangs null der syrischen Auffassung des Anal-, 
seit dem Ende des zweiten Jahrhunderts der Hidjra nach der medi- 
nensischen von Malik. 	Mit vollem Recht bestreitet Goldziher die 
bei einigen europaischen Gelehrten herrschende Meinung, als unter-
scheide sich die medinensische Schule durch ein strenges Festhalten 
an der Tradition (hadith) und eine vollige AusschlieBuner des indi- 
viduellen Urteils (ar-rdy). 	Tabari gibt voteGegenteif'  ein merk- 
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wurdiges Zeugnis im Appendix zu den Annalen III, rb.b f.: „Mo-
hammed ibn abi Bekr ibn Mohammed ibn `Amr ibn ljazm (f 132, 
72 Jahr alt) war Kadi in Medina. 	Wenn er nun ein Urteil ge- 
sprochen hatte in Widerspruch mit dem kladith und heimgekehrt 
war, 	sagte zu ihm sein Bruder Abdallah , der ein frommer Mann 
war: „Mein Bruder, du bast heute caber die und die Frage so und 
so Recht gesprochen ?" 	Wenn Mohammed dies bejahte, sagte Ab- 
dallah : „Und wo bleibt der Badith ? 	Selten wird heutzutage nach 
diesem Recht erteilt." 	Mohammed antwortete 	dann: 	„Halt, wo 
wurde die Praxis 	bleiben ?" 	Er meinte die in Medina allgernein 
geltende Praxis; 	denn bei ihnen hat die 	anerkannte Praxis mehr 
Bedeutung 	als der tladith." 	Nach dieser Richtung hatte sich im 
Westen die Malikitische Schule so 	entwickelt, daB man zur Zeit 
der Almoraviden sich gar nicht mehr urn die Rechtsquellen kummerte, 
sondern sich ganz auf das Studium der Fiqh-Bucher bescbrankte, 
die den Gelehrten den Stoff lieferten zu ihrer spitzfindigen Losung 
allerlei kasuistischer Fragen. 	Das schlimmste daran war, daB man 
dies als Studium 	der religiosen Wissenschaft betrachtete. 	Gegen 
diese 	einseitige , 	aller 	hoheren Bestrebung bare Richtung kampfte 
Ghazali, und in diesem Sinne war Ibn Tamart sein Schuler. 	Die 
Disputation des letzteren mit den Faqihs von Agbmat , die vor 
seiner Niederlassung in seinem Geburtsort Idjilin im J. 514 statt-
gefunden haben muB, hat ausschlieBlich zum Zweck, jenen zu be-
weisen, daB sie von der Methodologie des Rechts keinen Begriff hatten. 

Im Gegensatz zu Ghazali erkannte Ibn Tamart die Autoritat 
der Modjtahidfin nicht an, d. h. der groBen Faqihs, wie der Stifter 
der Rechtsschulen , deren Entscheidung als endgiiltig angenommen 
wird. 	DaB 	zwei 	verschiedene 	Beantwortungen 	derselben 	Frage 
gIeichberechtigt sein sollten , diinkte ihm ungereimt. 	Damit aber 
fiel 	die Anerkennung jener Rechtsschulen 	und 	des Anteils 	der 
menschlichen Vernunft an der Bestimmung des gottlichen Gesetzes. 
Koran, Ifadith und Idjma‘ sind nach seiner Lehre die einzigen 
Quellen , und der Idjma` (die Ubereinstimmung der Gemeinde in 
einer Sitte) wird noch dazu auf die Gefahrten des Propheten ein- 
geschrankt. 	Der Qijas (die Analogie) ist; ganz im Sinne der Zahi- 
riten, so gut wie ganz ausgeschlossen. 	Dies alles wird im dritten 
Abschnitt besprochen. 

Wichtiger sind der vierte und ftinfte. 	Ian Westen gait die 
Lehre des Malik, dal man sich fern halten solle von dogmatischen 
Fragen. 	Der Koran widersetzt sich der A hnlichkeit Gottes mit 
dem Geschopf,  , kennt aber Gott die Attribute des Geschopfes zu. 
Man soil beides frommen Glaubens annehmen. 	Dagegen richtet sich 
Ibn Tiimart 	mit 	alien 	Kraften. 	Gott 	kann 	keine menschlichen 
Attribute haben; der, welcher sie annimmt, macht sich des Anthro- 
pomorphismus schuldig. 	Ja , 	die Gottheit kann 	uberhaupt keine 
Attribute haben, 	denn diese molten ewig sein, was mit der Ein- 
heit des Wesens 	der Gottheit streiten 	wiirde. 	Damit schloB er 
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sich ganz der Lehre der Motaziliten an, (lessen er auch das &Nag-
wort Tawl?id entlehnte, das die Devise der Bewegung wurde and 
wonach 	die 	Dynastie 	den 	Neilsen 	al-Muwahhidun (Unitarier), zu 
Almohaden 	geworden, 	hat. 	Alle 	diejenigen , 	welche diese Lehre 
nicht annahmen, waren Unglaubige (Kafir), deren Bekiimpfung Reli- 
gionspflicht 	ist. 	Da 	die 	Masse 	der Untertanen 	der Almoraviden 
nicht in jenem Sinne Bekenner der Einheit Gottes war und der 
Furst verantwortlich ist fur sein Volk, muBte also den Almoraviden 
der Heilige Krieg erklart werden. 

Die Reform der theologischen Prinzipien war in Ibn Tiimarts 
Predigt 	eng mit der Reform der Sitten verbunden, 	eigentlich ihr 
untergeordnet, 	Er fing an als Censor morum, oder in moslimischen 
Worten, als „Befehler des Guten, Verbieter des Schlechten". 	Ins 
Grund 	ist 	es, 	wie Goldziher 	inn 	letzten Abschnitt 	ausfiihrt, die 
Pflicht jedes einzelnen Moslims, jede Verkehrtheit, die er sieht, za 
bestreiten, entweder mit der Hand oder mit der Zunge, oder, wenn 
auch dies unmoglich, wenigstens mit dem Herzen. 	Eine je einflull- 
reichere Stellung man 	einnimnst, 	urn 	so 	gewissenhafter hat man 
diese Pflicht zu erfullen. 	An erster Stelle liegt es also der Regie- 
runa ob, alles gesetzwidrige mit Wort und Tat zu verbannen, wo- 
durch' 	aber der einzelne 3loslim seiner eigenen Verpflichtung nicht 
enthoben wird, selbst nicht seinen Vorgesetzten gegentiber. 	Da es 
nun 	stets Unzufriedene gibt und die Grenze der MiBbillicrung ge- 
wissermaBen willkfirlich ist, begreift man, daI3 jeder Fanatiker, jeder 
Streber unter dieser Flagge 	leicht eiuen 	Anhang finden 	konnte. 
„Der Orientale", schreibt Goldziher, „fiihlt sich irnmer unterdriickt 
durch die zeitweilige Macht. 	Autoritat and Tyrannei sind fiir ibis 
fast synonyme Ausdrticke. 	Nirgends 	ist das 	Wort von Anatole 
France: 	,gouverner, 	c'est 	mecontenter` 	so 	anwendbar 	als bier". 
Daher hat diese Forderung im Laufe der Jahrhunderte unzuhlige 
Aufstlinete 	eingeleitet, 	von 	denen 	verschiedene 	den 	Sturz 	einer 
Dynastie zur Folge gehabt haben. 	Keine aber hat eine so groBe 
und so ausgebreitete Wirkung gehabt wie 	die 	Predigt des Ibn 
'ft-smart.  

Der Kampf gegen die MiBbrauche war ihm heiliger Ernst, 
daran 	Wit sich 	nicht 	zweifeln. 	Schon im 	Schiff, 	das ihn 	von 
Alexandrien nach dem Westen zurtickfiihrte, und in den Orten, wo 
er sich bei seiner Reise nach Marokko aufhielt, wagte er mehrmals 
sein Leben durch sein gewalttittiges Auftreten gegen Wein und 
Musik. 	In Marokko hielt er auf der StraBe eine Strafpredigt gegen 
eine Prinzessin, die, wie es darnels Sitte war, mit unverschleiertem 
Antlitz ausritt. 	Iit solchen MiBbranchen 	standen 	die 	Vernach- 
lassiguna der theologischen Studien, und die anthropomorphistische 
Dogmatik auf einer Linie. 	Audi sie ,,e-ehorten zu dem Schlechten, 
das zu verbieten die Pflicht jedes Moslirns sei. 

Ibn Tamart wollte, daB seine Lehre allgemein verstanden und 
angenommen 	werde. 	Daher 	verfaBte 	er 	seine 	Schriften 	in der 
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Nationalsprache, dem Berberischen, oder iibersetzte sie in dieselbe, 
was 	mir 	wahrscheinlicher 	vorkommt. 	Leider ist bis jetzt kein 
Exemplar davon gefunden. 	Auch der Gebetsruf und die Glaubens- 
formel wurden berberisch gesproohen. 	Es wiude sogar nach dem 
Siege von jedem Beamten gefordert, dal3 er der berberischen Sprache 
machtig sei. 	Dadurch ist der Islam erst Nationalreligion in Nord- 
afrika geworden, und dies ist das bleibende Resultat der Almohaden-
bewegrung. 

Goldziher 	stellt am SchluB dieser Einleitung  die Alternative, 
ob Ibn TUmart schon bei seiner Ruckkehr aus dem Osten die Ali, 
sicht gehabt habe 	als Mandi aufzutreten, 	oder ob er erst durch 
die grenzenlose, ganz im Geist des Berbertums liegende Verehrung 
seiner Person 	dazu gekommen sei , 	sich fur den unfehlbaren , ver- 
heiBenen Imam auszugeben. 	In 	seiner Abhandlung hatte er sich 
zugunsten der letzteren Auffassung ausgesprochen ; hier wunscht 
er die Frage offen zu lassen. 	Ich zweifle nicht im geringsten daran, 
daB sich das Mandi-Ideal erst allmahlich bei ihm herangebildet hat, 
und 	darS 	der EntschluB, 	die Almoraviden 	zu bekampfen , 	erst in 
Marokko selbst entstanden ist. 	Sonst ware — urn nur dies zu 
nennen — sein langer Aufenthalt in verschiedenen Orten Nord- 
afrikas unerklarlich. 	Auch spricht Goldziher sich nicht entschieden 
Aber die Frage aus, ob Ibn Thinart verdiene, wie Dozy und Muller 
es meinten, 	zu den 	grUBten Schwindlern 	aller Zeiten gezahlt zu 
werden. 	Die Historiker erzahlen uns von verschiedenen, darunter 
graBlichen Mitteln, wodurch er seinen Anhangern den Glauben an 
seine Mandiwiirde 	beibrachte. 	Es ist 	vorderhand nicht moglich, 
mit Sicherheit zu entscheiden, ob das alles Verleumdung ist, wie 
mir wahrscheinlich , 	oder auf wirklich Geschehenem beruht. 	Von 
dieser Entscheidung aber hangt groBtenteils die Beantwortung jener 
Frage ab. 

Beim Lesen 	der Einleitung babe ich ein paar Kleinigkeiten 
notiert. 	Die Vbersetzung der Verse `Omara's S. 2 f. ist nicht ganz 

richtig. 	Mit (..:or  ist nicht der „crochet du garde-manger" (Fleisch- 
haken) gemeint, sondern das Brett oder die Matte, auf welcher das 

l. zerhauene Fleisch liegt, oder die Schlachterbank ()j,1. 0  I .,•)• val. • ..." 	' 	vg 

	

NA , 12. 	Tropisch wird aber der Ausdruek 4.,:o_, L5.1.= (..-1- 
gebraucht von jedem, der wehrlos und schwach ist, Hamasa 19 
unten , 	119, 3, 	wo 	die Weiber so genannt werden, wie in Omar's 

- , 
Worten 	z,...Lc 	t.....13 	LA 	Sil 	(4.":03 	0.1.c. 	 ..z..5 	A....1Th 	Lis an XVI, 	ft'v, 

wo das 	ausfiihrlich 	erklart wird. 	Vgl. auch A s as. 	Im zweiten 
Verse ist 	„qu'il va chercher son souffle jusque dans les etoiles“ zu 
frei. 	Wortlich 	ist 	es: 	„bis 	seine Hand 	die Sterne an der Kehle 
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packte , 	ibnen 	die Kehle 	zusebniirte", was 	in Prosa sein wurde: 
bis er die Hochstgestellten zur Unterwerfung brachte. 

Goldziher schreibt S. 6, daB der Ausdruck shabiba nicht von 
einem 27 oder 28 Jahre alten Menne gebraucht werden darf. Das 
ist 	aber 	unrichtig. 	Ibn 	IIabib 	(K hizan a I, r91) 	gibt folgende 
Bestirnmung: Die Knabenzeit (49.W) dauert 17 Jahre von der 
Geburt ab gerechnet ; ebenso lange dauert die Jugendzeit (4).....?.4) 
Dann folgt 	das 	reife 	Mannesalter (ic,45.4.0) 	von 	derselben Dauer. 
Wenn man 51 Jahre erreicht bat, wird man Greis (,:..-\*.::0 und bleibt 
dies his zum Tod. 	Richtig sagt also Ghazal' in der Anm. 3 zitierten 
Stelle : 	„Im Anfang meiner Jugendzeit, 	da ich beinahe erwachsen 
war, 	die 20 Jahre 	noch 	nicht 	erreicht hatte." 	Ebenso sagt Ibn 
1.1augal (o 1. Z.), dali er seine Reisen angefangen habe im Anfang 
seiner Jugendzeit, 	womit er meint (vgl. Z. 7 ff.), 	als er schon er- 

- wachsen war. 	Alle stimmen 	darin iiberein , 	da man L.42:: heilit 
bis man 3,..g.S wird. 	Bei letzterem fangen die ersten grauen Haare 
an sich zu zeigen (II amass 0.). 	Einige lessen die Jugendzeit nur 
bis zum 32. Jahr dauern, andere dehnen sie his zum 36. Jahr aus. 
Jedenfalls aber widerspricht die 	Mitteilung, 	daB Ibn Ttimart in 
seiner Jugendzeit die Orientreise gemacht babe, nicht der iibrigens, 
wie 	es 	scheint, 	im allgerneinen richtigen Chronologie des Ibn al- 
Athir. 	Nach dieser wurde er 51 oder 55 Jahre alt und war sein 
Geburtsjahr demnach 469 	oder 473. 	Ibn Khallikan gibt 485 als 
sein Geburtsjahr, 	was gewiB falsch ist. 	Bei Ibn al-Atbir (Biogr. 
t'f, 1. Z.) 	ist 	natiirlich 	falsch, 	daB seine Regierung 20 Jahre ge- 
dauert babe. 	Es ist wohl urspriinglich ein Schreibfehler fiir 10 Jabre. 
Dean er sagt ja selbst (Biog. IA, 2, wie auch Ibn Khallikan ro, 1), 
daB, er erst 514 zu seinem Stamm zuriickkam. 	Vgl. auch die 
Steil° im Q ar t a s (Biogr. f9) und unten das Exzerpt 	aus dem 
Vela 1. 	Dariiber, daB er seine Reise nach Spanien und weiter 
nach dem Orient im Jahre 501 (500) anfing, sind alle Biographen 
einig. 	tber die Zeit seiner Riickkehr hermcht wieder Unsicher- 
heit. 	Nach dem Qartas (Biogr. 149, 4) trat er die Riickreise 510 
an, nach Ibn al-Qifti (Biogr. rv, 3) ein Jahr spater; 	nach Ibn al- 
Athir (1l, 2f.) war er schon 505 in al-Mandija, als er von Osten 
heimkehrte, und zwar els Jahja ibn Tamim daselbst regierte. 	Lets- 
teres hat auch Ibn Khallikan (Biogr. 1.1 , vgl. Slanes Ubers. IV, 97). 
Da 	dieser Fiirst 509 starb 	(Ibn Khaldfin, 	B e r b. 1, r.v), 	wurde 
man geneigt sein Ibn al-Athir's Angabe Mr richtiger zu halten. 
Allein nach Ibn Khaldiin 	(B e r b. I, tr.) kam Ibn Tiimart 512 
nach Bedjaja, unter der Regierung des al-`Aziz (vgl. Biogr. 00  1. Z.) 
and 	er kam 	dahin direkt von al - Mandija. 	Ist Ibn 	Khaldiin's 
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Angabe richtig, so ma nicht nur die Jahreszahl 505, sondern auch 
der Name des Fursten auf einem Irrtum beruhen. 	Denn von 509 
bis 515 regierte zu al-Mandija 'All ibn Jahja. Wie anti die Nach-
lassigkeit in solchen Angaben ist, beweist die Mitteilung Ibn Khal-
lilain's (Biogr. r), da8 er in der Biographie des Tamim ibn Mdis 
(Wtistenfeld n. 125) 	geschrieben und von 	anderer Seite bestatigt 
gefunden babe , daB Ibn Tfunart auf seiner Riickreise vom Orient 
nach al-Mandija kam , als Tamim regierte. 	Dieser starb namlieh 
schon 501; die Angabe mua demnach falsch sein. 	Mit den uns 
jetzt zu Gebot stehenden Quellen ist diese 	chronologische Frage 
nicht zu Rosen. 

Das Sterbejahr Ibn Tfimart's 524 scheint festzustehen, obgleich 
Ibn Khaldfm, I, 14'.1-": 522 hat, im Widerspruch mit I, Vfv, 10. 	Japit 
(1,110  sagt, 	daB 	er 534 	gestorben sei; 	das ist aber grundfalsch. 
Es ist nicht unwahrscheinlieh, da8 Fraga erst MI Jahre 534 von 
den Christen erobert wurde. Wenigstens war es noch nicht in ihren 
Handen im Jahre 528, als die Schlacht von Fraga stattfand , in 
welcher Alfons 	„el-Batallador“ 	fiel (Codera , 	Familia 	real 	de 
los Ben it exufin, p. 24 in der Revista de Aragon 1903). 	Merk- 
wurdig ist, dat3 Jiiqiit Ibn Tfimart den Mandi der Almoraviden 
nennt. 	Dies litht uns den Verlust seiner Geschichte der Almohaden 
(I, Mr, 161) leicht verschmerzen. 

S. 9. 	Die Verbesserung , welche 	Goldziher vorsehldgt, wird 
glanzend bestatigt von Jdqut II, oll , 18. 	Nur folgt niehts 	aus 
dieser Stelle fiber ein Zusammentreffen Ibn Tffmart's mit Ghaz'ali. 

In einer S. 19 angefiihrten Stelle wird Ibn Tffmart einer „von 
den Lenten von Salamija" genannt, wozu Goldziher ein Fragezeichen 

vor- gesetzt hat. 	Ich erlaube mir vermutungsweise eine Erklaruna vor- z, 
zuschlagen. 	Salamija war in der zweiten Milfte des dritten Jahr-
hunderts das Zentrum der Ismalliten (Qarmaten, resp. Fatimiden)- 
Bewegung. 	Da wurde der Mandi `Obaidallfth, der Grander der 
Fatimiden-Dynastie , 	geboren und 	erzogen. 	Diese IsmaXliten aber 
unterscheiden sich 	durch die soaenannte allegorische Deutung des 
Korans, die sie ta'wil nennen, and durch die Lehre des unfehlbaren 
Imams. 	In diesen zwei Hauptpunkten stimmte Ibn Tamart ganz 
mit •ihnen ilberein, and es ist nicht unbegreiflich, daB man ihn zu 
ihnen gerechnet bat. 

S. 72 ubersetzt Goldziher ein Zitat aus Tabari, nach Ibn ljazm, 
dessen Text er in seinen 7,.5Inriten S. 137 gegeben hat: Le Mare 
histories Tabari, qui s'est consacre a la theologie avec autant d'ar-
deur qu'a l'histoire, va jusqu'a enseigner que „tout Musulman qui 
a atteint l'age de la puberte et qui ne connalt pas Dieu, avec tous 
ses noms et tous ses attributs, par le raisonnement, est un Kafir 
dont la vie et les biens sont hors la loiu. 	Goldziher setzt 
dazu, da.3 selbstverstandlich mit dem Worte Jaisonnement" hier 
and bei den Ash`ariten 	die Methoden zu verstehen seien , 	die sie 
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in ihren eigenen Biichern entwickelt haben. 	Aus deco Znsammen- 
hang wiirde man jedoch schliefien, dall doch eine Art logischer Be- 
weisfiihrung 	gemeint 	sei. 	Nach 	meiner Ansicht 	ist mit der Be- 
griindung 	(al- istidleil) 	nichts 	weiter 	gemeint 	als 	was Goldziher 
S. 83 als GhazCi's Urteil mitteilt: „Die Beweise, welche der Koran 
selbst liefert , 	gentigen vollkommen , 	die Existenz und die Einheit 
Gottes alien Menschen verstandlich zu machen." 	Das gedankenlose 
Nachsagen, nur weil man es so gelernt hat, macht den erwachsenen 
Moslim dem Kafir gleich. 	Im selben Sinne sagte lbn Tamart (diese 
Zeitschrift 41, 97): „Die Gesetzubung wird erst durch die bewulite 
Kenntnis 	vollgfiltig, 	der 	Gottesdienst 	der Unwissenden 	ist nicht 
alai°.0. " 0  

Die Schriften Ibn Ttimart's, welche uns jetzt vorliegen, sind 
groBtenteils aus seinem Muncie niedergeschrieben von seinem Schiller 
und Nachfolger Abdalmamin. 	Der ersten geht eine Einleitung von 
diesem voran. 	Der letzte Teil, das Buch des heiligen Krieges, ist 
erst im Jahre 579 unter der Regieruna des Abu Ja`qub Jiisuf ent-
standen , als zum Behuf der Gemeinde die samtlichen Werke des 
Mandis 	kodifiziert 	wurden. 	Goldziher 	hat in 	seinen Materialien 
S. 75 ff. eine vortreffliche Analyse des Inbalts gegeben, zu welcher 
ich nichts hinzuzufugen wiifite. 	„Wie 	weiB 	doch 	Goldziher die 
langweiligsten Werke auf ihren Kern zu durchforschen und diesen 
Kern dann darzustellen!" schreibt mir Noldeke. 	Diesen Ausruf der 
Bewunderung mache ich von ganzem Herten zu dem meinigen. 

Das Buch al-trolal al-maushija, das Dozy, Abba d. II, 182f1 
beschrieben hat, enthalt einige Notizen caber Ibn Tiimart und eine 
Biographie, die mir wichtig genug scheinen, bier mitgeteilt zu werden. 
Letztere 	enthalt nichts von den Betriigereien , 	welche andere von 
ihm erzahlen, wohl aber , daB er in Bagdad bei Ghazali war , als 
dieser benachrichtigt wurde, wie man sein Buch .111jai aPolam in 
Westen zur Verbrennung verurteilt hatte. 	Am Ende des Artikels 
werde ich dariiber noch ein paar Zeilen schreiben. 	Seine Autori- 
taten sind alt, u. a. Ibn Sahib as-Salitt, der Mitglied der Gesandt- 
schaft aus Sevilla war, 	die nach der Eroberung Marokkos (541) 
aus Spanien kam urn Abdalmfunin zu huldigen. 	Auch enthalt sie 
das Glaubensbekenntnis der Almohaden, das man al-morshida nennt, 
und zwar in einer etwas besseren Redaktion ; weiter ein Gebet und 
ein kurzes Gedieht des Mandis. 

Fol. 36 r. 	Als der Almoravide 'All ibn Jasuf im Jahre 515 
eben fertig war mit den Unruhen in Cordova: 
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bi....1.X.6 olla.iiic 	 .4 i 	ZS•iii 	.05,66 sIsikl. 1 /4.4....i! i3,....:;'.4 	2)%....ii.e45 

st.)..iy 344 	,,Is:, 	..1J( 	,),.!...i.4! 2,..:41s iia,i,  c ,...,L,-, 0.4! 	e)...)„, j.4,1 
,4,..,3! 	,,,,Lki5.i 	..t..44.11 	L55 ,,y.3! 	old...11[g 	bl..zy...o3 j.il...l3 )L.i...43 	Q.:.,)..doi.:i 

olliiil 	(...ric 	3L-s 	(.5,,...i..u..? 	u...l..z.it 	&Jy1.4 	1...:3 	k..,..411.3-.'.  .. 	3)x4 	t.X. -  \ .....t 1 L.* 

t.,.1x.1! 	Lrato 	,._ 	L5.--"iNI 	id...yd....3i 	L-5...1....3 	:t.'..;SD 	.N.:‘,1o3 	0.A 	L5,.>...0 	J 
Y...:.;.51C 	 K.11............... 	i...:,... L:f.y.fz,31 	(s.11 	,......S)..4 	Lt 	0..., .5L-..5 	Ly....31.)...../I 	L5  

,..4.. 	j...1.4g3 	L5.4  idza,..- 	x.1.3 f 	Lx.....= 	L5gi .r1.AN( 	L5.1.c. 	[icy..>,..;,..‹.....ad 	4)15A6 

1) Cf. Biogr. i'0, 	ry f., 	of. 
2) Dieser kann nicht, wie De Slane in einer Note zu der Ubersetzung 

Ibn Khalchin's II, 161 unachtsam geschrieben hat, der bekannte Historiograph 
Qairawan's sein, der 463 starb. 

3) De Slane II, 161 sagt, dal3 Amghar chef, vieillard, 163 daB Acafou 
Peclaireur bedeute. 

4) Dozy hat dies am Rande aus Cod. Gayangos suppliert. Ibn al-Hadhrami 
las in Aloaandrien, MaqqarI I, eirj„ 
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',..3.?f 	i.lA! L'51= 	010..i.÷?, 	i);.,izilail 	i.)1_,..11 	[041 jK41 L 	rLA 
crpJf 	ry= 51-e?..! 	at.:. 	L.5,:x1r 	zt...11.:4S ,.)LS Ai., 	(.5-.11.0 ‘).4.- 

65K36 	‘•*' 	1,41K' 'k•:.-b3' .LLF4i  ci6 u-11-x-i 	y,Axi L511  3--3 
,.% 	..31.4 	23.31-i 	2)0,PA.4- 	0:11 	1.4.;,, 	cilith 	,?t 	3-17i 	s.Ler4:3 	ii.i 
0...E.2::.x....A., c.)l.6.1.-if es.? (.5A3 15....) 3...4..c3  bpi 0.4 	 t.... 	.., - ;IS ( _„.:L. kl.<33 

.›...06 	....4.91g6.1 L..114..".?? cy? Lsk.c c.5..Li &if. L5is 	 ,..4.1; .lcoaiq 

L5-11,..S., 	`..i!5.•L-.1  )-4l, 	to.J..? ill.. 	L.4.11 	,.,,, 3 	x4oii.3 	Li5;43 	z,:ii-s. 

d5...s,5b 	tz.:A.ii.ii 	tgKi3 	j.-  L.rijilt ,_)..J...;4 	A:4A 	LA j+rb (3.1.= 	L,:ir.?-ii 
.1,-,-, ti  ,..,.......4, 041 ,....s ri,..g.K.L..., )U.:4313 	(...i.K.Lo 	3t3i.J 	L;.!...., 	(11.5" 	2,..i). 

Lrli oli,.. cro ::.....0 	e.erez,  ,:*tjalt 0.4. 5.1! 	Lx......= 	0..? &kJ! 	,..x..t.= 	0..= 

i4 ',5-1CjitiC 	0•AL- - 	L54! 	riAli 	it.*.i,.lc 	W.,.) ,),....? 	,A.xit.? 	,=,.....< 	,yri 
s., 	 ,.. 

3.43 	K.....y..x.ti 	3...,..M., 	LisD 	i..55S 	zs....) 	(3.1.c. 	Ker:s-Wi 	:•.•,,.S 	3...?)  
3,9!- 	cro 3Liii j....53! 	cy4A 	3Liii z‘*1.c I.,1,....i - ,),AL..- 	L541 	t,t...f.:J1 	is,6 
1.;oiL4iii 	L.§.*.f 	LYZi 	ez, 	3L...i 	ii...::.} 	1 /4,,,k,.) 	2,3 	NV 	L5

.,....ii 	 d).i.11 
Ls 	t.....i 	3t.i 	3L5 	£1.*.g 	...1 	G, 	3,9 	3L:i 	3.:i 

1,31:i 	,....3 	 t..Kitk. 	).„_;,. 
.., 

LA 	 24-, 	3....?..ji! 	,z,„4,2.i, 	rs,,,,i zcity.l..? 	:35.,....Li 	yo 	0..1,ii4 	 44.e), 	PS"' 
.14.+1.6.16 • 	L.c,.x.Ji 	z5,,,, 	10.03 	2(4.?" 	3L-i 	v:-3.-- 	L-C 	.41.-:  csJI 	 7.,:%"-:6  . 	. 
tsj.i"..-,4 	La.  r,+%.3,..) ,,....P31, 	:_s,..ii.4 	1.4.S e4K1.0 	...,.43.4 	(4.41 3Liii 	co-Lt.:J. 
1,41 	.k..5-  Ai-L..5. . L>,..".4 	,...All.x.tc 	cs.,.  _y...4 	t:)./or y'S 	04 	1,..1.11 	,)\ + 	..,.4! 	3-ii:t 

L._ 	L,.,15x..t.m 	jsit...ixi 	-c. 	.u.S./3 	-?T. 	x.i.Ji 	el c..1 	 L5,..X.,4 	L5.1 L)...* cli 	c.L4 
0.4i 	 t \ ,:::,-11 	z...1t,.„ ' 3; sr 	L }...‹. 	L5i. 	3 .-1 e,....z;:, 	xii.d. 	L s! 	141 	,,N 4.4 

3; .11 	24..il..c,i 	 jj:....?' 	L.c,.). 	raii4 	,.0..g 	is:. _.:-..z4 	ts)..!..l. 	LX.ol... 	(1. i..?) 

j...!.iii 	r 3 L.,\.;.!  	(5 i.= 	z,..l.x..-r 	 (.13-1.J f 	3Lia 	z0.1.1! 	.cl.:::., 	01 	L5Ait! 	z,..1 	3L03  

.c)oi.. 	okxi.4 	0,0 	t4..)).05.3 	0.4 	20 	4.)•÷4Q 14 	(.. 7 	) -3 	r 3 .c-L.c,..) 	L.51.it'S &tii 

1) Auch Ibn abi Randaqa genannt, f 520; Maqqaff I, olv f.; Ibn Pascual 
ed. Codera, II, ocv f. 

2) War Kadi von Cordova 490-508, s. 	Ibn Pascual H, ow n. 1183. 
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,...l...4 	LA 	it41 	& 	ej-Ki :.;;S 	J 	e...,..,.,.1! 	ii ..r.0 	01 	tris 	LX.i3 	•..i 	Lt 	L.5.3t 

s.,,,,! 	 eji 5K-LLI 44 ).*;. 	;4)4 L.5.1 3..0.:,_, L:33  b.11! s. U.:, d'313 

'3+-: 	47?t-:". 	b,..,\.-LA  d 	;ii 	1)5,..ol-th 7_1,.i 	(531 	 .J3.0 	 04 yi.JeSi L5.1! 

i.g..! 	*I;J:).Lo _6L4.) 	(511 	l  g 1 4 , - 5._, 	;;BLS 	Li-s--LAci 01-:-. 041 	L5.1 

	

.. 	`;-' 	 . 
3. 	 25.4..c. 	24.4 	z‘.?-.).5 	Jki 	c 	,),..!..s. 	4,33 ..-:- L.5-xi j-103 	 L51 	Cy.? 	V.4"..0 

r..1.-JI zi..4.i..,i 	d 	0,2.3 ciL- .3 	t_,:if:::,..0 ,.5a4 	,.; 31_4 	.:31.) 	14..?1A 

0;0 L.X.+= 31ja 	X...pe..1 Us oi......., /3.-1P-A Ly+/-1?" (5LX ..41 L5.3! 24.4 t.X.0.2ii5 

4 	. 	.j 3 Ljii 	 31jii 	t.).4 	xit.3  0 	cly -: 	 0.= c)1..........-LS 7 	crz 	 L.5.i.= 	0.4 

31-ii5 	ON.÷1 	t.,,,J1) 	wi.--511 	,.x.:4)1 	1.3f, 	3L3 	!)...Ls L3y:...0-tf 	ti.itit 	,.* 	 1,..R.i 

(.5.1t y5V.4 2c.iL.N., 	,xi jy:::41.4 4,-4:as 	k_53.J! 	,...L.J! L50.41! 	2,..1 

s',...„. 	ttit.b 	1 	25.1.;:5 	3."-iiA 	L4LtiS 	x..fri.c 	i.3 

	

(.5t...X.i 	yoJI 	ry.i4,1J 	L5L.441 	eil 

is.14.c 	ijii 	 b......, 	,...\+. 	Si! -1.1.4.).4 	.N......44 	csii.÷:, 	0.A,..)..2;j..V 	 0.AL.N.A crovyll 
0:4_40 ..."41 	t+L., 	v,......._-„,,,i 	Ly.,.. 5..:::,36 	L5it "Lii_t= 	l...).• 	d 	(311 	X.Z.1,0 

L)::•.-flya 	ilyozcz- 	L5..1 	L..e....LA 1,..?-.5.• 	r.f.s (7L5 	i(4.x.do L.5.31 	x.ii., 5*.:41 

	

L4......... 	 t.x.i.? 	Ki5p 	ti-t= 	L i,,aii3  r,..")...0 	Leang 	u,,,,...ii 	cyg 	t.53! 

,. 	ig„.<333 	.34Iy.-li 	oso 	rtiid :3-1r-d..S., 	L.5.,.0- 	Lry.y...31...? 	old 1..:S., 	' 65 3 

1.÷,,,I,.. 	4,0 	f.13 	KR.,,,...s.., 	si..:::.s 	Ly..+.- 	iLi..., (,:raxIi 	01.,A=i) ji,::.; 

'i3  :5.4.1 :>!) 	'_i 	tl., 	L44 	L5,:ol.iili 	LX 	L4 	31;0 rs-IJ 0.4..g. 	_31..i3  

rl....J1....? 	 ...4tc 	A. 34v, 	LX:-.0 1-30`104 (5L 	ali I L51.2, 	Z4.*C•=1 	k,A1.,r4.  

L'ell ., 	V.:A.-11,0 	L. 	'--, 	..)k.)...=_, 	I r,-, -.4 	
()

j! 	:.L. 	,),+t!  !),•-•?- 	 L5
,0 L5

-  

x:ILKA _)_,..il.,3 	3,Xxi! 	Ly., 	3,1241-4 	‘...ii 	e.....3 	c31 	zcIII 	zi.:Zst+ 

,,.....:Jr 	,_..,-...03 	II 	 ojt....53 	,--9.tt t..., 	,•,,,V3 cit-Ajii .5-T 	t_5,..nn 

,..x.+.. 	.i..40. 	k..............., 	(...t.....41 	0.4t 	L-5*--. _,...?! 	rLAJI 	31.3 	3.....431 	i.......03  

gy.::;.= x4i )01, 	i t...,\ P &A:V.  cyA L.50,-E-0 	r,LASJI 6).5 C.4.! 3.,..ii,• 	cyoj.4  If 

1) Dieser; 	plene 3  ot...l..1 b.; iya.tli 0,1 5tp.Ir ist Ibn IIammitd, 	der 
Furst von Bedjija. 	In Mandija regierte Jalljti ibn  Tamim oder dessen Sohn 
'Ali. 	Der Text ist bier stark verdorben. 

Bd. LVIII. 	 31 
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(+La 	(1. 	10,..i..0 	,),....,4_, 	Ul 	,:.:...1-, 	&I 	(...c.)N-..3t; 	rs...ml.÷:;1 	0,4 	31--?-)  
Lso..E...0 	 ..s. w1.; ,,,,i ii 04..?:,3 N .21: 6 ! BLK9 1-0.;.. 	c? 0.3 kAiiii 
(44'1 /4" 	2W1 	3.,.....4) 	 Lsuzi.11 	(7.24L? 	L.A 	L5.1..c. jJ3 	.L.„2L-sl 	Lt 	,L.L,y10 
=54,-kIr 	24,41_41 24..c 41..0 	tLi,.>4.31.; 	31-Z0 	(.5k. 	60.-- -13 	L 	1,-;_.c•A 	d3 
L51-c. 	Y1 /404.44.1„3 	24,44 	LeaS 	0...c.4 5454 	cc:J:1.Z; 	k..,J3.A. 	ii,; -‘,:.*:.,  e:...--4' 

Lt 	1"."? 	ellAyth 	Ajy) 	2<tti 	rt,.1.,..AaLi 1 	t..5.+7.13 	24...L.c. 	(1.  ti.1.1,30 	J.:Li, d 
-6.7.::;,.c..1! 24,4L41., ,g5,13 l.,.3.:4:14 0:420 	 j....:4:416 0..-_,Alt, .t..)._,N1 cro ,,<1.3 

c.y? ,Je:=L4v4,t3  1),_31.3) L.5.1 	cy

3

4 ).. 3 (.5.ix. a? 0.5.0 LX÷.c c4.9 

8)':::i  04 jk.3  ,46 ,..0.--: j4 t3 (5-7° cr? 	2)(-}.4. "!-,  t6.9 7.' t  J-1% 
4)e)4, (72n •y, 	LAylA 04 xth '-).•÷3 Cy+evL'' 04! u1J!  `-)̀ ÷c' _J-lt, 

i""te:-.3  5:4 • A.41--*t bi-:v.3 51.e:4J! 	ts.th 	L.X...;.= t.)..4- 	_,..1i3 	ts-  'S 	 710 ye.z 

(1'.  0,A.44.-) 	-c)....,.1 /44.- 	i4.93.3:-1 	J.A..4.7.1i 	ijk.P. c..51 	(4+ItiU3 	L5L.X.ill-4 

ei.?"4"'• A' - 3,91  !:e•,- 	..L.?-)  - 0:,.A.Am (4...41.S (4 ei.,A...41 3..M 	i.,,,i ')1,_.)  

0.;; 13 	(1.  em.,---39 ,xii..a., 	L:44 0,4 	r••ii 	u.,L).,_x..si 	,..)3).3s3,11  
5,f:3,3t. 	Ls21 	 -z-A 	L. i.,.1,;a3. ;,:A (,rUa.3! ).,., 	,xiiy 11U: r., 
.cL> ai 	 13Li L•j,....:g. 5.4c! 	vii jr'! 	sL> 	t.. 	(4-‘2,2-4 ya- 7.. 

31-+•te;33 	L)•!..104-.),, 	el:7.---// 	t",2.i'''- '1 	Ci3L3  .1̀.'3L;LP3 	.P:;P 	 --i-4 	.`".) 

6 '2-3 	CA3-1!3 IC.? 	(4-Pjet4 .  .Lea 	LfraL zsic.11.43 	-24:..L.e_,LA0.; 	5_,K,.,,P3  iiee%).-; 

(1-i---.3 	y_ij ui ,,j,i.:4it Lt ...i.e,;;:l 	i..-!, 	5) -2,-;,::4 	yy.,--: ,..i.3 01...3, 

1 /4,4--41 	3,;5! 	k.....4..L.J.IL 	Lil..z.J.ol 	(...0.1,..,.; 	1...!.*.ii.3 	(4.-eL4 	5....:..c 	Si 	L5.1.a 

1-...,J `:1r (i,.-.:.,it., cA.,.,.....g Lpt L.5.3w1 LA)...11_, 	r.s>js,s 	t.azul ii5.:1 

K.....i.tait 	ce.k....L.... ;  	i! 	PI ....?..9_, 	..ii..i1. 	0,..-4: 	L.A-2.....16- 	;,..41)! 	(....p.•; 

1) 	Die 	Hs. L:f;1.3)!; 	Biogr. 	fr' 	‘,61.3_31 , 	on 	 LiAot . 	Die 	folgenden 
Namen werden in den zwei andern Quellen anders iiberliefert. 

2) Vermutlich 1st das 3  zu streichen. 
3) Vgl. 	Biogr. fi-ki 	4..2.2.4.-1, 	On 	1 /4:..t.A•erK,i. 
4) 0.4t mud gewiB gestrichen werden. 
5) Hier ic..i.".:ZI geschrieben. 
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....L......1! 	L.._6.;...a.JI 	3-91 	L....61.,-,3 3 	.4.:-1,1111 ,),Pf 	 )!Lxii 	u....k...,11 	 )LA, 

6_1-16 	c.j.„,,,.x. 	3..4! 	t...A.L.,236 -  3L...J.*:i 	3..gt 	t...i..Li.c.ii3  td...t.xit cy0W1 

ii...LZ.LP 0.9! 	 i-i+^ 	. .2.C.,".95,t 	3.9! ,4:;:l! _.4.1,....Jt, 	 ;.:;•S (501-1, 	•N 
,;

4',Li..i 

3..<4 8uoji! 	(1. ii!jAil) "s y-31 	k....,1:j! •Lit.i.Aail, LX4 ,..93 	 :.f.:i..a 	 J
.,:;:,, 

V, yi.......q 	L.. 	V 	r•-.1)_;../;.0 	OlisP.:4,! 	V 	K÷:5 	',_.il./.0.0V{. sL.N.P 	cyA Lkj.,,0  

boito 	;Li 	da....;:.! 	zuti:o_ro 	ii 	1/4-4..4.,..i 	3.. 	3C.3:4 	i ...k...:0 	 ,... 	 j.....,21. 

4 k.-4.11 a (..-0)5.4! zy 5;,3 LA 3;13  zL:i1-4,- B i.o J...1,5 CJs SAW" 

‘,..),c-I 	Kst.s..., 	 —111-? 	L.),e: -.3-xl? 	61-;,, 	ULxi /1..;.! L.),.>.= 	 ,93 	L.554).J.Jt 	)1  
L)Lir. 	t...LAD.Jt i=ce jfst e".,4 3._< zL.L.4 0....,•!,  yf- iiiIii4 (*PA KZ 44. 

_...../.0., 	L,..R....:i 	Ain 	y.5..... 	Lit= i..x..? i.P_, 	J5:9:1! 	cy. 	yj.... 	tt.).; 

z...fr.l.. ,..),*,....,!., 	03LA:i 	Ali ,r,..??. L.4..4 0446 ,L).103 	slgaiiit 	wii t.ii-:  

(4 L-A36 1)1'4  cy.  is-i-u6 ,-33 21L? 5.41-4  (4.1-11  L5i=  .),-?z Lai 

I-4.P3 	3)KaLoV..? 	sC.6.d..., 	(1..3-f,) 3.:..S_16 	2) k.N.s3:ca.? 	cL:..„ .5.••T 	t..?b: 

3.-ii.:A., 	kg 3..?5.4! 	d.....,.. 	t., 	L; 4;30 	cit....4.11.4 	u.L.L3! 	L5L.)..,i 	,.* 	do,_,....„...z 

,..,..........:?3 	_,-.4....yil 	L..).:). 	0...0Liiti 	f.i.4ii,!, 	3L.;:...ii_, 	..1..=!,..t! 	i.;}31 

Llt, 	`2̀.-1L.'1 	(1.  d'er-c9 L. 	z'....-A-4 r**6-;;3 	r++4 3-13-'%3 	(414,Ii.  

T?? 	25'er' l 	0+:9:11 	L 	),-N-i5,4 (...! ,L....1 	 .i.A 	0.4 	(51.c (:).;,4-1..-if ye4. 

1 /4.....)1i 	Lai L5- .3i.x4.1.1! 	 .K.4 	L.41 u..".......4 0..i!, 	&tic r.S.:i z,..7.blst.t L,:74..?- 

x*Lc 4)1/4...4.1/40i15 	r,...zi! c7'4 	2Ls....5 0.4 iy:C.J 	stcall L5 	"'.A:4 (.,1 	&AA 

.̀31 ' 4 	L'1 	 ?4! 	'1-:" 	2'14' r'':;J "4  ..;'''-! 	4it 	i5K''''' 	'''-' 13 	"Xx? 

k.i.v..) 	&ALA 	1,...ciiiti 	(...e..X.H! 	La 	(4.4:....- 	0.,!L.Q 	,....g_s.,4 VI; 	C..ii 	,....A...Py 

31..- 	 LX:63, 	31..Z.6 yi.x.,,..1, 	v.., 	10,,‘,.. 041 	...,.eli.. 	L.5.1. 	 Li;:.,,t... 	0A 

1) Dieses Buch finde ich nicht. 
2) S. 	1'00. 
3) S. rfe. 
4) Die Bedeutung 7,ordiien, ausrlisten' fehlt in den Lexicis. 

31* 
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	 Anzeigen. 

lit..!..f 	1....:::..I..?. ye:Av IS.14 rai 	it'....., w.c..13.4 t.,.:4.0 (5‘.44.13 ,6-1..4i6 

l.. J.., 	23....‘A 	1,4 	1,1:63  bi.i.i..4  c.)LS 0.4.A 	 j..x4./Jt tsiojA 04 C)L..S 	 Lfr..J  

L.._..s. (1.5.1..iii LA :942,4 	cy= 2C41....-41 L5‘.41! 	3L 	11.4 5,0 	Ij•P lX,..) 

(4 '"1-'1/4:.'5: L:Je•4'  -*\IL? 	r#:43! 	t...5..;1 3Liii vt)..:satl 	1.3,4 0.3 	l.iii 

43,xx....,1 	 2 :.:.1.33, 0...1L.:::•xis, KiLw)  .A3JI rj..ii1t (511 	 -it 0..4 	 L5,40 

i:.**.l..6.!! 	iz..435..:::,113 	Y.6..L.;.J1 	Kisiit 	 t::.11 0.......511 	,.,0,4,- 	,:.....z1.a_, 	cll 

&1J! 	(5_5.:4S 	cyo 	I I- 6 ;! 	x4 iAli 	1.4.1 	f..Lifot 	LX.iii 	0..o.4 	I.At 	ic.i,4 

isl 	 :o1 	W....l..: 	40,11 	24.;:.=Lio .44, (.5 	0.1 	.,1 	 (.), 	1..3J;(,;.N.11 

'2,,:i.....11 	 4:4 	D.1 k...÷J.:i3 	,-, •-• 	L4 y_ j.--_,J1 L:,::i 	 -?-3 	L, 	0.1 
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1) Im Text 1'19, 3 v. u. 
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• 
Der letzte Passus ist 	von groBem Gewicht fiir die Ghazali- 

Frage. 	'Fiir `Abdalmfuuin ist es eine ausgemachte Sache, daB Ibn 
Tamart bei Ghazali gehort hat. 	Er muff das wohl von ihm selbst 
haben. 	Gegen das Ende von 499 hatte Ghazali Bagdad verlassen 
und sich nach Naisabar begeben (Macdonald im J. Americ. Or. Soc. 
XX; 97). 	Er kam nicht wieder nach Bagdad, sondern starb 505 
in Ttis (ibid., 104, 107). 	Ibn Tiimart, 	der 	501 oder 500 seine 
Reise anfing, kann ihn also nicht in Bagdad gefunden haben und 
nicht im eigentlichen Sinus Ghazali's Schuler gewesen sein. 	Doch 
scheint er sich als solchen betrachtet zu haben wegen der Anregung, 
die er seinen Werken verdankte, namentlich auch in seinem Streben 
die Religionswissenschaften au neuem Leben zu erwecken. Sein Auf-
treten im Westen war durch Ghazali veranlaat. Von hier bis zur An-
nahme einer personlichen Beeinflussung war nur ein Schritt. Ob der 
Mandi den selbst getan hat, wie ich glauben mochte , oder seine 
Junger, ktinnen wir nicht mit Sicherheit entscheiden. Die Legende 
mull sich aber schon sehr friih gebildet und verbreitet haben, da im 
J. 542 Ibn al-`Arabi sagte, dafi er davon in Spanien gehort babe. 
Als Ibn al-`Arabi Bagdad verliell (491 oder 492, Ibn Pascual II, 
et), lehrte Ghazali daselbst (vgl. Macdonald S. 101). 	Er hat ge- 
wifl geglaubt, dali Ibn Tamart ihn noch 	als 	Lehrer angetroffen 
habe. 	Spater hat man aus den Aullerungen Ibn al-`Arabis fiber 
den Mandi geschlossen, daB er sein Gefahrte im Orient gewesen 
sei (Maqqari I, fvv), was chronologisch unmoglich ist, da enterer 
schon 493 nach Spanien zuriickkam (Ibn Pascual 1. c., Maqqari 
fvn, 3 v. u.). 	 M. J. de Go ej e. 
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Le livre des mysteres du del et de la terre. Texte ethiopien 
publie et traduit par I. Perruchon avec le contours de 
M. I. Guidi. (1?. Graffin et F. Nau, Patrologia orientalis, 
tome I, fascicule I.) 	XII u. 97 SS. 	gr. 8°. — 40.1) 

Die von Zotenberg unter Nr. 117 seines Catalogue des manu-
scrits 6thiopiens de la Bibliotheque nationale verzeichnete athiopische 
Handschrift ist ein Unikum. 	Schon Ludolf hat sie gekannt and 
namentlich zu seinem Lexikon benutzt; s. die dem Lexikon voran-
gehenden (in meinem Exemplar unnumerierten) Seiten unter „Cata- 
logus Librorum". 	Er nennt die Handschrift, in der bis dahin 
irrtiimlich das Buch Henoch vermutet worden war, den athiopischen 
Anfangsworten folgend, Liber mysteriorum coeli et terrae. Dillmann 
hat dann vielfach Angaben Ludolfs in sein Lexikon hertibergenommen, 
ohne die Handschrift selbst gesehen zu haben (s. Dillmanns Prole- 
gomena XII). 	Nun hat Perruchon die Handschrift allgemein zu- 
ganglich gemacht and das nicht immer leichte Verstandnis derselben 
(lurch zahlreiche 	Textverbesserungen 	und 	namentlich durch eine 
franzosische tfbersetzung erschlossen. Dem an den Augen leidenden 
Herausgeber und Ubersetzer kam Guidi zu Hiilfe ; leider sind trotz-
dem genug Druckfehler stehen geblieben , namentlich an einigen 
Stellen. Nau steuerte eine Geschichte der Handschrift bei und eine 
kurze Darlegung des Inhaltes. 

Nicht die ganze Handschrift gibt Perruchon , wohl aber das 
erste, umfangreichste der vier Stiicke, die die Handschrift enthalt; 
dasjenige, dem eigentlieh der Titel Liber mysteriorum coeli et terrae 
zukommt , wenn der Verf. diesen Titel maglicherweise auch auf 
samtliche 4 Stucke ausgedehnt wissen wollte. 	„Ces quatre traites, 
quoique distincts par des titres particuliers, paraissent, dans la pensee 
de l'auteur, n'avoir du former qu'un seul et memo ouvrage, auquel 
s'appliquerait le titre de „Mystere du ciel et de la terre". Zoten-
berg a. a. 0. 

-Cher den Inhalt des Buches auBert sich Ludolf im Kommentare 
S. 347 f. „tam crassas ac putidas fabulas 	continet, ut vix legere 
sustinuerim. . . . Libentius 	de 	stultissimo 	hoc libro tacuissemus". 
Ich gestehe , da8 	auch mir derartige Gefiihle recht nahe gelegen 
haben,und da8 ich ahnlich abfallig urteilen wiirde wie Ludolf, 
wenn das Buch nicht eben far wurdig erachtet worden ware, eine 
Patrologia orientalis zu eroffnen, und wenn nicht von sachkundiger 
Seite die Belehrung kame „La critique moderne juge autrement ces 
compositions qui se rattachent a la grande litterature apocalyptique 
et cabbalistique etc." 	(S. VII). 	Dies 	hat 	mich freilich nicht ganz 
fiberzeugt, immerhin aber ermutigt, dem Text etwas naher zu treten. 

1) Nur auf dem Uinschlag: Librairie de Paris Firmin Didot et Cie . . . 
Paris. 	Jahreszahl fehlt ginzlich, indes auf S. IV „Permis d'imprimer. 	Paris, 
le 13 juillet 1903". 
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Ich will aber nur 	sehr niedere Kritik 	iiben und nur das Wort- 
verstandnis des 	oft recht verzweifelten Textes hie und da etwas 
besser erschliefien helfen. 	Die 	exegesis 	sublimior,  , 	die 	allgemeine 
Schatzung und Darlegung des Werkes, iiberlasse ich gern Anderen. 

Wir haben ein athiopisches Orie
1'
inalwerk des 15. oder 16. Jahr- 

hunderts vor uns 	(vgl. z. B. S. 16 Z. 3 u. 4); 	vgl. Conti Rossini, 
Note per la storia letteraria abissina § 22 (Rendiconti, Lincei 1899, 
S. 269). Einige vom Verfasser benutzte apokalyptische Quellen hat 
schon Zotenberg a. a. 0. S. 139 b genannt. 	Moglichst durchgreifende 
Zurfickfiihrung der vielen im Buche enthaltenen Zitate und Remi- 
niszenzen auf ihre Quellen, 	auch auf die gewohnlichen biblischen, 
und Vergleichung mit denselben, wfirde auch dem Wortverstandnis 
des Buches erheblich zu Gute kommen. 	Hier kann sicher noch 
manches nachgeholt werden. Vgl. z. B. zu S. 13 Zl. 9-11 Henoch 
60 v. 5-7; zu S. 76 Zl. 3 ff. die Andeutungen Dillmanns zu seiner 
athiopischen Genesis Kap. 4, v. 23; ein Buick in Bachmanns Jesaias- 
ausgabe bestatigt das A XIII S. 57 Zl. 1. 	Freilich ist es dem 
Verfasser auch nicht darauf angekommen, hie mid da ein Zitat 
grob zu falschen. 

Dail das Manuskript Nr. 117 Autograph des Verfassers sei, 
was Guidi S. VI ffir nicht unwahrscheinlich halt, scheint mir vollig 
ausgeschlossen. 	Guidi 	selbst sagt ja ganz 	richtig „le 	manuscrit 
malheureusement n'est pas corrects'. 	Es ist sogar se hr fehlerhaft, 
oft genug bis zur Unverstandlichkeit; sehr oft 	ist man caber den 
Sinn zweifelhaft und noch ;Ater schwankt man, wie der Verfasser 
einzelne Worte bezogen und verstanden haben wollte. 	Ich huldige 
nun freilich nicht der 	optimistiscben Ansicht , 	daB ein Verfasser 
und zumal dieser Verfasser auch immer klar verstanden haben 
masse, 	was er geschrieben: 	Gleichwohl besteht fiir mich kein 
Zweifel, dafi mindestens e i n verstandnisloser, flfichtiger Abschreiber 
zwischen dem Autograph des Verfassers und dem verwahrlosten 
Texte unserer Handschrift vermittelt hat. — Man wird es bei dieser 
Sachlage entsehuldigen, wenn Perruchon in seiner Ubersetzung fiber 
manche textliche Schwierigkeit etwas frei hinweggegangen ist 

Die Sprache des Buches ist rein athiopisch. 	Auch nur ganz 
sparlich findet sich mal eM arabischer Ausdruck , wie S. 19 oilers 
than, neben dem einheimischen ATZP21-1. S. 20. Vollends ist 
die Sprache weit entfernt von jener Nachahmung arabischer Rhetorik, 
arabischer Redensarten, arabischer Syntax, die man in einigen athio-
pischen Oriainalwerken jener Zeit findet, und die diesen Original-
werken dasbAussehen von rbersetzuncr

6
en aus dem Arabischen ver-

leiht ; vgl. Guidi, Gadla 'Aragawi S. 3 ;Guidi in Actes du 12. congres 
intern. des orientalistes, t. 3em°, prem. partie, 	S. 111 ff.; Zarneke's 
Lit. Centralblatt 1894, Sp. 896. 

Der Verfasser des Buchs, Abb-d, Baljaila Mika'el, will die von 
ihm enthiillten Mysterien erfahren haben von i''9:)-Vi : .11109.E 
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(S. 1 Z1. 4); aber diese ratselhafte Personlichkeit ist lediglich Schreib-
fehler aus dem wohlbekannten "r2.1/1 : fur/ X. — AAA : 
43,ANcc31.  : A Uil ¢)-11-ac).  (S. 2, Zl. 6) ist von Ludolf, lex. 216 
schon richtig iibersetzt worden: non est prioritas existentiae eorum. 
— Die Veranderung des von der Handschrift gebotenen a)A5VAT 
in (1) A3 .13R•  (S. 5 Zl. 8) scheint nicht richtig. 	Der Sinn ist 
„und die Farben der einzelnen Tiiren sind von einander verschieden". 
— Auch die andere auf S. 5 (Z. 14) vorgenommene Textanderung 
scheint unnotig: Das handschriftliche x-fi A kann stehen bleiben. 
— Auf S. 6 Zl. 10 und an der entsprechenden Stelle der tber-
setzung ware es zweckmaBig gewesen zu markieren, da8 mit am 
fl : flax : .H..e4hP- : AorPit• : frith der Be- 
richt fiber den 7. Himmel anhebt. — S. 7 Zl. 4 mochte ich ver-
stehen : Und ein Engel erkennt (unterscheidet) den anderen daran, 
dal er zu ihm spricht : „Woher bist du gekommen ?" 	Und der 
antwortet ihm : 	„Von dem und dem". — Wie immer der mit 
(Di)don : 	c:rzi*-3 beginnende Satz auf S. 7 Zl. 9 zu verstehen 
sein mag, so ist doch die rbersetzung le prince des premiers anges 
m. E. unzulassig. — ri,gqh. : ArioR. S. 8 Zl. 14 nicht: Laisse 
cela a un autre, sondern ,,um wie viel mehr nicht das andere". — Den 
auf S. 8 Zl. 16 	beginnenden Satz kann ich nur iibersetzen „Und 
(was betrifft) die I-he der sechs Himmel , 	so 	sind sie doppelt so 
hoch als dieser Himmel und diese Erde , welche wir sehen". 	Der 
nun folgende Satz ist mir allerdings seinem Sinne nach unverstand- 
lich. 	Sollte Verfasser vielleicht einen inneren Widerspruch beab- 
sichtigt haben, den begreifen zu helfen die folgenden Worte bestimmt 
sind: 0 Dieu des forts, nous avons appris toutes tes merveilles ? — 
Zu dem hier (S. 9 Zl. 1) stehenden X1Hf. : ';,PA's vgl. 
ilbrigens Dillmann, Grammatik ;9, 142, vorletzte FuSnote. — S. 9 
Zl. 7 diirfte Y'lloCC zu lesen sein. — S. 9 Zl. 13 mochte ich das 
erstere 'h 9cYnx. A' zum Vorhergehenden ziehn: Und eine Tiir 
(fiihrt) aus jedem (Magazin). — Auf S. 10 kann in der Vbersetzung 
von Zl. 8 das in Parenthese gesetzte (?) gestrichen werden. 	Denn 
der Sinn ist m. E. unzweifelhaft richtig wiedergegeben. 	Aus dem 
Zusammenhange 	aber geht deutlich hervor,  , daii auf Zl. 10 nicht 
t'-.11,)?", sondern 0 h„k=1" „ein Teil" zu lesen ist. — S. 11 Zl. 5 
diirfte wohl zu verstehen sein „Und SetnaWs Natur war starker 
als die Engel". — S. 13 Zl. 2-4 sind sicher nicht fehlerlos iiber- 
liefert. AR-Af. hat Ludolf als ARM, gelesen (s. sein Lexikon 
Sp. 600; danach Dillmann Sp. 1320) und fiir (DO hat er (DC 
'VP eingesetzt. 	Letzteres gewiB mit Recht; so daB sich das ? 
hinter lunatiques in Perruchon's tbersetzung erledigen wiirde. 	Da- 
gegen ist ARM-. ebensowenig klar, wie AR-45... Ich mochte 

   
  



488 
	

Anzeigen. 

mich vermutungsweise 	zu Gunsten letzterer Lesung aussprechen; 
freilich nicht zugleich 	auch far Perruchons Ubersetzung d'autres 
qu'zis cachaient. 	Irre ich namlich nicht, 	so enthalten die Worte 
(DIENT'X't : MI-1 u. s. w. eine Erklarung des dunklen Wortes 
AN'Aj. (nicht des unmittelbar vorhergehenden (DC-5(F): ,Und 
das bedeutet: Wenn sie nach dir hinblicken, so blicken sie jenseits 
und scheinen zu blicken". 	Da nun gm im Amharischen von 
einer Augenkrankheit gebraucht wird (man sehe das Nahere in Guidi's 
Vocabolario Amarico-Italiano Sp. 695 ff.), so vermute icb, daB A1I 
45-. Kier steht im Sinn eines amharischen AR.4345, rendere 
tale the non veda bene. — Das von der Handschrift (S. 13 ZI. 18) 
gebotene ..er/Voill weist noch recht • deutlich 	auf eine Ver- 
schreibung aus 	.E 	'J 	bin. — 	S. 15 	Zl. 6 diirfte besser 
.Thr471:N)  zu verbessern sein. 	Ebenda Zl. 7 konnte das von 
der Handschrift gebotene Tine. beibehalten werden. — S. 18 
Zl. 2 mochte ich verbessern: wynAf : a)4,.E41111 • 
Letzteres fur 4D„R.4,n11: 	Bekanntlich ist der Ausfall von 
vor dem Imperfektpraformativ ,jE ein sebr gewohnlicher Fehler der 
athiopischen Handschriften. Ich iibersetze demnach „Und jetzt mag 
M. ihn suchen, ob er ihn finden wird. 	Es wird ihm aber unmog- 
lich sein , und M. wird ihn nicht finden". — Ich weiB nicht , ob 
die Doppelung A dig : Affig. im Sinn von einige, wenige 
(S. 18 Zl. 14) im Athiopischen sonst schon bemerkt worden ist. 
Vgl. im Amharischen KiriAl., Ki.k°A)  (anah. Sprache § 270 c). 

syr. irt.r.. — Was 4)1'1T : WI.  (S. 22 Zl. 8) bedeutet, das 
Perruchon 	durch 	les 	toitures 	des 	maisons 	iibersetzt , 	weiB 	ich 
nicht. Das ratselhafte, ebenda zwischen P-11110{1 und ACAP 
stehende ACI1  erklart sich aber einfach aus Verschreibung: 	Der 
Schreiber wollte ACAP schreiben, fiel dann aber in (P3 .05C41 
zuriick. 	Mit Unrecht endlich will Perruchon ebenda das von der 
Handschrift gebotene A - -)..el-- andern ; s. Dillmann, lexic. 935 f. - 
&Bat (S: 22 ZI. 9) lait caille ? Nach den amhar. Lexicis ware 
das A.E.{1; wahrend A„En'T andere Bedeutung hat. — Was 
A.7,44 (S. 22 , Zl. 15) bedeutet , weiB ich nicht. 	Perruchon 
iibersetzt es durch fouet , wohl an amhar. gz„,g Peitsche 
744 peitschen •denkend. 	Dagegen wird das folgende , von 
Perruchon nicht iibersetzte Wort I-IC.4h bei Guidi, Vocabolario 
amarico-italiano 530 erklart durch anello di ferro per it quale passa 
it vomero nell' aratro. — "I'X'11JUIT : „P.44i7c)9 0  : Josh 
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(S. 23 Zl. 10) kann wohl nur bedeuten „Heine Geduld wird far sie 
verstummen". Die unmittelbar folgenden Worte iibersetze ich „Una 
in jenen Tagen wurde viel die Hurerei mit Mauleseln". — Die 
Worte ().4.,PN'ALYCP 	: X auf S. 24 Zl. 7 bedeuten „und 
ihre Buchstaben sind 60". 	Eine Art masoretischer Bemerkung: 
Die 	Buchstaben 	der 	251) 	vorhergehenden 	Namen 	sind gezahlt. 
rbrigens haben auch die 21 auf S. 25 Zl. 1-3 angeffihrten Namen 
zusammen 60 Buchstaben! — S. 24 Zl. 8 ist doch wohl zu iiber-
setzen „Wie die Tora gesagt hat ..." — Sollte nirtz.-1 (S. 26 
Zl. 2) nicht zu (1)(PC1-  gehtiren? — S. 27 Z. 11 	itie:F4  statt 
MAI ? — Ich mochte glauben, dal3 die Worte auf S. 35 Zi. 1 
Wal7t-in : nCtit.P314 u. s. w. bedeuten sollen: 	UncI 
auch die Laien (haben nicht gleiche Anteile), obwohl sie einen Geist 
mid einen Glauben empfangen. — Den Satz S. 35 Zl. 12 f. so wie 
er dasteht, glaube ich iibersetzen zu miissen: 	Aber weshalb weiB 
der Mensch nichts -fiber die schwache Seele ? Weil das Denken des 
Sterblichen dunkel ist. — Bei no,fi (S. 36 Zl. 11) ist natiirlich 
ein Substantiv ausgefallen. — .h.V 	(S. 37 	Zl. 13) 	diirfte wohl 
nach der vorhergehenden Zeile in AIED'A)  zu verandern sein. Ob 
aber das handschriftliche q&ICE (ebenda) wirklich in giliC 
zu verandern ist? — Die Worte fitx.EA,q),V- u. s. w. (S. 41 
Zl. 2 f.) schlieBen sich doch wohl an das Vorhergehende an: ... der 
nicht gebraucht torichten Menschenrat. — Das S. 45 Zi. 4 u. 5 
vorkommenden OAR' iibersetzt Perruchon durch l'enceinte obscure. 
Ich vermute, daB dieses Adjektivum dem miBverstandenen, namlich 
mit nal, verwechselten nail) Zl. 4 entsprungen ist. — 
S. 45 Zl. 6 f. mochte ich beidemal lesen (1)0 ; In statt (Da 
III; d. h. „und an manchen Stellen ist dieses telte . . ., und an 
manchen Stellen sagt er ...". — Das Suffix in 01114*  (S. 46 
Zl. 1) kann unmoglich auf das unmittelbar folgende Ahrh.g. : 
413-43 deuten l'espace d'un juste, sondern nur auf das vorher-
gehende A A (Wit : XX. — Auf der folgenden Zeile mochte 
ich OH lesen statt mi, mid mit (1M9c)i : A343Fct einen 
neuen Satz beginnen. — Ob AhY4121/1,4:7 ' (S. 46 Zl. 7) nicht 
vielmehr von X(DEM. abhangt? — Die Stelle S. 47 Zl. 12f. 
mochte ich anders fassen, als sie von Ludolf, Dillmann (lex. 1356 
unter l'44.-e), Perruchon aufgefaBt worden ist. 	Kurz vorher 

1) Denn criii.R4 ist in zwei Namen zu zerlegen. 
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(Z1. 10) ist gesagt worden, daB sich die CI.043, die Verdammten, 
mit sechs Worten (beim Gericht) verteidigen konnten. 	Nun geht 
es in diesem Zusammenhange weiter: 	„Die 4!1.O/3 aber, die 
Gottlosen , laBt man gar nicht zu einer Verteidigung zu; denn es 
gibt keine Vergeltung (ihrer Stinden), bei der sie vor Gericht er-
scheinen dfirften; sondern sie gehen zur Mlle, wie Wasser flieBene. 
Zu 1.4.4.R vgl. De Vito, vocabolario tigrigna S. 130. — Die 
Aufzahlung der 5 Namen auf S. 48 Zl. 1 f. ist offensichtlich in Ern-
ordnung geraten. Vielleicht wird das Ursprfingliche einfach wieder- 
hergestellt durch Streichung der Worte Ha' 	`k : ilitl : 
MX : HaYqVt , welche mit ihrem , im Kontext unmoglichen, 
ii(D'X't am Anfang und am Ende wie eine in den Text gelockte 
Randglosse aussehen. 	Aber ich denke, der Sinn der unmittelbar 
folgenden Worte (DAL.X(D'Ill in : 71/191c)  wird sein „Und 
die G. verschlingt ihn (den Menschen) nicht". — kb glaube nicht, 
daB fur Njet•IT9c)  S. 49 Zl. 6 zu lesen sei jat1-11: 
wie P. meint. Es ist zu iibersetzen: „der Sohn hat ihm geschworen, 
daB er nicht (in der Hone) versiegelt werden wird". 	Das geht 
deutlich hervor aus t:DNX till 0'3" : arty : ri.NA auf 
der folgenden Zeile , wofiir zu lesen ist alkl.,.E•tfh-ra:>• : 
(Dr' ter : fi.M . — "21'19 S. 50 Zl. 11 gehort nicht zum 
Vorhergehenden , sondern zum Folgenden; es bedeutet auch nicht 
chaque matin , sondern mor gen : 	„Morgen werden wir dish mit 
Wasser tranken'. 	Daher dann f1`ri14. „in der Hoffnung (auf 
morgen)". — S. 51 Zl. 6 wird zu lesen sein 	0121(aPfl fiir 
P 1.1e9fLE „im Himmel aber ist eM Feueropfer". Vorher wird 
etwas ausgefallen sein. — Statt nil S. 51 Zl. 12 steht in der 
Wiederholung der Stelle S. 52 Zl. 17 	11 X311-•11 ; also nicht 
dans ce tabernacle. — S. 52 Zl. 3 A.10M, zu lesen ? — X1 
fiLA.•fl th,C (S. 52 Zl. 8) kann unmOglich als Appellativ mit dem 
Folgenden verbunden werden. — S. 52 Zl. 17 f. mochte ich genauer 
iibersetzen: Und wenn er zu dir sagt • „und deswegen ist die Hfitte 
des Zeugnisses vollstandig in Bezug auf alle 	ihre Opfer", 	(so be- 
deutet das:) er macht 	vollstandig 	durch 	die Stufen der Priester 
die Funktion der Kirche ; aber nicht alle vollziehen das Opfer. — 
Atfr •. A,IV1. : .V.111"AP (S. 54 Zl. 11) wird durch Doppel- 
schreibung entstanden sein aus if„ 	'An : /I gill'ZnP. — Die 
Ahnlichkeit der Zahlzeichen 0 und V hat S. 58 Zl. 5 Verwirrung 
angerichtet. 	Offenbar ist zu lesen 	01;A:2 1L3" oder ouf;A),g., 
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worauf der Sinn von Zl. 8 mit volley Entschiedenheit deutet: Und 
wenn er „Eine Mule' sagt, so 	bedeutet 	das den Einen heiligen 
Vater. Als spater --- verschrieben worden*war, glaubten die Schreiber 
folgerichtig AO cfrig,UF. fiir °cc:,. einsetzen zu mtissen. - 
Auch die erste Ziffer r auf S. 59 Zl. 3 wird in 1 (7) zu ver- 
andern 	sein 	nach 	S. 58, Zl. 7. 	Der gleich folgende Ausspruch 
fUlM : OP : Rv...P : WAMICi : if furi.P1-, der 

bier den A-5.H.Pf : oth9c) in den Mund gelegt wird, wird 
S. 6 Zl. 12 auf Xcn-'m zuriickgefiihrt. Ist Alt.H.Pf (: °I 
(i 2c) ) vielleicht aus 'h°7 	verderbt?  --- Auf S. 60 ist der 
Text offensichtlich stark in Unordnung geraten. 	Es ist die Rede 
von einem gegenseitigen Betrug und Kampf der Konige des Sudens 
(A ft-f) und des Nordens (Coh0). 	Dazwischen aber wird 
durch Pronomina auf ein nirgends genanntes weibliches Wesen ge-
deutet, das — wie ich aus Zl. 12 vermutungsweise schliefien mochte 
— die Tochter des Konigs des Sildens sein 	wird. 	Im Einzelnen 
mochte ich Folgendes bemerken : (D'tIr Zl. 1 wird aus arX•rt 
verderbt sein. 	0411.U- Zl. 5 mit seiner hier klar zu Tage liegen- 
den Bedeutung als Hinitnelsgegend, spricht doch sehr dagegen, dali 
04fLU'ace• S. 25 Zl. 6. 11 anders gedeutet werden konnte. Vgl. 
auch S. 66 Zl. 7. 	Das Folgende lese ich (DOM-I, : 7{14 : 
(D'X't : (DPIJA4D: 7.02cP-1-  : (DgkaflA :.P9 
"h : thr'iT : ti9K)c) : (Dr39c)R.144 : cPRA ,und 
jetzt ist er (der Konig des Siidens) sein (des K. d. Nordens) Knecht; 
und er wird rebellieren gegen ihn 7 Jahre lang, und zwar 5 Jahre 
bevor der mit dem falschen Zeugnis kommen wird und 2 Jahre 
nachdem 	er 	gekommen 	ist". 	Auch 	Z. 7 	und 	14 	mochte 	ich 
h9c)a, t190 lesen, desgleichen S. 84 Zl. 10; vgl. Dillmanns 
Lexikon Sp. 341. Das im Athiopischen sonst nicht belegte mAao 
Zl. 10 wird von De Vito S. 116 	in der Bedeutung tauschen, 
hintergeh en bestatigt. Xh0C Zl. 12 kann unmoglich heiBen 
la chassera, sondern nur „er wird ihn (den Konig des Nordens) ver- 
nichten". — AAf 	S. 62 Zl. 1 wird nicht in VbAfX)  zu ver= 
andern sein, sondern in AAN9c=) ; vgl. S. 16 Zl. 2. — Der mit 
Aar : fin beginnende Satz S. 63 Zl. 14 f. kann schwerlich der 
Ubersetzung Perruchons gemafi verstanden werden. 	Liegt in ihm 
etwa eM seinem Shine nach an das unmittelbar Vorhergehende an-
kniipfender Euphemismus ? — Den Sinn der Worte WiLea : 
fiX31-• : c9C.Fi9 u. S. W. (S. 76 Zl. 15f.) mochte ich ver- 

Bd. LVIII. 	 32 
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mutungsweise dahin verstehen: Und daft er gesagt hat „wegen Maria 
(ist die 	gauze Schopfung geschaffen 	worden)", 	wird bis auf. das 
Geringste im Himmel bestatigt. — Ich glaube nicht, dali Xhil • • 
,g4.pciu-. S. 77 Zl. 9 	im 	Sinne 	des 	arab. 	 -...ii 	aufzufassen ist, 
sondern verstehe „Und 	dieses 	sagte 	er bis 	zu 	sein em Tode ". 
Das leitet heruber zu dem unmittelbar folgenden Auftrage Gottes 
an ihn, in der Unterwelt dies und jenes zu verkiinden. — In dem 
auf S. 78 Zl. 9 beginnenden Absatze 	ist 	sicher manches nicht in 
Ordnung. Ich mOchte aber doch einiges abweichend von Perruchon 
auffassen. 	Zunachst mOchte ich das falsche hq-ui,z auf Zl. 10 
nicht in 4:1-1:32,G verandern, sondern in l'i3/4Z; denn es steht 
doch wohl im Gegensatz zu (DA.U4P1-• : .43,1400  auf Zl. 12. 
Sodann Zl. 11 f.: „und man wollte an ihm (diesem Baum) kreuzigen 
die zu den Langen gehorten, aber er war zu kurz selbst fur die 
Kurzen". Zl. 15: „und seines GroBvaters Namen nennt man Abaya- 
Barakata". — S. 80' Zl. 5 wird nach dem Bedingungssatze (D-11 
Xfa : Ah00-111'n;fr der sinngemaBe Nachsatz zu er- 
ganzen sein; so daB mit ()J1 	c0' 	: AAP 	ein neuer,  , selb- 
standiger Bedingungssatz anhebt. 	Ich glaube, these aus dem Ara- 
bischen wohlbekannte Ellipse auch in athiopischen Schriften ofters 
gefunden zu haben, habe mir indes keine Beispiele notiert. — S. 90 
Zl. 16 „und these Erde wird sein so groB wie eine Spur des FuBes 
des Gerechten". — S. 91 Zl. 1 „und wann die Baume des Paradieses 
Frucht bringen, bringen auch die Menschen Frucht". — S. 91 Zl. 8 
ist nach AA-Inc eine Interpunktion anzunehmen. 

F. Praetorius. 

Vollcsdichtung aus indonesien, Sagen, Tierfabeln und Marehen, 
iibersetzt von T J. B e z ern er , mit 	Vorwort von Prof. 
Dr. H Kern. 	Haag, Martinus Nijhoff 1904. 	VIII und 
430 Seiten. 

Das Buch gibt in XV Abteilungen eine Auswahl von Erzah- 
lungen aus Indonesien mit EinschluB Neu-Guineas. 	Meist handelt 
es sich urn IJbersetzungen aus dem Hollandischen, die nach bereits 
gedruckten Texten hergestellt sind. 	Einige Nummern hat der Ver- 
fasser selbst direkt aus 	dem Javanischen 	und Malayischen iiber- 
tragen. 	In anderen Fallen sind Nacherzahlungen 	von Reisenden 
aufgenommen, denen man an der gewandteren Form sofort ansieht, 
daB sie frei gestaltet sind. 

Wenn H. Kern in seinern Vorwort zu dein Buche sagt, es 
werde „nicht nur den Freunden aller Volksdichtung, sondern auch 

   
  



Hertel, Bezemers Vollescliektung aus Indonesien. 	493 

den Ethnologen willkommen sein", so glauben wir dem beipflichten 
zu diirfen. 	 In mehreren Fallen konnen wir hier beobachten, wie 
die Marchen noch eine wirklich lebendige Literaturgattung bilden. 
Die Heiden hantieren 	z. B. wiederholt mit Kanonen und Flinten. 
Mohammedanische, christliche und hinduistische Stoffe treten neben 
den autochthonen auf. 	Auf S. 25 ist eine aus dem Jataka (No. 48) 
bekannte Geschichte in eine mohammedanische Jesus-Legende ver- 
arbeitet. 	S. 20 ff. begegnen wir der aus den Grimmschen Marchen 
bekannten Fabel vom Wettlauf des Hasen und Igels (bei Bezemer 
sind die Tiere der Kantjil und Schnecken). 	Ferner nenne ich S. 44 
eine Episode aus dem SchluB 	des 1. Buches 	des HitopadeAa (die 
Rettung des in der Schlinge gefangenen Rehs, mit wortlichen An-
klangen), S. 48 eine auch bei Somadeva erhaltene Geschichte, S. 51ff. 
eine Variante von 	der im Abendland bekannten Geschichte von 
der undankbaren Schlancre (bier ein Krokodil), 	die 	alle moglichen 
Zeugen dafiir aufruft , ifafi Undank der Welt Lohn ist, schlieBlich 
aber durch eine List unschadlich gemacht wird. 	S. 139 f. ist nichts 
als eine kurze Inhaltsangabe der §ukasaptati , 	die hier als SchluB 
einer Erzahlung auftritt. 	Neben diesen vorderindischen Stollen, von 
denen sich noch mehrere finden, begegnen wir S. 411 einer Variante 
der Erzahlung von Adam und Eva und dem Siindenfall (aus Neu. 
Guinea), der man die christliche Abstammung sofort ansieht. Ganz 
seltsam ist gleich die 	erste Nummer,  , 	„Der Bergenschlichter" (so!, 
S. 5 ff.), eine javanische Sage fiber die Entstehung des Berges Batok. 
Diese Sage stimmt namlich in alien Hauptziigen zu der von GralIe 
erzahlten Sage vom Teufelsgraben bei GroBenhain in Sachsen, und 
zwar in einer Weise, dati es unmoglich ist, bier keinen historischen 
Zusammenhang anzunehmen. 

Bezemer selbst verspricht eine „Ausgabe einer miiglichst voll-
standigen Sammlung indonesischer Volkserzahlungen", in der er dann 
„auslandische Parallelen und Prototypen" beigeben will. Hoffentlich 
gibt er dann genauere Angaben 	fiber 	die 	einzelnen Texte 	und 
laBt europaische Nacherzahlungen beiseite. Wo er auf schriftlichen 
Dokumenten fuBt, mull er diese unbedingt nailer beschreiben, auch 
namentlich ihr Alter angeben , so 	weit es m5glich ist. 	Denn so, 
wie die Lesestiicke in dem hier besprochenen Buche vorliegen, sind 
sie wissenschaftlich nicht verwertbar. 	Pall der Verf. deutsch schreibt, 
ist zu billigen. 	Aber man mull dann von ihm fordern, daa er ffir 
eine Revision durch einen Deutschen Sorge tragt. In seiner „Yolks-
dichtung aus Indonesien" wimmelt es von allerlei VerstoBen gegen 
Grammatik, Lexikon und Stil der deutschen Sprache. 

Joh. Hertel. 

32* 
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Studia syriaca seu collectio documentorum hactenus ineditorum, 
Ex codicibus syriacis primo publicavit, latine vertit notisque 
illustravit Ignatius Ephraem II Rahmani patri- 
archa Antiochenus Syrorum. 	Typis patriarchalibus in semi- 
nario Scharfensi in monte Libano 1904. 	(72, 51 und einige 
unbezifferte Seiten. 	Klein-4e.) 

Der gelehrte rOmisch-katholische Patriarch von Antiochia, der 
sich urn die syrische Literatur schon 	mehrfach verdient gemacht 
hat, gibt uns hier eine Sammlung kleiner syrischer Stiicke ziemlich 
verschiedener Art je mit Ubersetzung und Einleitung. 	Die beiden 
ersten gehoren 	zum 	Gebiet der neutestarnentlichen Apokryphen; 
wesentlich Neues enthalten sie kaum. — Dann folgt Einiges von 
Ephraim. 	Ob 	das Gedicht 	im 	Versmal3 	des 	Jacob 	von Sarug 
wirklich dem Ephraim 	angehort, mag zweifelhaft rein; 	vielleicht 
ward es ihm nur zugeschrieben, well es, wie manche von ihm, 
gegen die Lehre des Bardesanes gerichtet ist. 	Am Ende ist es 
etwas verstilrnmelt. — Einigen Gedichten des Isaac von Antiochia 
stellt der Hg. den Abschnitt aus einem Briefe des Jacob von Edessa 
voran, worin dieser 3 syrische Schriftsteller des Namens Isaac miter-
seheidet, 2 orthodoxe (d. h. monophysitische) und einen zum Nesto-
rianismus (d. h. zur Lehre des Chalcedonischen Concils) abgefallenen. 
Ob das richtig, bedarf wohl noch genauer Untersuchung. 	Das auf 
S. 23-25 abgedruckte Ge.dicht kann nicht von Isaac oder uber- 
haupt von einem alten Verfasser sein , 	da es gereimt, also von 
arabischer Kunstform abblingig ist. 	Dem Reim zu Liebe setzt der 
Verf. sogar (24, 4 v. u.) 	die Form j3.10,}=0 	fur 	1.11,0pm, das an 
der 	Stelle 	allein 	paBt1). 	Bei 	einem 	Syrer 	der 	klassisclaen 	Zeit 
ware 	das unerhort. 	Verstehe 	ich 	den Hg. recht 2), so nennt die 
Handschrift auch gar 	nicht Isaac als Verfasser. — Eine Stelle 
aus dem Psalmenkommentar des David von Salati zeigt, daB er 
541/2  n. Chr. geschrieben 	hat, 	also 	bedeutend 	lifter 	ist, als man 
bis jetzt meinte. — Dann erhalten wir einiges zur Geschichte des 
Klosters 3/5,r Mattai, der Hochburg der Jacobiten inmitten der 
Nestorianer, und der jacobitischen Diozesen der 0stlichen Gegenden, 
sowie etliche 	kurze Vitae jacobitischer Asketen. 	Leider vernach- 
ldssigen sie ganz die Chronologie 	und geben auch sonst nicht viel 
geschichtliche Belehrung. — 	Daran schlieBen sich die Nachrichten 
fiber die Entstehung des von den Jacobiten sehr geschiitzten aske- 

1) J.1...D 	114S202 	IL./ t.... 

40)=.10 11.;..... 	1001.1 
7,wer eine Natur (Christi) bekennt, wird am Ende besehiimt werden". 	11.1b0j.= 
heillt Aber .nur ,,,besehtimend". 

2) Die Bezifferung der Stiieke ist etwas verwirrt. 
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tischen Werkes des h. Baba. 	Der Einsiedler schrieb seine Gedanken 
und Erlebnisse 	auf allerlei Fetzen nur fur seinen Bruder, 	einen 
Minch, dieser aber stellte das Geschriebene zusammen und gab es, 
etwas bearbeitet, heraus, gegen das Verbot des Verfassers, aber am 
Ende doch wohl nicht gegen dessen wahre Absicht. — Besonders 
interessant ist das Schreiben des David, Sohnes des Paulus (2. Halite 
des 8. Jahrhunderts), fiber die Manner, 	welche die syrische Bibel 
punktierten. 	Deutlich ist, 	dad er das rein syrische System 	mit 
schwarzen Punkten meint, das wir besonders durch nestorianische 
Tradition kennen. 	Freilich handelt es sich bier nicht um die erste 
Erfindung der Vokal- 	und sonstigen Zeichen, sondern urn deren 
Einfiihrung , 	vielleicht auch um die systematische Ausbildung bei 
den ostlichen Monophysiten. 	Leider hat die Handschrift gerade 
da, wo nahere Mitteilung caber diese Punktation zu erwarten ware, 
eine grode Dicke. 

Den Schlud 	bilden 	Ausziige 	aus 	einer 	Schrift, in 	der 	den 
Harranischen Heiden nachgewiesen wird, dad ihr eigner Prophet 
Baba Christi Ankunft vorher verkiindet babe. 	Der Hg. sieht die 
bier zitierten Satze Baba's als vorchristlich an. 	Das ist aber kaum 
richtig. 	Allem Anschein nach ist hier ein christliches Apokryphon, 
das einem heidnischen Weisen in den Mund gelegt wird, ahnlich 
wie einige Orakel bei Malalas und wie die Sibyllinen. 	-Die Stelle 
50, 1 (49, 10 der Ubersetzung) scheint auf den Aufenthalt Julian's 
in Harran und die von ihm dort dem Mondgott (S in) gebrachten 
Opfer (Ammian. 23, 3, 2) zu gehen. 	Wie 	der Hg. (S. 70 latine) 
mitteilt, 	fiihrt 	der 	Verfasser 	antler 	Baba 	noch 	allerlei 	andre 
heidnische 	Weise 	wie 	Pythagoras, 	Plotin, 	die 	Sibyllen 	(ijsio 
Sagae) als 	Zeugen fur die 	christliche Wahrheit an; 	vgl. dazu 
Wright's groden Katalog 609. 	Der Hg. macht darauf aufmerksam, 
dad das in diesem Stiicke dreimal vorkommende )0j1 auch in•dem 
Abschnitt des Fihrist fiber die Harranier genannt wird.1) 	Es scheint 
Name eines Ortes zu sein, nicht eines Tempels.2) 

Man sieht, die 50 Seiten Text geben fur die Literaturgeschichte 
und 	sonst 	allerlei 	Bemerkenswertes. 	Auch 	einiges 	Neue 	furs 
Lexikon findet sich da. 	Mir wenigstens war bis dahin unbekannt 
tuit‘ciam (fern. sg. st. abs.) 	syrisiert" (aus der arabischen Form „wird 
in eine syrische umgesetzt) 41, 13, sowie das intransitive %.I\9 in 

‘A.91 j.17 J.L.No ....S. \),..o „stelle mir einen Wegweiser (eigentlich 
„Meilenzeiger") auf, 	dad ich nicht (vom Wege) abbiege" 17, 11 

1) Dor Hg. zitiert Chwolsohn's Ssabier. 	Im Text des Fihrist 324, 11. 
2) So nahe es 'age, dies )35= mit dem eb,enfalls bei Harran gelegenen 

0.. 	0.. 
.3,.z 	t 1.-7, ..3"..5:i 	Birtini, Chronol. 205, 18; 	Jaq, 1, 837 zu identifizierei, 'So 
ist das doch nicht wohl zulassig. 
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und das in dem eben zitierten Satze vorkommende Jia) in der Be- 
deutUng „Bezeichnung (der Absebnitte?) im Text' 46, 17. 	42,11,13 
hat jj.....\.ca 	die Bedeutung 	 die sich nun auch bei ,Pergament", 
Petrus Iberus 39, 10, 22. 40, 6 als die richtige ergibt; 	auffallend, 
daa die syrischen Glossare diese Bedeutung nicht kennen.') 

Ich bemerke noch , 	daB die in einer Handschrift angegebenen 
Datierungen klazirNm 1779 Graecorum = 1773 Martyr= = 830 
Jezdegerdi nicht zusammen stimmen, wie das ja bei solchen Syn- 
chronismen 	haufig 	ist. 	MaBgebend 	ist 	natiirlich nur das erste 
Datum = Juli 1468 n. Ch. 

Da der Hg. durchweg nur e i n e Handschrift zur Verftigung 
hatte, so ist der Text nicht immer ganz sicher. 	Mit so einfachen 
Verbesserungen wie Jo)..NDL fur Jojlaa, 11 paennit.; 014 ja, fur 
04.10A. 23, 15; 	1:54.10 fur )0..0 46, 15 	koinmt man nicht immer 

aus. 	Was mag z. B. fiir jcbi 49, 4 zu setzen sein ? 
Das Druckfehlerverzeichnis ist fur den syrischen Text nicht 

erschopfend, aber die Versehen (wie verschiedene ). fiir \,, A. fiir .. 
u. dgl.) 'airmen den kundigen Leser nicht storen. 

Die Ausfuhrung des Drucks macht der Werkstatt von Scharfa 
im Libanon (Bezirk von KesrawAn) alle Ehre. 	Ich mochte aber 
empfehlen , bei syrischen Texten die einzelnen Typen immer mog- 
lichst fest aneinander 	zu 	schliessen und die unnotigen Zwischen- 
gliedchen zu vermeiden; 	dadurch wiirde 	das 	AuBere noch 	sehr 
gewinnen. 	 Th. Noldeke. 

Ausgewithlte Gesange des G iw a r g is War d a von Arbel, 
hg. 	mit 	trbersetzung , 	Einleitung 	und Erklarung von 
Heinr. Hilgenfeld. 	Leipzig 1904. 	(44, 86 und einige 
unbezifferte Seiten ; 	gr. 8°.) 

Giwargis (= Georgios) Warda,, ein nestorianischer Geistlicher 
der ersten '110ft° des 13. Jahrhunderts, hat viele syrische Kirchen- 
lieder gedichtet, die uns im Ktabri, dWarda, erhalten sind 2) 	Einige 

1) Danach ist also Fihrist 21, 12. 40, 23. 353, 6 	01..---<0.i 	zu lesen statt 

1.....1...i. 	 ) 	4••0 . 	An der letzten Stelle lies 	;• 	 • 1...-.50.i:it 	„das mit Kalk 	(ii ..3) Ci 	• 	 U 	 .)-7-  
behandelte Pergament", 	vgl. 	21, 20. 	Aus 	diesen 	arabischen 	Stellen ergibt 
sich, da das Wort eben „Pergament" heillt, nicht etwa „Papyrus'. 

2) Ich babe mich vor Jahren ziemlich stark mit dem Buche beschaftigt 
and such zwei Gedichte daraus in dieser Zeitsehrift Bd. 27, 495 ff. herausgegeben; 
sie sind etwas alter als Giwargis Warda. 
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wenige davon sind schon veroffentlicht. 	Heinr."Hilgenfeld,, der sich 
bereits als tilchtiaen Syrer bewahrt hat, 	gibt uns jetzt 9 grofiere 
Gedichte dieses Mannes. 	Die Mehrzahl ist durch 'schreckliche Not- 
stande veranlafit. 	Eine ganze Reihe von Jahren bindurch folgte 
in Adiabene eine Landplage der anderen: volliger Millwachs, Heu- 
schrecken, 	Pest und dazu die Anfa,nge der Mongolennot, die sich 
bei der Einnahme 	des Ortes Karm611.§1) 	gleich in ihrer ganzen 
Sehrecklichkeit 	zeigte. 	Diesem Ereignis gilt das 	5. Lied. 	Wir 
erhalten 	ein 	liberal's 	trauriges 	Bild von 	den Leiden der armen, 
friedlichen Nestorianer. 	Nur ihre groBe Bediirfnislosigkeit macht 
es 	begreiflich, 	da,13 	sich 	in jenen 	Landern 	iiberhaupt noch eine 
christliche Bauernbevolkerung erhalten hat. — Emu Gedicht spricht 
das Entsetzen fiber den Abfall eines Diakonen zum Islam aus. 	Zwei 
geben den Hauptinhalt alter Martyrerakten wieder, eines die legen-
darische Geschichte Johannes des Taufers. 

Der Dichter zeigt einen ganz kindlichen Glauben. 	Er redet 
treuherzig 	auf Gott 	ein 	wie 	auf einen 	Menschen. 	Die 	Frage, 
warum mit den Sundern so viele Unschuldige geplagt und getotet 
werden, lost er in der alten Weise, die naive Gemiiter befriedigen 
mochte. 	Doomatische Erorterungen , die 	bei den alten Dichtern 
eine groBe Rolle spielen, fehlen gliicklicherweise ganz. 	Auch zeigt 
Giwargis keine 	Neigung 7ur Malllosigkeit. 	Unangenehm beriihrt 
nur, dali dieser Sprecher schwer gedriickter Christen seine Juden-
feindschaft zu erkennen gibt , indem er die Zuhorer Christi , weil 
sie eben Juden 	waren, 	schon ,Kreuziger" 	u. dgl. nennt. 	Wenn 
Gott, meint er, in seiner Gate selbst jenen Unglaubigen durch Jesu 
Wunder geholfen habe , so moge er doch den guten Christen erst, 
recht ihre Not erleichtern. 

Der Verf. mul3 sich 	einer Sprache bedienen, 	die nicht mehr 
wirklich lebendig war, schreibt sie aber ziemlich rein. 	Grobe Ver- 
stoBe gegen den alten Sprachgebrauch kommen nur vereinzelt vor. 
So findet 	sich 	hier nur 	ein 	einziges Mal 	in spat nestorianischer 
Weise • 	als ganz bedeutungsloses Flickwort (S. 17 Str. 8, 3). 
Der Stat. absol. statt emphat. (bei manchen nestorianischen Dichtern 
beliebt) steht 40, 1, 4 	logjelz ,ji und 42, 18, 4 )0,...Q.). 	Des v. 
fehlerhafte j,...1.-ziy Jo  21, 3, 3 fur j,,.•_-)j iloclm rart viel- 
leicht nicht vom Verfasser her; die Lesart der einzigen Handschrift 
ist unklar. 	In der. tam Sprache ware das durch den Reim ge- 
sicherte jjco 	Jj... 	21, 5, 4 allenfalls zulassig als tautologischer 

Ausdruck; 	sollte 	das 	zweite Wort 	aber „Zorn erregend" heillen, 
so 	miiIite 	).,u4s;) 	stehen. 	Ganz seltsam und regelwidrig gebildet 

... 	 ,. 
1) Arabisch Ly.,..!),of Jeq. s. v. 
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ist of m 	,seine 	Klage 	23, 25, 2 	mid 	der 1'l. 103 	„Klagen' 

28, 11, 2 	(zu 	W). 	— 	Lexikalisch 	zu 	bemerken ist noch ‘..43;j 

„nagen 	ab" 	18, 25, 2; 	PSm. 	hat zwar dieselbe 	Stella mit 
ax); aber das Substantiv %6;p und der neusyrische Sprach-\,4; 

crebrauch scheinen fiir das Peal einzutreten. 	Ferner Jo J, 
J, 

 das 13, 26,1 
 

in der Bedeutung „diirr werden' keinen Sinn 	gibt, sondern vom 
Ton der jungen V8gel stehen und ,piepen, wimmern" heil3en mufS 

	

wie - 4.0 V' 	val. 	talm. ,!).1”; 	Levy 4, 177 f. 	Fiji. ,c40,b_Na in der 

	

.? 3' 	vg l. 

Zeile kommt man mit der Bedeutung „(laut) flehen' aus, 
fill- die ich eine Anzahl Belege babe. — Da Giwargis fur das Ver. 
standnis der Gemeinde oder wenigstens der ungelehrten Geistlichen 
schrieb, so muBte er sich einfach ausdriicken und entlegene Worter 
vermeiden. 	Glossensammlungen werden in diesen neun Gedichten 
nicht verwendet. 	Die Sprache ist durehweg schlicht wie der Sinn. 
Die Folge der Gedanken ist k]ar, aber oft nach einem recht pro- 
saischen Schema. 	Schwung und Originalitat fehlen. 	Das Erbiibel 
nicht bloB der syrischen geistlichen Rede, groBe Breite, tritt auch 
bier stark hervor. 	Der Hg. scheint mir den poetischen Wert der 
Gedichte zu iiberschatzen. 	Freilich gebe ich ihm gem zu, daB 
diese Poesie sympathischer ist als das Meiste 	von Ephrem und 
seinen Nachfolgern. 

Der Text ist im Allgemeinen sehr gut erhalten. 	Hilgenfeld 
konnte fur einige Lieder mehrere Handschriften benutzen, und das 
hat 	er 	offenbar 	sehr 	sorgfaltig 	getan. 	In 	der Mitteilung 	der 
Varianten ist er sogar zu angstlich ; die meisten konnten als zweifel- 
lose Entstellungen wegbleiben.1) 	Mit Recht legt er im Allgemeinen 
die Vatikanische Handschrift au Grunde. 	Doch hatte er 32, 14, 1 
statt des unpassenden 	Q1. Q), aus der andern Handschrift 	00,..In ‘, 
aufnehmen sollen. 	Fur das interessanteste Gedicht, das schon ein- 
mal von Aladar Deutsch herausgegebene fiber den Einfall der Mon-
golen, hatte er bedauerlicher Weise nur eine Handschrift, die noch 
dazu Bier gerade 	mehrfach 	bedenkliche Lesarten gibt. 	Vielleicht 
konnte die Handschrift der Cambridger Universitatsbibliothek (I, 157 
des Katalogs) helfen.2) 	Text und Sinn der 10. Strophe sind recht 
zweifelhaft. 	Fur WA hatte der Hg. aber ruhig an beiden Stellen 
(24, 39, 1. 	40, 1) 	It 	setzen 	sollen. 	Die Orientalen 	kennen ja 

1) Haben aber wirklich elle Handschriften 2, 18 	-ev+-0)). und 5, 39, 5 
....N.CL.N.I.? 	Das befremdet sehr in nestorianischen Handschriften zumal neben 
;Slat ohne ,.. 5, 36, 2. 

. 2) Dieselbe Handschrift enthalt auch das Gedicht auf Tahmazgard (eb. 158) 
und das auf Johannes den Taufer (eb. 153). 
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die absichtliche Entstellung  Tartar i nicht, wie sie ja auch nichts 
vom Tartar us wissen. 	 Und die Tartan waren immer noch nicht 
1.M. 	25, 54, 2 ist aber Ia.-014 durchaus richtig ; ja,oLo ware 
ja grammatisch falsch. 	tAciasil. 29, 13, 4 ist wohl Druckfehler 
fur 1,...inal3L. 	Darf man 44, 37, 1 vielleicht das Metrum durch 
Tilgung des zweiten 	g herstellen ? 

Der Text ist mit nestorianisehen Typen gedruckt, leider aber 
ohne Vokalzeichen, die freilich wohl die Kosten noch erheblich er-
lint batten. 

Die Ubersetzung 	babe 	ich nur gelegentlich verglichen, sie 
dann aber fast durchweg sehr gut gefunden, auch bei Stellen, die 
leicht miBzuverstehen waren. 	Einige wenige Verbesserungen kann 
ich aber doch geben. 	5, 32, 1 darf 	lo..\... nur als Pradikat, nicht V 
als Attribut gefatlt werden. 	„Sign 23, 26, 2 gehort zu ,gdo 

(med. gem.), nicht zu ,aid'o (med. -), 	also 	„ entbrannte “. 	26, 70, 1 
and 2 haben wohl den Sinn : ,ich denke, daB sie nicht weiter die 
Todesstrafe , 	d. h. 	die 	ewige Verdammnis , 	erleiden werden, 	weil 
ihre St nden durch ihren gewaltsamen Tod gesiihnt werden". 

Der Hg. 	hat sich 	groBe Miihe 	geo-eben , alle 	notigen sach- 
lichen Erlauterungen zu geben. 	Ausgedelinte Gelehrsamkeit stand 
ihm dabei zu Gebote. 

Der Druck des gediegenen Werkes ist sehr korrekt, die Aus- 
stattung vortrefflich. 	 T h. N6 ldek e. 

Histoire de Saint Azazail, .texte syriaque inedit avec intro- 
duction et traduction francaise. 	Precedoe des actes grecs 
de Saint Pancrace , publies pour la premiere fois par 
Frederic Macler. 	Paris , E. Bouillon 1902. 	(Biblio- 
theque de 1'Ecole des hautes etudes fs. 141.) 64-37 SS. 	5 Fr. 

Aus einer Papierhandschrift des 13. Jahrh. im syrisch-jacobi-
tischen Kloster zu Jerusalem vereffentlicht Macler das Leben des 
heiligen Azazail, dem die syrische Kirche am 12. Mai mid am 
Montag vor der Assumptio Mariae , dem 2. Montag im August, 
Feste feiert. 	Das 2. Fest 1st das seines Martyrertodes, 	den er in 
Born i. J. 615 d. Gr. -.= 304 n. Chr. unter Kaiser Maximianus 
erlitt. 	Am 12. Mai feiert die romische Kirche das Gedachtnis des 
heiligen Pancratius, dessen Martyrium gleichfalls ins Jahr 304 aber 
eben auf den 12. Mai gesetzt wird. 	An der Identitat der beiden 
Heiligen ist also nicht zu zweifeln, ebensowenig daran, daB Azazail 
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V r". 

eine n tbersetzung" von ricepspeertog sein soil. 	Mit Recht bemerkt 
M. p. 10, daf3 Azazall sonst als Mannesnaine nicht vorkommt; der 
von 	ihm trotzdem 	damit identifizierte judische 	Name Hazael ist 
natfirlich 	 t:ill7i. 

Zum Vergleich mit dem syrischen Text teilt M. zunachst aus 
zwei Pariser Hss. das griechische Leben des heiligen Pankratius mit, 
das weit ausfiihrlicher ist als die lateinische Version in den Act. Sanct. 
Mai III, 21. 	Die p. 17 1 vorkommende Kati•tviecv7) ripsog (= insula 
= Stadtviertel) kann kaum in Kazevtavi) (porta Capena) oder gar 
Olocpsvuzvh geandert werden. 	Da M. in dem damit gleichgesetzten 
fiecoraocpog 	mit Recht 	den 	mons Caelius 	erkennt, 	so liegt es 
doch wohl am nachsten jenen Namen auf die Vallis Camenarum, 
die noch in der Kaiserzeit in dem vicus Camenarum fortlebte , zu 
beziehen. 

Der syrische Text ist nun keine 	wortliche Ubersetzung 	des 
griechischen, sondern eine ganz freie homiletische Bearbeitung des 
gleichen Stoffes, die tibrigens, Was M. noch hatte hervorheben konnen, 
erst aus arabischer Litt stammt; denn sie 	bedient sich 8 a des 
Wortes 440. 	In einem Punkte, dem doppelten Festtag und dem 
Datum des Todestags, ist die syrische Version aber urspriinglicher 
als die 	griechische. 	Trotz 	des schlechten Zustandes 	der Hds. ist 
der Text sehr gut erhalten ; nur ganz selten sind am ursprfing- 
lichen Zeilenanfang ein paar Buchstaben verloren. 	Leider darf nun 
aber nicht verschwiegen werden, daI3 Maclers Bearbeitung des Textes 
einiges zu wiinschen ubrig lam. 	Er ist offenbar mit der doeh 
so einfachen Sprache 	der syrischen Hagiographie noch nicht ge- 
ntigend vertraut und er hatte den p. 2 erwahnten Rat seines ver- 
storbenen Lehrers A. Carriere besser beherzigen sollen. 	Die Uber- 
setzung babe ich 	nur hier und da verglichen; von den ziemlich 
zahlreichen Druckfehlern sehe ich im folgenden ab. 	S. 4 a 	(4.13)19 ‘.. 	• 
lies ;_vii..q. 	8 is imoi lies imoyo. 	10 is 	,...0)0 von M. nicht mit 
ubersetzt, 	lies ;,0)13  und er kithlte seinen Zorn etwas ab. 	Eb. 17 
Juk.ra Jto2y3 M. morts cruelles, lies JLQ2,,x, Schlage. 	15 6 Hss. 

I/AA wie un- vi/A.1? M. lire KW, „pour etre dechire.". 	Lies C• 	• 
mittelbar 	darauf 	Z. n richtig" steht. 	Ib. is 	...0i0:10 , 	das M. in 

,,ojaspa, andern will, ist ganz in Ordnung ; die Leiden werden den 

.iiic=c4 .der kiinftigen Welt gegenfibergestellt , die ja Hone und 

Paradies nrnfafit. 	17 2 	,,,,:j.10 ist nicht in Lim zu andern, wie ja 
M. selbst nmort" nicht „mourant" iibersetzt. 	22 4 jMa, va.,C0 Jo) 

M. 	voici trois termes", lies IL 	 Itucc, IV 	 3 0.16Ece fur , 	 „sondern 
Person, Wort und Geist des Menschen und nicht, wie es vorher 
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heiBt, 	kann 	jedes 	fur 	sich 	allein 	existieren. 	24 7 	,.0ici...9*i.Z0 

M. omoplates , lies ...oiciA,zo und an semen Seiten. 	25 13 Hds. 
j.t...4.,x) %.4...1. j...4.io 4:o 0? M.: „Tant qu'Azazail le trompeur sera 

vivant", 	lies 	4:43 	fur 	,,wenn A. weiter lebt". 	28 is JL4-.3, 
von M. nicht mit tibersetzt, lies Jt\Nzi hock. 	lb 15 ,4....pax) %--,c,  to 
000,1.012  ist nicht „la recompense de sa foi', sondern das Siegel 
seines Glaubens , 	als 	welches der Martyrertod ja so oft bezeichnet 
wird. 	29 pu ,.t.ix) ok-v-1 „ri ist ganz in Ordnung und nicht in 

zu 	andern 	vgl. Act. 	Mart. ed. Bedjan I 363 ii, 	III 231 7, 

Guidi, Testi or. in. s, i sette dorm. 19 56 und 01,» allein Gen. 50 17, 

Anecd. Syr. II 358 10, Barhebr. Kithaba diyauna (ed. Cardahi) 105 14. 
Den § 87 (p. 35) lafit er mitten im 	Satz beginnen. 	Das Datum 
opanz usw. gehort zur vorhergehenden Erzahlung vom Tode des 
Heiligen. 	Erst mit onc•novi beginnt der neue Satz. 

In einem Anhang aufiert M. noch einige nicht gerade forder- 
fiche Gedanken caber Namen und Person des AzazaIl. 	Den Einfall 
ihn mit dem syrischen Gott ".egttog zusammenzubringen , verwirft 
er mit Becht, da wir ja von Hamni nog als dem Original auszu- 
gehen haben. 	Wenn er die Frage nach dem Ursprung dieses aus 
Kleinasien stammenden Heiligen il-ceyx9&tog mit dem ursprunglich 
nur einem Gotte zustehenden Namen, der freilich wie anderen G6tter-
namen auch auf Menschen ubergegangen ist, beantworten wollte, so 
mate er nach dem Vorbild von Useners Religionsgeschichtlichen 
Untersuchungen sein Augenmerk vor allem auf die Feste richten. 
Da mull es schon auffallen, dal die syrische Kirche das Gedachtnis 
des Heiligen zweimal feiert , an seinem Todestag, am 2. Montag 
des August, des Monats der Weinlese, und am 12. Mai, dem frohen 
Monat der Rosen (§ 87). 	Das legt allerdings die Vermutung nahe, 
da13 diese Feste des ricerseAmg-Azazail an. die Stelle je eines der 
alten Naturfeste 	getreten sind, fiber 	die zuletzt R. Wunsch, Das 
Friihlingsfest der Insel Malta (Leipzig 1902) S. 191f gehandelt hat; 
Feste , bei denen man mit dem Erwachen der Natur im Friihling 
die Geburt des Gottes feierte und im Herbst mit dem Sterben der 
Vegetation 	semen Tod 	beklagte. 	In 	der 	griechischen und der 
romischen Kirche ist nur das Fest am 12. Mai erhalten, das dann, 
wie bei einem Martyr zu erwarten, als Todestag angesehen wurde. 
• C. Brockelmann. 
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Verzeichnis der fin letzten Vierteljahr bei der 
Redaktion eingegangenen Druckschriften. 

(Mit Ausschluss der bereits in diesem Hefte angezeigten Werke. 	Die Redaktion 
behillt skit die Besprechung der eingegangenen Schriften vor. 	Anerbieten der 
Herren Kollegen, das eine oder andre wiehtigere Werk cingehend besprechen 
zu wollen, werden mit Dank akzeptiert. 	Die mit * bezeichneten Werke sired 

bereits vergeben.) 

Mies., Anton von -- Ueber Ursprung and Urbedeutung der Worter. 	(Versuch 
einer Systematik.) 	Budapest, Eigenthum des Autors, 1904. 

*.Noldeke, Theodor -- Beitriige zur semitisehen Sprachrvissenschaft. 	Strassburg, 
Karl J. Triibner, 1904. 	Mk. 8. 

Packs, Gerhard — Alttestamentliche Chronologie. 	Mit einer Beilage: Tabellen. 
Uelzen 1904. 	Im Selbstverlage des Verfassers. 	Mk. 4,50. 

Tactics, Gerhard — Zrvei Entdeckungen in der Bibel. 	Uelzen 1904. 	Im Selbst- 
verlage des Verfassers. 	Mk. 1. 

Bucher, Wilhelm — Aus dem Worterbuche l'anchum Jerusehalnd's. 	Nebst 
einem Anhange fiber den sprachlichen Charakter des Maimani'sehen Mischne- 
Tora. 	Strassburg i. E., Karl J. Triibner, 1903. 	Mk. 4. 

'17: La Merope trageedia . . . marchionis Francisci Scipionis Maffei quam ox 
italic° sermone in linguam sacram classicam convertit . . . Samuel Aaron 
Ron/at/tali mum primum .cum praefatione et notis in lueem edita e menu-
scripto autographo translatoris -existents in bibliotheca private editoris Thomas 
A q. Weikert. 	Rome, Frid. Pustet, 1903. 	Lire 7. 

'as i..73 1  el i...VET re...0 tial 	ti re3i 0 3 	4.11  re 	M 0 is d e Marie par Paul 
Bedjan. 	Paris, rue de Sevres, 95. 	Otto Harrassovvitz, h Leipzig, 1904. 
Mk. 8. 

Horne Semiticae No. III. 	Acta my thologica apostol or um. 	Transcribed 
from an Arabic MS in the Convent of Deyr-es-Suriani , Egypt, and from 
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MSS in the Convent of St Catherine, on Mount Sinai, with Two Legends 
from a Vatican MS by Prof. Ignazio Guidi, and an appendix of Syriac 
palimpsest fragments of the Acts of Judas Thomas from Cod. Sin. 
Syr. 30, by Agnes Smith Lewis. — Horse Semiticae No. IV. The Mytho- 
logical Acts of the Apostles. 	Translated 	 with a translation 
of the palimpsest fragments of the Acts of Judas Thomas 	 by 
Agnes Smith Lewis. 	London, C. J. Clay and Sons, 1904. 	12 s. 6 d. und 
6 s. net. 

*Hirschfeld, Hartwig - New Researches into the Composition and Exegesis of 
the Qoran. 	(Asiatic Monographs. 	Vol. III.) 	London, 1902. 	Royal Asiatic 
Society. 

*I b n Seed. Biographien Muhammeds, seiner Gefahrten und der spateren Triiger 
des Islams bis zum Jahre 230 der .Flucht. 	Im Auftrage der Koniglich 
PreuSsischen Akademie der Wissenschaften im Verein mit C. Brockelmann, 
Konigsberg; J. Horovitz, Berlin; J. Lippert, Berlin; B. Meissner, Berlin; 
E. Mittwoch, Berlin; F. Schwally,  , Giessen, und K. Zettersteen, Lund 
berausgegeben von Eduard Sachau. 	Leiden, E. J. Brill. 	Bd. III, Then L. 
Biographien der mekkanischen Kiimpfer Muhammeds in der Schlacht bei 
Bedr. 	Hrsgeg. von Eduard Sachau. 	1904. — Bd. III, Theil II. 	Bio- 
graphien der medinischen Kiimpfer Muhammeds in der Schlacht bei Bedr. 
Hrsgeg. von Josef Horovitz. 	1904. — Bd. VIII. Biographien der Frauen. 
Hrsgeg. von Carl Brockelmann. 	1904. 

"lint Qotaiba. Liber poOsis et poOtarum quem edidit M. J. de Goeje. Lugd.- 
Bat., E. J. Brill, 	1904. 

* Weir, T. H. - The Sheikhs of Morocco In the XVI th Century. With Preface 
by James Robertson. With a Map. Edinburgh, George A. Morton, 1904. 

"Erman, Adolf - Aegyptisehe Chrestomathie zum Gebrauch auf Universitiiten 
und zum Selbstunterricht. 	(Porta linguarum orientalium, pars XIX:) Berlin, 
Reuther & Reichard, 1904. 	Mk. 12,50. 

Schencke, Wilhelm - Amon-Re. 	En studie over forholdet mellem enhed og 
mangfoldighed under udviklingen of det tegyptiske gudsbegreb. I kommission 
hos Alb. Cammermeyers forlag, Kristiania, 1904. 	. 

Ve/ten, C. - Praktische Suaheli-Grammatik nebst einem Deutsch-Suaheli-Worter- 
verzeichnis. 	Berlin 1904, Wilhelm Baensch.  

	

Archaeological Survey of Ceylon. 	Epigraphia Z e yl anic a being lithic and 

	

other inscriptions of Ceylon. 	Edited and translated 	by Don Martino de 
Zilva Wickremasinghe. 	Vol. I, part I. 	London, Henry Frowde, 1904. 
5 s. net. 

Schmidt, Richard - Liebe und Ehe im alten und modernen Indien (Vorder- 
Hinter- und NiederlAndisch-Indien). 	Berlin, H. Barsdorf, 1904. 	Brosch. 
Mk. 10, gebdn. Mk. 11,50, Liebhaber-Ausg. in Quartformat auf Biittenersatz 
brosch. Mk. 20. 
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• , 
The Pahlavi Version of rosin IX odited with the Collation of mss., a literal 

hansIntion into English, explanatory and philological notes, and an intro- 
• &lotion by lifanekji 	Bamanji • Davar. 	Loipzig, Otto Harrassowilz, 1904. 

Mk. 3. 

Max o ; Ifoon,a9 — H meorncog vov .elytov Opovg dice rat at EV (nag 
povat rat of pomp& zalat rE xat vvv. itidmi tareptxri itat. zerstml.. 
Er Bolt) ?, Itar,19,8eaaltrov TimoyocapEtor A. MaravtaroO. 	1903. 
Mk. 5. 	(,kuisorinilb Griechonlands nur von Otto Harrassowitz, Lerpzig, ra 
bOziCluihriL241f vom Vorfassor don Kommissionsvorlag aulTorhalb Gridolion-
landsorhilltoir hat.) 

ft"'L 	Abgosililosseri am 22. Juni 1904. 
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Zur Exegese und Kritik der rituellen Stitras1). 
. 6 

Von 

W. Caland. 	',*- 

XLV. Zu uletha7nveic- 	des P.W. 
I►n Petersburger W8rterbuch in kiirzerer Fassung (vol. I, S. 215) 

erwahnt 	Bohtlingk 	eM 	Wort ukthantvac- f.: 	„bestimmter Teil 
eines Sastra". 	Seine 	Belegstellen 	sind 	.A.gv. 	grs. V, 14. 26 	und 
VIII, 16. 3. 	Da13 	dieses Wort aber aus dem Sanskrtlexikon 	zu 
streichen ist, geht 	aus 	den verwandten Texten zweifellos hervor. 
Aus Saiikh. grs. VIII, 16. 3: alrnvate tvoktham avacindraya 	er- 
bent, dati in Agv. ukthant vaci (nicht ukthyant vaci, wie an der 
zuerst zitierten Stelle 	die Ausgabe der Bibliotheca Indica hat) zu 
trennen ist, und da13 vaci der Passiv-aorist ist. 	Durch die irrige 
Annahme Bohtlingks hat sich offenbar Knauer verfiihren lassen, 
wenn 	er (Note 	zu Man. grs. II, 4. 6. 25) 	vorschiagt eher einen 
Stamm ukthantvacin anzusetzen. 	Gliicklicherweise hat er aber im 
Text richtig getrenntes uktham vaci, das freilich zu dem von ilim 
angesetzten Stamme in Widerspruch steht. 	Sonst hat wohl niemand 
an das Bohtlingk'sche ukthamvac- geglaubt , da schon Garbe in 
seiner Ausgabe und tTbersetzung des Vaitanasfitra (21. 5) die Worter 
richtig aufgefallt hat. 

XLVI. Zum Ma.navagrautasiitra. 
1. 	An drei Stellen (II, 5. 1. 10; 42; II, 5..2. 14) best Knauer 

vasatkrtena sarvam juhoti. 	Ich mein , da6 v.ielmehr:;ya§.atkrte 
na sarvant juhoti zu lesen ware. 	Dafur sprechen'graromatische und 
sachliche Griinde. 	Hatte 	der Autor unseres Siftra,..S4gen 	wollen: 
„nach dem va,sat-Ruf schiittet er den ganzen Inhalt ins Feuer", so 
wiirde er auch hier den lok. va.ya.tkrte gebraucht haben, wie sonst; 
vgl. 11,3.8.6; 	II, 4. 1. 21; 	29; 	11,4.2.29; 	II, 4. 6. 4. 	Ferner 
lehren uns die verwandten Texte, daa va.yatkrte na zu trennen ist; 
zu den ersten beiden Ma.navastellen vgl. Ap. XIII, 10. 5: sadavat 
und XIII, 13. 4: 	etenaiva sale,sena vaievadevant . . . . grhpati, 

1) Vgl. diese Zeitschrift 57, 740. 
Bd. LVIII. 	 33 
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Baudh. sascese tasmin grin:0U. 	Zur letzten Matiavastelle beachte 
man die Vorschrift (Man. firs. II, 5. 2. 15): Lhak.sam agnahraya 
prayacchati, wie ware dies moglich, wenn der Inhalt ganz geopfert 
worden war? 

2. Nach Knauers Restitution des Textes wird II, 5. 1. 35 die 
unbegreif bare Vorschrift gegeben, 	daB im 	Mad 5.1Iy a hinter 
dem siidlichen 	Havirdhanakarren 	die fdr die Voter be- 
stimmten Gaben zu deponieren sind. 	Die Havirdhanakarren befinden 
sich aber nicht im Marjaliya! 	Entweder ist daksizjasya havirdha- 
nava paicat zu streichen oder diese Wiirter sind noch mit dein 
vorhergehenden siddham a sadanat zusammen zu nehmen, vgl. 
II, 	4. 	1. 	47. 

3. Unbegreiflich ist mir die Vorschrift: prig uditeh pathyain 
.svastim 	. . . yajati (II, 5. 5. 4). 	Ohne .den 	mindesten 	Zweifel 
liegt entweder Druckfehler oder schlechte tiberlieferung vor. 	Statt 
uditeh ist aditeh zu lesen; praq acliteh heiBt „vor der (Spende an) 
Aditi". 	Wahrend bei der prayaniyesti die Reihenfolge der Gott- 
heiten, denen gespendet wird, diese ist: pathya svasti. (1), agni (2), 
soma (3), savitr (4), aditi (5) (vgl. Man. grs. II, 1. 3. 25), kommt 
bei der uduyaniye#i die Spende an pathya svasti unmittelbar 
vor dem Opfer an Aditi (also agni 1, soma 2, savitr St  pathya 
svasti 4, aditi 5), vgl. Ap. XIII, 23. 4: 	tesv 	eva descesv agnim 
ajyabhaganam prathamam yajati, path:yam svastim uttamCzm 
(sc. ajyabhagdnanz devatandm, zu welchen Aditi nicht gehort, ihr 
kommt der caru zu), und noch deutlicher Baudhayana: pathyam 
amutra (nl. bei der proyazziyes.ti) svastim prathanzarn yajati, tarn 
ihopottamanz (sc. sarvasam devatananz) yajati. 

4. Die Stelle II, 3. 2. 35 liest Knauer so: uduhyddlzavaniyam 
maitravarunaeamasiyasv 	avaniya pratahsavanilcam 	avanayati. 
Ich glaube eher, daB die Nasikhandschrift und der Kommentar der 
Londoner HS. recht haben, wenn sie lesen und erklaren: °camasiya 
avaniya. 	Um diesen Punkt zu beweisen, brauche ich nur die ver- 
wandten Texte zu zitieren: 	maitravarunacamasam adhavaniye 
'vanayati vasativaritrtiyam ca (Katy. 	IX, 	3. 	21); 	athodubjya- 
dhavaniyak sarvata eva maitravaruniyah paryasyati, trtiyai.n 
vasativarinam avanayati, trtiyam ekadhandnam (13audh. VII, 4); 
ekadhandnam yathartham sarvai ca maitriivarunacanzasiya adha-
vaniye 'vaniya (Ap. XII, 16. 11); maitravarunacamasiyai cailca-
dhanaikades(ame cadhavaniye 'vaniya (Hir. VIII, 11). 

XLVII. Zum Vaitanasatra. 

1. 	Das Wort vasani (11. 20), 	vasu°  (12. 2) ist gewill nicht 
mit Garbe auf „die Betreibung aller weltlichen Giiterg zu beziehen, 
sondern eher ,auf die 	zwolf im Gopathabrahmana (I, 3. 21) auf- 
gezahlten Punkte oder Verrichtungen, die wahrend der Diksitaschaft 
unterbleiben sullen- 	Es sind : 
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1) na diksito 'gnihotrazg juhuyat, 
2) nu paurnamasyena yud'nena yajeta, 
:) nanzavasyena, 
4) nasznin1) vaaita, 
5) na pitryczinena yajeta, 
6) na tatra gacched yatra manasei jaganziset, 
7) nestja yajeta,, 
8) na vaca yathakatbacid abhibhaseta, 
9) na mithunanz caret, 

10) nanyasga yathakamanz upabhulifita,2 ) 
11) na padubandhena yallzena yajeta, 
12) na tatra gacched yatra cak,su,sa parapagyet. 

Zu diesen zwitlf zu unterlassenden Verrichtungen stimmen nun die 
Vait. 12. 1 = Gop. br. I, 3. 22 	mitgeteilten 	seas 	Sprilche , 	zu 
1 und 2 der Spruch: agnihotranz ca ma pau,rnamasaa Ca yalitah 
purastat lyratyailcam ubhau kamaprau bhatvaksitga 3 ) sahavi- 
datarn. 	Zu 3 und 4 stimmt der zweite Spruch: vasatia canuiva- 
sgad cot gaptalz u. s. w.; vasati bedeutet hier offenbar „das Zu-
bringen der Nacht am Opferherd beim Neumondsopfer", nicht „das 
ruhige Wohnen", wie Garbe will. 	Die diesem Worte entsprechende 
Verbalfoxm in der Vorsebrift des Gop. br. (vasita) ist somit wohl 
ungenau oder falsch 	statt vaset. 	Zu 5 und 6 stimmt der dritte, 
zu 7 und 8 der vierte, zu 9 und 10 der fitinfte und zu 11 und 12 
der sechste Spruch. 

Auch am Ende der Diksitaschaft soil der Opferherr die ge-
nannten Spriiche hersagen, um sich die Frucht dieser Handlungen, 
obschon er sie unterlassen hat, dennoch zu sichern: vasusanzpattaye. 

2. Mit einer der drei Handschriften, die ihm zur Verfiigung 
standen , 	liest Garbe 	16. 12: 	havirdhananz parvenatitya 	khare 
copaviaya; 	die beiden anderen HSS. haben kharazn. 	Ich halte 
dies eher fiir richtig, es wiirde sonst ca haben fortbleiben konnen. 
Far die Lesart kharazn spricht z. B. die Stelle 15. 14: agnidhri-
yalaksanain uttarena sadai ca; ganz ebenso bier: havirdhananz 
parvena . . . kharanz ca. 

3. Das 	handschriftlich 	21. 5 ilberlieferte aastrokthant vacity 
.aka ist unbedenklich in aastvokthaig vaci zu korrigieren. 	„Wenn 
er das dastra beendigt hat, so sagt er ukthanz vaci". 

4. Ebenso unbedenklich ist 21. 21 eva pahiti prasthitayaiya 
in prasthitayajyah 	zu andern, 	d. h. „die Yajyrdsprilche (fur Brd,- 
hmarjacchamsin , Potr und Agnidhra) sind Ath. V. XX, 8. 1-3", 
vgl. AAv. srs. V, 5. 19 (erste Halfte). 
• 5. 	Das 	Sutra 	22. 21 	enthUlt zwei Siitze: 	savaniyahonzeid 

indraa ca somas pibatanz brhaspata iti prasthitayajy0 1 d.  h. 

1) So ist wohl statt asmin zu lesen. 
2) B. I. '7,7iimam u yuizjita (!) 
3) So ist wohl statt Garbes bhgtvt7 lcsitya zu lesen. 

33* 
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„die Yajyaspriiche 	(fiir 	die 	oben 	miter Nr. 4 genannten Priester) 
sind Ath. V. XX, 13. 1-3', vgl. AAv. Ars. V, 5. 19 (zweite HaIN). 
homan aindram maitravaruvam u. s. w. so. brahmtinumantrayate. 
Ich vermute 	auch , 	daB hier maitravarupam falsch statt aindra- 
varun,am, 	iiberliefert 	ist, 	man 	vgl. 	den zu diesem Prasthitahoma 
verwendeten Spruch RV. VI, 68. 10. 

6. Im Sutra : havirdhCzne yathacamasarn dalcsirjatah svehhya 
upasanebhyas trimstrin purociczeasamvartan ... niprnanti (22. 22) 
iibersetzt Garbe: 	„siidlich 	von 	ihren Sitzen". 	Die Sitge 	befinden 
sich aber nicht im havirdhanam, sondern im sadas! 	Nur an dieser 
Stelle soil, auch nach dem P. W. (kiirz. Pass.), upasana diese Be- 
deutung haben. 	Sonst werden die Purociaga-Stuckchen in der Nuke 
der Becher (siidlich davon oder hinter denselben), die im Havirdhanam 
aufgestellt sind, hingelegt (z. B. Ap. XIII, 12. 9). 	Im Baudhayana- 
sutra (VIII, 12) heiBt es nun: camasayacamasciyaiva trillistrin 
purmitaasfalcaltin upasyati. 	Dazu lautet das Dvaidham: aupasa- 
nesv iti. 	sa ha smaka baudhayano 'nusamvrajyaupasanan amt.. 
mantrayeta u. s. w. 	Die hier den Vatern dargebrachten Gaben 
heiBen also aupasanall, so auch Safikh. Ars. VII, 7. 9, Komm.: ya 
upasyante phyPis to aupasana iti. 	Vermutlich liegt dasselbe 
Wort in unserer Vaitanastelle vor. 

7. Das Sutra 23. 21 enthalt, nach meiner Ansicht, zwei Satze: 
idcintti (sc. avabhrthestih samtisthate)1 anuyczjantaike. 

8. Unrichtig sind Garbes Konstruktion und Ubersetzung der 
Satze 28. 8-9. 	Sie sollten lauten : 	udayaniya prczyatziyavat 
pathoycza caturtham I antahstha 18 II anabandhoycim u. s. w.; 
antahstha (viell. z. 1. antahsamsthcz?), 	,in der AIitte schlieBend ist 
die udayaniyesti" 	deutet auf das letzte , das Caruopfer an Aditi, 
vgl. oben No. XLVI, 3. 

9. Andere Berichtigungen. 	9. 4 	ist wohl eher nach Sayaaa 
(Ath. V. vol. I p. 387) und Apastamba (VIII, 11. 8) mit C panza- 
daruyarn zu lesen; 	11. 14 1.: kasfipo ity adi, es wird auf Kaug. 
24. 28 	verwiesen ; 	12. 8 	1.: 	nirasthavisam 	vgl. 	Ap. X, 13. 11; 
13. 8 1.: ayam sahasram ity anumantrayate; 16. 11 hat man 
wohl statt riljrze: rajni zu lesen: rajliy ablzisayamatje, „wenn der 
Soma gekeltert wird", 	so auch Sayana; 	18. 11 1.: prasrapsyanto. 

XLVIII. 	Die Zitate aus und die Verweisungen nach der 
Vajasaneyin-Literatur im Apastambakalpasutra. 

Bekanntlich wird in den Ritualtexten der Apastambins haufig 
eM Vcyasaneyakam (sc. briihnzan,am) zitiert und werden oft die 
Abweichungen im Ritual nach den Vajasaneyins angegeben (vqja- 
saneyinal/ samczmananti). 	Einige 	dieser Falle, sind 	schon von 
Eggeling in seiner Vorrede zur Ubersetzung des Satapathabrahmana 
(S. B. E. Vol. XII, S. XXXIX fig.) untersucht. Da das Sutra der Apa-
stambins zu jener Zeit noch nicht in der trefflichen Ausgabe der 
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Bibliotheca Indica, 	vorlag, 	ist 	es jetzt 	erst 	moglich, 	diese 	Palle 
grtindlich zu untersuchen. 	DaB es fiir unsere Kenntnis der vedischen 
Texte von Interesse ist, alle diese Zitate zu priifen and zu unter-
suchen, inwiefern die von Apastamba erwahnten Zitate sich wirklich 
in dem uns vorliegenden Texte der Vajasaneyins nachweisen lassen, 
wird niemand bezweifeln. 

Zuerst behandle ich diejenigen Stellen , 	die ein direktes Zitat 
aus dem Vajasaneyakam enthalten. 	Da es moglich ware, daB hinter 
dem Namen Vajasaneyakam etwas anderes versteckt ist, als was 
uns unter diesem Namen bekannt ist, zitiere ich, wo es mir meg-
lich ist, auch verwandte Texte. 

1. I, 4. 7: prastararn eva mantrerza dati tasvim itarad iti 
vajasaneyakam. 

In Katy. kommt dieser Punkt gar nicht zur Behandlung. 
Baudh. I, 2: tic,sigm ardlivam ayujo mu,s;tin lunoti. 
2. II, 9. 8: 	anayaprthe praci ulmulce udahatiti vajasa- 

neyakam. 
Katy. II, 7. 30: ulmulce udahaty anuyqjas< cet. 
Sat. Br. I, 8. 2. 1; to viz-  ete ulmulce udahanti. 
Da aber das udahanam des Katy. unmittelbar vor den anu- 

yaja's 	erwahnt wird, scheint dem Vaj.-Zitate die Vorschrift des 
Ilir. I, 26: anizojarthe ulmulce udahyahavaniyam lcalpayitva 
naher zu kommen, vgl. Bhar. II, 9: atrailee 'nfzyCzjartham ulmulce 
nirahanti. 	Man beachte das lange u im Vaj.-Zitat des Apastamba! 

3. IV, 1. 5 : 

	

	alpaio lomani vapayata iti vajasaneyalcam. ,apy 
Weder im Sat. Br. noch im Katy. findet sich entsprechendes, 

kesfaimascru vapate vadikyam, Katy. II, 1. 9. 
4. V, 1. 3: apy ctiamigarbhasyeti vajasaneyakam. 
Vgl. Katy. IV, 7. 23: abhave 'garbhasya, Baudh. II, 6: apy 

aaamigarbham va (harati). 
5. V, 1. 6: na sambharan sambhared iti vajasaneyakam. 
Diese Vorschrift steht in 	direktem Widerspruch 	zu Sat. Br. 

II, 1. 1. 1 : sa yad va itaa cetaa ca sambharati tat sambharavaa 
sambharatvam. 	Das Sat. Br. polemisiert sogar gegen die Aussage 
,,einiger" : naivaikaip cana sambharaM sambharet (I, 1. 1. 14). 
Nach Eggeling (SBE. 3CII p. 281) stimmt die Kauva-Rezension im 
allgemeinen mit dem Sat. Br. tiberein. 

6. V, 15, 1: kamawfalupada adadhiteti bahvrcabrahmauam, 
ajasya pada adadhiteti vajasaneyakam. 

Dies stimmt nicht ,zur Uberlieferung der Vajasaneyins: tarn 
as(vasya pada adhatte (Sat. Br. II, 1. 4. 24), avail purastad yuva-, 
tad abhave 'yuvaavabhave 'nadvan. 	Vgl. aber Bhar.: yady aivo 
na syad balivarda evaitat karma 7curyad, ajasya pada adheyam, 
iti viiiiiiyate. 

7. V, 16. 8: vyahrtibhir evoclgitham bhavatiti vajasaneyalcam. 
In Katy. IV, 9. 7 nur: ganam adhvaryoh 1 brahma va veda- 

yogat. 	Man beachte das lange i in vyalzrtibh. 
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8. VI, 2. 16: 	upavasatha 	evainam ahareyur navavasana 
evainam ahareyur iti vajasaneyakam. 

Vgl. Sat. Br. II, 3. 2. 7 sq. upavasatha evainam ahareyuh; ... 
navavasite vainam ahareguh, vgl. Katy. IV, 13. 7, 8. 

9. VI, 19. 6: na pratar agnim upa canavaroben na pratar 
ahitagnia cana manyeteti vajasaneyakam. 

Bis jetzt 	ist 	es 	mir nicht gelungen , 	entsprechendes in den 
Vajasaneyin-Texten nachzuweisen. 

10. VI, 19. 7: bhar bhuvah suvah suprajah pralaya bhaya-
sam suviro viraih suvarca varcasa supoah po,vair ity evopa-
tiytheteti vajasaneyakam. 

Hier stimmt die Kanva-Rezension von Vaj. S. III, 37: bhar 
bhuvah svah suprajah prajaya bhayasaiii. suviro viraih supo.,ah 
po,salh mehr mit dem von Ap. zitierten Mantra uberein als mit 
dem der Mailhyamdina-Rezension, welche suprajah praiabhi syeiiii 
bietet, vgl. Sat. Br. II, 4. 1. 1, Katy. IV, 12. 12. 	Man beachte 
wiederum die Wortform suvah im Apastamba-Zitat. 

11. VII, 2. 17: tryaratnil caturaratnir va pedalo nirac/ha-
pascubandhasyato 'nya4; saumyasyadhvarasyeti vajasaneyakam. 

Vgl. Sat. Br. XI, 7. 4. 1: sa va esa tryaratnir vaiva catura-
ratnir va pas'ubandhayapo hhavaty , atha yo 'ta ardhvall sau-
myasyaiva so 'dhvarasya; Katy. VI, 1. 24 fig.: tryaratnie catura- 
ratnir va; ekaratniprabhrtin eke. 	Man vgl. 	auch Bhar. VI, 2: 
tryaratnir vaiva caturaratnir va palaio nira4hapaaubandhayapo, 
'thetare saumyasyadhvarasyety ekesam. 

12. VII, 11. 10: dvayor adharayor iti vajasaneyakam (se. 
raianagunagor avagahati svarum). 

Eine nahere Andeutung, wo der &yam einzustecken ist, fehlt 
in unseren Vajasaneyin - Texten , Katy. VI , 3. 17 : yapaeakalam 
(= svarum) asyanz avagahaty uttareneignistham, vgl. Sat. Br. 
III, 7. 1. 22. 

13. VII, 28. 1: 49.tividko va anyalt podubandhah somavidho 
'nyah; 	sa yatraitad apah pranayati, parnapatram ninayati, 
viptukraman kramati, 	sa i.ytividho; 	'to 'nyah somavidha iti 
vajasaneyakam. 

Dazu stimmt so ziemlich Sat. Br. XI, 7. 2. 1 : haviryarnaviclho 
ha va anyah paaubandhah, savavidho 'nyah; sa haisa havirya-
ylavidho yasmin vratam upanayati, yasminn apah pranayati, 
yasmin parnapatram ninayati, yasmin v49nukraman kramaty; 
atha haisa savavidho yasminn etani na kriyante. 

14. VII, 28. 8: mamsiganti ha va agnayo yuhvato yajama-
nasya; to yajarnanam eva dhyayanti, yajama-nam sanskalpayanti; 
pacanti ha va anyer, agn4u vithamanzsam ; athaitayant nanyei 
manisa ea vidyate; yasyo caite bhavanti tam tato nanYcznam pa-
sauna sanwatsaro 'tiyat; tiyu,syo ha va asyai,sa atmanz;skrayana 
iti vajasaneyakam. 

Vgl. 	at. Br. XI, 7. 1. 2: ciyu,syo ha va asyai..sa iitmani,skra- 

   
  



Caland, Zur Exegese und Kritik der rituellen Sutras. 	511 

yano bhavati; mailisiyanti ha vai juhvato yajamanasyagnayas, 
to yajamanam eva dhyayanti, yajameinanri samkalpayanti; pacanti 
va anyesv agnisu vrthamanisam, athaitesam nato 'nya maihsiTtad 
vidyate yasyo caite bhavanti. 	Zu beachten ist das durch den 
Kommentar gesicherte ajuhvato im Zitat bei Ap. gegenaber dem 
juhvato der Madhyamdinas. 

15. VIII, 6. 7: kayam ekakapalam adhidrityapyebhyo nini-
yayni pravayata iti vajasaneyakam. 

Entsprechendes habe ich bis jetzt nicht gefunden. 	Zu be- 
achten ist apyebhyo; die den Madhyamdinas gelaufige Wortform 
ist bekanntlich aptya-. 

16. VIII, 6. 4: atrapi mesam mesim ca karotiti vajasa-
neyakam. 

Die Vorschrift , 	dad mesa und ine,9i am Tage vorher zu ver- 
fertigen sind, stimmt mit dem Ritual des Katyayana (V, 3. 6, vgl. 
V, 3. 2) ilberein. 	Sat. Br. (Nadhy.) II, 5. 2. 15: tatrapi mesam 
ca mesim ca kurvanti, (KaQva): mesam ca va api mesim ca 
kurvanti. 	Dem Wortlaut nach stimmt also das Zitat des Ap. nicht 
mit unseren Texten iiberein. 

17. VIII, 8. 17: 	[kamam ete vasasi yasmai kamayeyCitai.n 
tasmai dadyatan] na hi diksitavasane bhavata iti vajasaneyakam. 

Vgl. Sat. Br. II, 5. 2. 47: karnalii haite yasmaz kamayeta 
tasmai dadyan, na hi diksitavasane bhavatah. 	Da nicht zu unter- 
scheiden ist, ob 	die ersten Worter im Sutra des Ap. auch zum 
Zitat gehoren , 	ware es moglich, 	dad hier ein Fall volliger tTber- 
einstimmung vorlage. 

18. VIII, 8. 23: yajno ha va esa yad varunapraghasa, na 
lay avakalpate yad uttaravedyam agnihotram juhuyad iti vaja-
saneyakam. 

Vgl. Sat. Br. II, 5. 2. 48: 	na hi tad avakalpate yea utta- 
ravedav agnihotram jubuyat. 	Beachte wieder °vedyam gegen- 
iiber °vedau. 

19. VIII, 11. 2: odanayor nimne krtva tatrajyam aniya 
tata ajyarthan kuruta ajyasthalya yeti vajasaneyakam. 

Vgl. 	at. Br. II, 5. 3. 6: tayor (odanayor) madhye sarpir- 
asecane krtva sarpir asilicati 	Der Sache nach stimmt die Be- 
schreibung , 	welche das 	at. Br. II , 5. 3. 6-9 und 10-15 gibt, 
zu den Alternativen , die Apastamba den Vajasaneyins zuschreibt. 

20. IX, 11. 23: 	api vet triiji sasgiattini pakiscavrntanam 
tails krsnajine purusakrtim krtva tam asyagnibhir claheyur iti 
vajasaneyakam.1 ) 

Vgl. Katy. XXV, 8. 15: aariranaie trini Isalstiaata4 paid- 
eavrntandvz kr,9v,(71. jine purvavat (nl. Sutra 14). 	Das Brahmakia 
dazu scheint nicht mehr vorhanden zu sein. 

1) Zu dieser Stella vgl. p. XVIII der Eialeitung zu The Pitrmedhasittras 
of Baudh., Hir. and Gautama. 
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21. X, 3. 4: pragvamaasya madhyanzanz sthanarajanz dm-
bhya japatiti vajasaneyakam. 

Die Angaben der Vajasaneyins stimmen nicht dazu: Sat. Br. 
(Madhy.) III, 1. 1. 11 : sa parvardhyani sthanarajam abhipadyai-
tad yajur aha, (Kanva): sa pasau varsistha parvardhe lalasthazja 
bhavati tam abhipadya japati; Katy. VII, 1. 36: eafrzstambharit 
purvarditywn grhitva. 	Dagegen stimmt Hir. (X, 9) fast wortlich 
mit Apastambas Zitat iiberein: pragvalMasya madhyamazh stha-
narajam alabhyaitam mantranz japati. 

22. X, 5. 16: kunde hiranyam avadhaya ta.smin snatiti va-
jasaneyakam. 

Die Madhyamdinas verwenden zum Bade 	des Dik.5ita einen 
Krug Wasser (Sat. Br. III, 1. 2. 2), 	vgl. aber Hir. X, 3: 	tirade 
hiranyam avadhaya . . . snati; kunde snatity eicesam. 

23. X, 7. 2: yadi trailcakuclanz nadhigacched yenaiva kena 
caiijanenailjiteti vajasaneyakam. 

Vgl. 	at. Br. III, 1. 3. 12: yadi traikakudam na vinded apy 
atraikakudam eva syat, (Kb:1.Iva :) yadi traikakudam na vinded 
api yad eva kinzca syat, Katy. VII, 2. 34. 	Also auch bier keine 
wortliche tfbereinstimmung. 

24. X, 9. 6: kr,s-nanz jivornanam (sc. kumbakuriram adhy-
uhate) iti vajasaneyakam. 

Die Kopfbedeckung der Patni seheint im Ritual der Vajasa-
neyins gar nicht zur Sprache zu kommen, Bhar. sornasutra adhy. 6: 
kr,s/tanzint jivornanalp, bhavatiti m.y7iczyate. 

25. X, 9. 9 : usntisena pradakyinarn giro vestayata id vaja-
saneyakam. 

Nichts 	darauf 	beziigliches 	findet sich 	im 	Sat. 	Br. 	oder 	in 
Katy., wohl aber in Baudh. (VI, 5): pradaksi? -tam usnisena dire 
vestayati ariya to giro vestayami ariyai yaease brahmavarcasayeti. 
Bhar.: ustasena Biro vestayati saiira va pronzute. 

26. X, 12. 12: yacly enam eadrena samvada upapadyeta, 
brahmanarajanyavaidyanam ekanz bruyad: imam Pawn, brahiti 
vajasaneyakam. 

Ii den Madlayamdina-Texten, nichts entsprechendes, wohl aber in 
Hir. (X, 7): (nairtatA ajar° 'nupravieati, brahmanena rajanyena 
vadyena va sarnbhaseta; . . .) yady enani eadrena sambhaso-
peyad, etesam varnanam ekanz brayad: imam itthanz vicaksveti; 
Bhar.: (brahmanena caiva ksatriyena va vai.scyena va sambha-
seta . . .), yady encah aadrena sanzvada upapadyetaitesam evai-
kanz bray -ad: imam anuvicaks(v)eti. 

27. XI, 1. 15 und XI, 18. 4: etenaiva- (nl. agne vratapate 
tvanz vratananz vratapatir asi) smin samidham adadhatiti vaja-
saneyakam. 

Dazu vgl. man 	at. Br. III, 4. 3. 9, III, 6. 3. 21: sa samidham 
abhyacladhaty agne vratapas tve vratapa iti, und Katy. VIII, 2. 4, 
VIII, 7. 19: agne vratapa ity ahavaniye samidham adhaya. 

   
  



Caland, Zur Exegese and Kritik der rituellen Sutras. 	513 

28. XIV, 24. 12: somabhave patikan abhisultuyat, patika- 
bhava adaran phellgunani ca yani evetatalani syus , tadabhave 
yall kr:a' cautsadhih hstriztir arttztadarvalt kuaan va haritan iti 
vajasaneyakam. 

Vgl. Sat. Br. IV, 5. 10. 3: yadi somam apahareyuh . . . sa 
yany arunapu.rpani phalgunani tany abhi,s-unuyat . . . ayena-
hrtam abhi.sunuyat . . . adaran abh4urtuyat . . . arultadarva 
abhisunuyat . . . api yan eva kathe ca haritan kuian abhz;su- 
Ituyat ; 	Katy. XXV, 12. 18: adariane 'ruttapu,spatzy arjunapu- 
tspazty abhi,yan,uyat , 	eyenahrtam putikan 	adaran annytdarva 
haritakuaan. 	Dasselbe tutsachlich Hir. XV, 21. 

29. XVI, 4. 8: pacapraddam 2;sumatrim va (kuryad ukham) 
yadi paiica paiavo bhavantiti vajasaneyakam. 

Vgl. Sat. Br. VI, 5. 2. 10: atha yadi pailca palavah syuh, 
pail capradearn kuryad isumatrim va, Katy. XVI, 3. 24. 

30. XVI, 8. 10: api va mainsam aaniyad , upari dayita, 
striyam tv eva nopeyad iti vajasaneyakam. 

Vgl. Sat. Br. VI, 2. 2. 39: tasmad u kamam evopari da-
yita . . . yani kani camadhuno 'aanani , tesam asya sarvasarg 
kamaianam . . . , mithunam to nopeyat; Katy. XVI, 1. 28, 29. 

31. XVI, 13. 12: mahantam brhantam aparimitai svarga-
kamae cinviteti vajasaneyakam. 

Ich finde nichts hierauf beziigliches. 
32. XVI, 17. 3, 6: havi,skrta vacant visrjyeti (se. vedim bezw. 

agnim vimimite) vajasaneyakam. 
Vgl. 	Sat. 	Br. VII, 	2. 2. 1; 	VII, 3. 1. 4: 	tasya haviskrtet 

vacant visrjate. 
33. XVI, 17. 16: tad u ha vai saptavidham eva cinvita; sapta-

vidho vava prakrto 'gnis, tata urdhvam ekottaran iti vajasaneyakam. 
Am 	nachsten 	scheint 	die folgende 	Stelle 	aus 	dem 	Sat. Br. 

(X, 2. 3. 18) zu kommen : tasmad u saptavidham eva prathamam 
vidadhitathaikottaram. 

34. XVI, 26. 12: prthivi prthivyana sida ma ta matari mata 
syona syonayam ukkans svasaram adhi vedim asthat 1 satyam 
purvair rsibhia calcupano 'gnilt pravidvan iha tad dadhatv iti 
volukhalam upadadhatiti vajasaneyakam. 

Weder Sat. Br. (VII, 5. 1. 25) noch Katy. (XVII, 5. 3) bieten 
entsprechendes. 

35. XVII, 5. 8: adityestakabhir ghrtapindan vyatisaktan iti 
vajasaneyakam. 

Sowohl die adityestaka wie die ghrtestaka scheinen den V5,-
jasaneyins unbekannt zu sein. 

36. XX, 8. 10, 11: IS acjahant eignavalsvavena pracarati, sap-
tamyam agnilcya trihavioti vdjasaneyakam. 

Vielleicht ist zu vergleichen Katy. XX, 4. 7: agnike ca sapta-
myam nirvapati, vomit auf XVI, 4. 28, 29 zuruckgedeutet wird : 
eignava4spavavaievanaro ghrte carur adityebhyah. 
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37. XXI, 23. 13: lcratupadan eva samabhyuccayavad anva-
ham alabheran yadi vibhavah paaavalz syuh I aikadastinan vd 
?Arian iti vajasaneya1cam. 

Vgl. Katy. XII, 6. 13: ailcadaeina (so ist wohl statt deo,' zu 
lesen), viz vihrta/t. 

38. DharmaAastra I, 12. 3: 	athapi vajasaneyibrahnzanam: 
brahmayajiio ha, t vCi e6a yat svadhayas; tasyazte vasatkara yat 
stanayati, yad vidyotate, yad avasphar: jati, yad vato vayati; 
tasmat stanayati vidyotamane 'vasphojati vCzte viz vayaty adhi-
yitaiva, vasatkeirawim acchambatleara.yett: 

Vgl. Sat. Br. XI, 5. 6. 9: 	tasya va etasya brahmayajiia- 
sya catvaro vasaticara: yad vato vati, yad vidyotate, yat sta-
nayati, yad avaspharjati; tasma,d evamvid vate vati vidyotamane 
stanayaty avaspharjaty adhiyitaiva, 	vavatkarCiwim acchambat- 
karaya. 

39. DMA. I, 12. 7: acihyayanadhyayagi by upadaanti I tad 
anarthakagi, syad vajasaneyibrahmanam ced avelcseta. 

40. DliA. I, 17. 31: medhyam ana;iuham iti vajasaneyakam. 
Stellen, 	auf die sich die beiden letzten Zitate beziehen, babe 

ich noch nicht gefunden. 
Ich prilfe jetzt die Stellen, wo Kultusbrauche der Vajasaneyins 

erwahnt werden. 
1. I, 8. 12: 	trin udapatran vajasaneyinah "samanzananti 

(nl. beim PirAapitryajta, der Vorschrift der Apastambas, ib. 11, gegen- 
iiber : trin udalcanjalin ninayati). 	Im uns bekannten Ritual der 
Vajasaneyins 	wird 	das Wasser vermittelst 	eines udapatra aus- 
gegossen, Sat. Br. II, 4. 2. 16, 	Katy. IV, 1. 10; 	ebenso im Ritual 
der Baudhayaniyas , in deren Sara (III, 10) 	es zwar nur heifit: 
adblzir madayati, aber vorher das Fertigstellen eines udapatra 
verordnet wird. 	Bhar., Hir., Man. wie Apastamba. 

2. I, 23. 4: tasyatasyangulyabhinidhanam afigaradhivarta- 
nanz ca vaj. am. 	(also bei jedem Kapala der Reihe each findet 
das Belegen mit den Finaern der linken Hand und Daraufschieben 
eines brennenden Holzes statt, wiihrend nach Ap. I, 23. 2 nur der 
rnittlere Kapala gemeint wird). 	Vgl. Katy. II, 4. 30: savyrigulya- 
scanye Vegaratn nidadhati. 	Der Text besagt also das von Apastamba 
den Vajasaneyins zugeschriebene nicht, die Kommentare schwanken; 
nach dem einen geschieht es leapala fiir kaprzia, nach dem anderen 
nur beim ersten. 

3. V, 22. 8: adityam ghrte carum saptadczactsamidhenikanz 
dhenudaksinam sarvesanz anunirvapyawlip .ethane vajasaneyinah 
samamananti. 

Withrend Apastamba als anunirvapya den aindragna elcada-
eakapala, den aditya caru, den agnavaisnava elcadaealcapala, 
den agnisomiya elcadadalcapala und den caru an Vi.pju bezeichnet, 
verordnet Katy. 	(IV, 10. 10) 	als 	dritte i,sti nach 	den Tanaha- 
viinsi, den caru an Aditi; 	es 1st 	also 	sehr 	wohl moglich, daB 
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Katyayanas Ritual sich mit dem von Apastamba als vajasaneyakam 
bezeichneten deckt, vgl. auch Katy. IV, 10. 4: dhenur adityasya 
(sc. daksina). 

4. VI, 27. 1: pravatsyadupasthanam agatopasthanam ca. 
rlhilertya vajasaneyinah samamananti, d. h.: 	„Die Vajasaneyins 
pflegen den Spruch (abhayamkara u. s. w.) zum upasthana zu 
verwenden, wenn der Yajamana verreisen will and wenn er heim-
gekehrt ist." 

Im Ritual der Vajasaneyins findet sich nichts entsprechendes, 
selbst das Yajus ist unter ibren Spruchen nicht nachzuweisen, vgl. 
aber Hir. III, 26: athaike,sam myilayate: leah screyathsant nfruptant 
bodhayatiti? pradutskrtanam evopetsthanaili syad: abhayamkara-
bhaya?rt me kuru, svasti me 'stu, pravatsyamiti pravatsyan; 
abhayanzkarabhayarn me Vearsih, svasti me 'stu, pravatsam 1) iti 
prosya. 

5. VIII, 15. 12: svadhakaram to prat4idhya bahvrcavaja-
saneyinam (sc. scrutth oder kalpah) adrutapratyaerutany eva vi-
dadhati. 

Die Vorschriften 	der Vajasaneyins 	(Sat. Br. II, 6. 1. 24: 	tad 
utascravayanty o& svadhety asta svadheti pratyairavapam, Katy. 
V, 9. 11) scheinen damit in direktem Widerspruch zu stehen, vgl. 
aber Sat. Br. 1. c. 25: tad u hovacasurilt: ,i.ieravayeyur eva, pra. 
tyascravayeyur, vasatkuryur, ned yain'asya vidhaya ayamett: 

6. IX, 13. 15: mahi d.yault prthivi ca na iti clyavaprthivya-
yarca sruvahutim atra vajasaneyinah samamananti. 

Der Spruch findet sich Vaj. Saiph. VIII, 32; die Handlung 
jedoch, bei der Katy. XXV, 10. 18 sie verwendet, bezieht sich nicht 
auf die Apastamba-Stelle. 

7. IX, 19. 16: tva,..strai:n carum vajasaneyinah samamananti 
(nl. yadi yupo virohet). 

Die Vorschrift in Katy. (XXV, 9. 15 fig.): yapavirohRte 'ntas. 
tantraM set& sthite 'hani tvet,stram bahurapam alabheta enthalt 
nicht das von Apastamba den Vajasaneyins zugeschriebene Ritual, 
sondern fallt mit der der Apastambins zusammen; vgl. aber Baudh. 
XIV, 28: api va tvagrant brahmaudana& erapayitva. 

8. XI, 15. 7: ardhavratam atra vajasaneyinah samamananti, 
ardham antarevottame pravargyopasculau. 

Das Ritual der Madhyarpdinas scheint zu dem von Apastamba 
erwahnten Brauch au stimmen, vgl. Katy. VIII, 6. 30: ardhavrate 
pratte mit VIII, 3. 17; freilich stimmt auch das Ritual anderer 
Schulen, wenigstens das der Baudhayaniyas damit iiberein. 

9. XIII, 18. 7: atra mekhalityah Terntavisanayaica catvale 
prcTsanam vajasaneyinah samamananti, mahir bhar ma prda-
kur iti. 

Diese  Angabe stimmt genau zu dem uns bekannten Ritual der 

1) So korrigiert; pravatsyam die Haug'sche HS. 
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Vajasaneyins, 	vgl. 	at. 	Br. IV, 	4. 5. 	2: 	sa 	hrsnavistajam ea 
mekhalam ca catvale prasyati mahir 	Mar ma pidiikur iii, 
Katy. X, 8. 13. 	Die anderen Sttrakaras verordnen, da13 die viop 
wahrend 	des Mittag - Savanas 	wegzuwerfen 	ist, 	nur die Vajasa- 
neyins und Baudhayana stellen diese Handlung unmittelbar vor dem 
Avabhrtha. 

10. XIII, 25. 7: 	vaistiavim partzahutim 	udavasaniyayah 
sthane vajasaneyinah samamananti. 

Die Purnahuti ist aber fill- unsere Vajasaneyins nicht Stell-
vertreterin der i,sti, sondern kann an ihrer Stelle verrichtet werden; 
vgl. 	Sat. Br. IV, 5. 1. 16: 	atho 	eaturgrhitam 	evajyam grhitva 
vaisztavyarca juhoti, 	Katy. X, 9. 20: paeuvad vahutih, nl. mit 
dem Spruch uru Vir2,0 u. s. w. 

11. XVI, 27. 6: sarvesaly palusgrasam hiraryadalIcapraty-
asanam paraparp ca vajasaneyakah samamananti. 

Dies stimmt nur teilweise zum Ritual der Vajasaneyins, 	da 
bier das Pullen mit saucer Mulch gar nicht verordnet wird, 	vgl. 
Sat. Br. VII, 5. 2. 8: athaisu hiranyadakalan pratyasyati, Katy. 
XVII, 5. 7: pratistirala saptasapta hiranyaeakalan. 

12. XXI, 13. 21: agneyam ekavimea aindram trinave sauryam 
trayastrbrzle parvasmas tryahe vajasaneyinah samamananti. 

Vgl. Sat. Br. IV, 5. 4 besonders 13 und 14: tan (sc. atigra-
hyan) vai prsthye sadahe grhniyat purve tryaha, agneyam eva 
prathame 'hann, aindram dvitiye, sauryam ti tiya; evam evanva- 
ham; Katy. XII, 3. 2. 

13. XXIV, 2. 23: kharvikarg trtiyalyt (sc. paurnamasim) vd-
jasaneyinah, samamananti. 

Vgl. Karmaprad. II, 6. 9: sammiera yd eaturdadya cunciveaya 
bhavet lcvacit I kharvikam (v. I. kharritam) tam viduh kecid ga-
tadhvanz iti capare. 

Das Ergebnis unserer Untersuchung ist eher ein negatives als 
ein positives. 	An einigen Stellen findet man das Satapatha-Brahmans 
wortlich zitiert und stimmt das von Apastamba als vajasaneyisch 
qualifizierte Ritual 	mit 	dem 	uns 	bekannten therein. 	An einigen 
Stellen ist der Wortlaut geandert und treten bestimmte Wiirter in 
derjenigen Gestalt auf, 	die ihnen im Ritual des schwarzen Yajur- 
veda eigentiimlich ist: apya statt tiptya, 	andydja statt anuyaja, 
vyahrtibldh statt vyahrtibhi h, °vedyam gegentiber °vedau, suvall 
statt svah. 	Manche Stelle findet sich nicht in unserem Satapatha, 
wahrend •endlich an nicht wenigen Stellen das von Apastamba den 
Vajasaneyins zugeschriebene Ritual mit dem im Satapatha und von 
Katyayana tberlieferten in Widerspruch steht. 	Obschon an einer 
Stelle ein aus dem Vajasaneyakam zitierter Spruch ziemlich genau 
mit 	der 	K5,vva-Rezension 	der Vajasaneyisainhita 	tbereinstimmt, 
machen andere Zitate land Mitteilungen aus 	dem Ritual es doch 
wieder unwahrscheinlich, da.13 Apastamba die Kanva-Rezension vor 
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Augen gehabt hat. 	Leider ist aber die- in Aussicht geStellte Aus- 
gabe dieser Kanva-Rezension des Satapatha ' noch immor nicht er-
schienen , so dal man sick mit ,den sparticliv Notizen behelfen 
mua , die Eggeling in seiner 1.Thersetzung dos 4atapatha mitteitt. 
Wie die Sachen jetzt stehen , mail man schlief3en , entweder, daa 
Apastamba eine .  dritte, uns verloren gegangene Rezension des Va-
jasaneyakara gekannt hat, oder — and id!) ineinerseits wiirde eher 
geneigt sein , dies fiir wahrscheinlich zu halten — Aliastamba ist 
nicht nur fahrlassio• in seiner Art zu zitieren , sondern nennt zu-
weilen, blot um auch anderen Anschauungen eine gewisse Autoritat 
zuzuteilen 7  das rajasaneyibrahmana als seine Autoritait and die 
Vajasaneyins 	als diejenigen, die ,diesen oder jenen Branch sanktio- 
nieren, anderen Rituallehrern gegeniiber (Mar., Ilk.), die nur von 
eke 	sprechen. 	Dail 	er 	wenigstens ,arbitrar 	in,  den angeRihrtea 
Stellen geandert hat, beweisen die toben mitgeteilten Wortformen. 
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Zur hebraischen Lautlehre. 
Von 

C. Brockelmann. 

I. 
Die Geschichte der Vokale mit festem Absatz oder des N im 

Silbenauslaut ist in den hebraischen Grammatiken bisher noch nicht 
geniigend klargestellt , hauptsachlich wohl weil man versaumt hat, 
die verschiedenen lautlichen Bedingungen gel:166g zu sondern. 

1. Im Inlaut in 	einfach 	geschlossener 	Silbe bleibt 	N 	laut- 
gesetzlich erhalten und zwar wie die andern Laryngalen als wirk-
licher Silbenschlua wie in '-mt-v.: oder haufiger mit Lockerung des 
Silbenschlusses durch eine SproBsilbe wie in '7t•-tn. 	Da13 Formen .r   
wie ',nt.,  auf Armlogiebildung 	nach der 1. Pers. b.7-i: 	beruhen, in 
der 'a' schon im Ursemitischen durch Dissimilation zu 'a geworden 
war, hat Philippi, Theol. Litzt. 1899 Sp. 325 gezeigt. 	Wenn nun 
einige Formen (711.‘: Job 32 11, .7r1 Nu. 15 25, =`71trl 1 Sa. 155) 
statt des lautgesetzlichen () ein a zeigen, so sind sie als Fehler der 
Punktation anzusehn. Da13 bei der erstgenannten Form das Sprach-
bewuBtsein der Punktatoren tatsachlich getrubt war, zeigt das Part. 
ill; Pro. 17 4, das Olshausen p. 580 mit Recht fur einen Schreib- 
fehler erklart. 	Es ist eine falsche Analogiebildung nach den Verb. 
med. ,, 5,7t.:3 : ti-v? ---- 11:;,3 : 141.; ahnlich wie schon in der lebenden 
Sprache das Kausativ r-,7, 	zu 'gyp' in dieselbe Kategorie hinfiber- 
gezogen wurde und daher ,r115vv:7 bildete. 	Das part. Niph`al von 
`tin (Noldeke, diese Zeitschr. 30, 185) :-;:).N verdankt sein -7  statt 
des wie in .11r1z.: 	durch rbertragung vom Impf. Qal her zu er- 
wartenden 5 wohl 	dem 	Umstand , da13 	die 	einem Part. act. Qa1 
gleichende Form *rrlisb zu der adjektiven Bedeutung nicht stimmte, 
within der Analogie von nr,:. 	Dem Part. ist dann auch das Perf. 
1:1N gefolgt; 	Bars t-t,:2,...; 	statt des lautgesetzlichen t-elti:1, 1p 935 ist 
nattirlich eine Unform. 	ntr7gint4 ist ein Aramaismus der Punktation, 
n'x-,,t, 	1 Rg. 5 25 	ein 	wohl gleichfalls 	unter 	aramitischem Einflua 
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stehender 1) Schreibfehler, r-MDI.1 Ez. 20 S7 ein Textfehler, s. Cornill 
zur Stelle. 	Anders 	steht 	es mit 	'In,: morgen aus *-inma. 	Hier 

T T 

ist wie im syr. •:x) das tst durch Dissimilation vor n geschwunden. 
Diese Dissimilation ist aber jiinger als 	die 	von 'a' ---,-- 'a, 	da 	sie 
nicht wie 	diese 	durch Ersatzdehnung 	ausgeglichen ist. 	t:Vin, 
Wage, ist wohl sicher auf 111T-1 zurtickzufahren, die aber bei Fest-
setzung der konsonantischen Orthographie schon verloren war; •rTt:t 

Qoh. 12 s ist dann aus dem Nomen neugebildet wie 	• -I aus !-..: 
Z --)L:i  

(Landberg, Hadramoitt 9, 521). 	Unklar bleibt nur nil'In Fesseln, 
fur das 'N7] zu 	erwarten 	ware. 	Yielleicht 	ist es 	als Neubildung 
zu einem von der Punktation freilich nicht mehr bezeugten *-01 
anzusehn. 

2. Im Inlaut in doppelt geschlossener Silbe ist' schon vor Ein-
tritt der Lautverschiebung a = o geschwunden: u::*-); zu rt•r41-1 s. 
m. Fern. p. 10 n. 2. 

3. Im Wortauslaut ist ' 	gleichfalls 	stets geschwunden, aber 
erst nach AbschluB der eben erwahnten Lautverschiebung; daher 
Li4it und N.4..7.? . 	,mt17.7.?  ist Neubildung nach t.,4_,,; statt 	des laut- 
gesetzlichen 	*,nkts:74.-J, das 	sich aus dem von Praetorius ZATW. 3 
p. 213 dargelegten Grunde nicht zu *.nt,t.”; entwickeln konnte. 

II. 
Barth , Nom. § 224 b (wo aber die 	syrischen Bildungen auf 

J°,.' auszuscheiden sind; s. m. Fem. p. 17) hat gezeigt, daB im Arab. 
und Hebr. der Hiatus zwischen der Nominalendung a (o) und der 
Nisbenendung ii durch Einschub eines n vermieden ist. 	Diese Er- 
scheinung laBt sich nun noch in einigen andern Fallen beobachten. 
In , i1:,. 	kann das 	nicht wie in n:.trt 	auf syntaktische , 	sondern 
nur auf phonetische Grande zuriickgefiihrt werden; daB .0, auf i ,  
zuruckgehe (Kautzsch 27 	p. 301), 	ist im Hinblick auf die 	andern 
Suffixe unwahrscheinlich. 	Es ist vielleicht auch zu erwagen, 	ob 
die arabischen Grammatiker mit ihrer Auffassung des Nan al wiqaja 
beim Verbalsuffix der 1. p. sg. nicht auf dem rechten Wege waren. 
Aus demselben Prinzip erklart sich jedenfalls auch die Form trT1:1, 
deren Erklarung bei Barth Nom. § 201 auf lautlich unmoglichen 

1) Die Annahme SBOT. 9, 82 einer Assimilation des ' an k empfiehlt sich 
nicht, da sie im Hebrfiischen ohne Analogic, ware. 	In den drei andern von 
Stade § 112, a, n. 2 angeffihrten Beispielen bewirkte die Aufeinanderfolge zweier 
N die dissimilatorische Beseitigung des einen, wie im arab. 'all'iir >. 'ab(71r. 
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Voraussetzungen beruht. 	Es ist eine Neusch6pfung zu ril:T nuch 
dem gelaufigen Abstraktschema 0.0?,vt.:.,  und steht fur zeniz-im. Endlich 
stelle ich noch zur Erwagung , ob nicht die Endung der Adverbia 
rrri-rt 	und 	ril'ilrp der syr. und christ. pal. Abstraktendung b../ 
gleichzusetzen ist. 	Die Geminierung des n ware wie in t•It:p zu 
beurteilen. 

III.  
Die verschiedene Entwicklung der Vokale im Nomen und im 

Verbum bei scheinbar gleichen Akzent- und Silbenverhaltnissen babe 
ich Fem. p. 9 n. 1 auf verschiedene Betonung der beiden Wort- 
klassen im Satze 	zuriickgefiihrt. 	Diese Auffassung 	bestati,en 	die 
Verbalformen mit Suffixen. 	Wahrend qatalii > 161:::7 wird, ergibt 
qatalAni > -Ti3:47 wie dabarim > o,')?1. 	Das Verbum mit 
Suffix zeigt also dieselbe Vokallagerung wie das Nomen. 	Der an 
sich schwachere Satzakzent des Verbums ist durch Hinzutritt des 
Suffixes, das semen urspriinglich selbstandigen Akzent enklitisch an 
das vorhergehende Wort abgegeben hat, verstarkt und auf dieselbe 
Stufe wie der des Nomens 	erhoben. 	Dieselbe 	Verstarkung 	des 
Akzents durch eM Suffix zeigt auch der Imperitiv 	(vgl. schon 
Bottcher Lehrb. § 313). 	Der Imperativ hatte , wohl wegen seiner 
standigen Anlehnung an einen Vokativ (vgl. Grimme, Verb. d. 13. int. 
Or. Kongr. p. 204) einen noch schwacheren Satzakzent als das er-
zahlende Verb; vgl. Tata/ > 7 7, aber gas§rz > 11:3;h fimar > 
-M!!, aber tinah> rn,r71. 	Durch ein Suffix wird der Imp. auf die 
Stufe des erzahlenden Verbs gehoben: 'Nip, aber -.:31tit:. 

IV.  
Das Lautgesetz ursemit. a > hebr. o zeigt zwei Gruppen 

von Ausnahmen, deren eine Grimme, Grundzuge p. 59 richtig ge- 
deutet hat. 	Fur die zweite Gruppe hat derselbe auf p. 55 	das 
Verstandnis bereits angebalmt , wenn auch die dort gegebene Er- 
klarung noch nicht umfassend genug ist. 	Grimme stellt den Satz 
auf: „Unmittelbar hinter der Tonsilbe, mag sie haupt- oder neben- 
tonig sein , 	wird jeder lange Vokal urn eine More verkiirzt' ; so 
erklart 	er,  , 	daB 	ursemit. a 	in 	 i'..-.:p, als a erscheint. 	Ebenso er- r:-
klaren sich die Vokale von 'r:VN andursprunglich unbetontem 1, 
ferner die Akkusativendung n---, 	die natiirlich 	nicht mit Barth 
diese Zeitschr. 53, 597 auf ursemit. a zuriickgeffihrt werden kann; 
denn dies hatte ja nach dem hebr. Auslautgesetz abfallen miissen. 
DaB Grimmes Auffassung richtig ist, zeigt r6 : ri.7..; daB sie aber 
zu eng ist, zeigt Ft"; : 'in?. 	Nicht die Stellung nach der Tonsilbe, 
sondern der Mangel eines eignen Hauptakzents bewirkt die Reduktion 
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des auslautenden Langvokals. 	Wenn t-o,; auch in Pausa 	steht, so 
folgt es hier natiirlich dem EinfluB der uberwiegend haufigen pro- 
klitischen 	Stellung. 	Diese 	Reduktion 	ist 	aber 	nicht 	spezifisch 
hebraisch , sondern gemeinsemitisch. 	Ira Athiopischen kommt sie 
in der Schrift meist schon zum Ausdruck , im Arabischen wobl 

-0a 	 ...t 
in c;:,,..i i und j...›. ' aber nicht in L51, und in der Orthographie des • ...) 
Korans (s. NOldeke, Gesch. d. Qor. p. 251) wieder haufiger als sonst. 
Auf der Beobachtung dieser Reduktion beruht auch der von den 
arabischen Grammatikern zwischen Alif magora und mamduda 
gemachte Unterschied. Mit Recht hat denn auch Grimme ZA. XVI 27 
an der Fassung des § 33 meiner syrischen Grammatik, die schlecht-
hin von unbetonten langen Vokalen sprach, AnstoB genommen. Dail 
die Reduktion nicht nur bei volliger Tonlosigkeit , sondern auch 
bei schwacherem Satzakzent , Nebenton , erfolgt , zeigt 	aus ur- 
semitischem gala. 

V. 
Mit besonderem Nachdruck hat Barth wiederholt (zuletzt diese 

Zeitschr. 56, 244) das Gesetz verteidigt, daB wortauslautendes ij in 
gemeinnordsemitischer .Zeit zu n— (constr. ;•••;-) = /  „ 	nicht zu 
i wird. 	Gegen dies Gesetz hat sich zuletzt Vollers, ZA. XVII, 316 
gewandt. 	Die 	von Vollers angefiihrten Palle, 	in 	denen ein 	;',--.7  
einem Alif mawitra 	entspricht, 	beweisen 	aber 	nichts 	gegen 
Barth; denn daB urspriingliches of im Hebraischen zu rs 	wird, 
leugnet ja auch Barth nicht. 	Es bleiben dann nur die beiden 
G-leichungen my = Li und np = *pa. 	Die letztere kann nichts 
beweisen , 	da sie 	rein hypothetisch ist. 	Die erstere aber ist hin- 
fallig; 	denn c3 entspricht lautgesetzlich ganz regelrecht hebr. r;'F, 
nth. I-1; die Verteilung der Demonstrativformen auf die Geschlechter 
ist ja in den einzelnen Dialekten recht verschieden. Die von Barth 
zum Beweise fur sein Gesetz angeffihrten Beispiele hat Vollers nicht 
entkraftet. 

Nun scheint mir aber die von Barth seinem Gesetze gegebene 
Fassung nicht ganz einwandfrei zu sein. Fur sein # ware zunachst 
nach Philippis Darlegungen (zuletzt diese Zeitschr. 51, 66ff.) ij zu 
setzen. 	Dann erhalten wir zwar eine schematisch richtige Formel 
(das ti 	erscheint in den Formen von Wurzel III i, die ursprfing- 
lich i beim 2. Radikal batten), die aber phonetisch noch nicht be- 
friedigt. 	Da die Lautgruppe ii in alien semitischen Sprachen und 
auch im Hebr.-Aram. im Inlaut (din > din) wie im unbetonten 
Auslaut (ija > i „mein') zu i kontrahiert wird, so ist zu ver-
muten, daB auch ein nach Abfall von Verbal- oder Nominalendungen 
in den freien Wortauslaut tretendes hauptbetontes ij zunachst I 
ergeben hat. Wenn nun ein solches hauptbetontes i im freien Wort- 

Bd. LVIII. 	 34 

   
  



522 	Brockelmann, Zur hebreii.ychen Lautlehre. 

auslaut zu § verschoben ist, so mul3, da ja die Lautverschiebungen 
aus rein phonetischen Griinden ohne Rticksicht auf die Etymologie 
zu erfolgen pfiegen, jedes ursprtingliche f unter den gleichen Be- 
dingungen zu 2  geworden sein. 	Das ist nun auch in der Tat der 
Fall. 	So 	erklart sich mv! 	als hauptbetonte Absolutusform neben 
dem unbetonten Stat. constr. ,r, = 	,, ohne dafi 	wir wie Barth 
Nom. p. XXXI 17p auf eine ganz hypothetische nasalierte Form *fin 
zurtickzufiihren brauchten. 	So erklart sich rm.  = Ls ,j; 3- 	die Diffe- 

renzierung 	
.., 

der Geschlechter nach Vokalen ist also im Hebraischen 
gerade umgekehrt wie im Arabischen. 	Im Syrischen hahen wir 
furs Fern. beide Formen: )74 = di und ,..01);(;)  = da, wuhrend 
das unbetonte 	di als 	proklitisches Relativ 	,t7 	communis 	generis 
ist. 1) 	So erklart sich auch nz:!, soweit es nicht durch Dissimilation 
vor Gutturalen aus ma entstanden ist. 	;-;7? 	steht bekanntlich „in 
einer Anzahl 	von Stellen im Anfange oder ersten Teile 	langerer 
Satze auch vor Nichthauchlauten. Hier hat es jedoch nie Mal4e(r, 
sondern entweder verbindenden Akzent, oder, 	wenn 	es das erste 
Wort im 	Satze ist, 	haufiger 	einen Trenner" (Stade, § 173, c, 3). 
Auf ma kann dies me nicht zurtickgehen 2); es ist vielmehr, 	wie 
noch die Akzentuation zeigt, hauptbetonte Nebenform zu mi, das 
ja auch 	im Athiopischen 	und Assyrischen = 	„was" 	ist. 	Die 
Differenzierung der beiden Frageworter ist ebenso sekundar wie 
die Gescblechtsunterschiede beim Demonstrativ. 

Gegen den Lautwandel i > •2 wird man die Nisbe --- nicht 
einwenden wollen, denn diese ist ja erst sekundar aus q entstanden. 
Auch das Suffix ,--7- kann nichts dagegen beweisen; denn 	es war, 
wie das Aramaische zeigt, ursprfinglich unbetont; ebenso die Feminin-
endung -,--- des Imper. und Impf., die im Hebraischen ja noch in 
Pause tonlos sind. 	Auch ', 	ist keine Ausnabme, denn es ist ton- 
lose Proklitika und als solche Nebenform zu c5.S 	wie Y, zu _,J. 

Wenn nun 	in 	.q-,,, 	und ,7? 	das tonlose i seine urspriingliche 
Qualitat bewahrt hat, so wird das -0 im Stat. constr. der Nomina 
auf Anlehnung an den Stat. absol. beruhen. Ebenso sind die Imper. 
n'n und rtv-.1n als Neubildungen anzusehn, neben denen die dem 

1) Syr. ? kann natiirlich nicht auf di zuriickgehn. 	Es ist Analogiebildung 
Sr 	V 

nach 0 : 0 zu ?, das vor urspr. Schwasilben aus da nach Aufgabe des Schwa 
in gesehlossener Silbe gekiinzt 1st. 

2) Auf die von Stade § 132 aufgezalten Formen wird man sich nicht 
als Beiege fiir einen normalen Lautwandel a > f berufen; denn da handelt es 
sich toils um vereinzette Schrullen der Punktatoren, teils um falsche Analogie-
bildungen Hach den Verben re'''. 
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arab. j4. entsprechenden lautgesetzlichen Formen I1, ','rt ja noch 

erhalten sind. 
VI.  

In Johns Hopkins Univ. Circulars XXII nr. 163 p. 70171 hat 
T. C. Foote zu erweisen gesucht , daB Formen wie 	1-1.:= von den 
Punktatoren nicht als bail Ab , sondern als bail; gemeint seien , daB 
der Punkt unter dem ., nicht als Hireq, sondern als eine Art Mappiq 
anzusehn sei. 	Dabei ist aber verkannt, daB der Entwickluna von 
bait > r= die von mayt > rz? ganz parallel geht, dessen bSegol 
Foote nicht zu erklaren weia. 	Er billigt mit Recht die Ansicht 
seines Lehrers P. Haupt, daB ao im Hebraischen wie im Ostsyrischen 
zu au geworden ist, soweit es nicht durch Systemzwang gehalten 
wurde. Wenn nun ai > ail geworden ist, so sollte man erwarten, 
daB ay > (Lou geworden ware. Dafiir ist nun aye eingetreten durch 
Dissimilation; denn das bekannte, wohl zuerst von Philippi, Ztschr. 
Volkerpsych. 1883 p. 113ff. formulierte 	Gesetz wirkt nicht nur 
zwischen zwei Sonanten, sondern wie im Syrischen (meine Gramm. 
§ 86) auch zwischen Konsonant und Sonant. 

VII.  
Noch nicht genugend beachtet scheinen zwei Falle von Meta-

thesis zwischen Vokal und Liquida , wie sie bekanntlich im Indo-
germanischen gar nicht selten sind (Brugmann, Kurze vergl. Gramm. 
§ 341 4). 	Die eigentumliche Form n'ilzir; aus *mar'nofi zeigt 
diese Umstellung genau unter denselben Bedinaungen wie arabisch 
(i)mra'an aber almar'a. Da die Metathesis aus phonetischene 	Grunden 
am leichtesten in unbetonter Silbe erfolgt, so ist es wahrscheinlich, 
daB sie bei dem arabischen Worte zuerst im Stat. constr. eingetreten 
ist. Auf demselben Wege nun erklart sich auch rlrei,•7; aus rItt.;73, 
wie die babylonische Uberlieferung bei Kahle, Der masor. Text p. 73 
noch bietet. 	Diese 	Form scheidet also aus den Beispielen, 	die 
man fur einen Schwund des tt im Silbenanlaut nach Konsonanten 
anzufiihren pflegt, aus. Bin solcher Schwund findet iiberhaupt nicht 
spontan statt. 	Soweit es sich dabei nicht um Aramaismen handelt, 
wie roxt fiir nt.t7m Job 29 e, liegen besondere phonetische Grande 
vor wie in 1,t3vp. 	die Dissimilation der beiden Laryngalen oder 
die auf die urspriingliche Vokallagerung ablenkend wirkende Auf-Auf-

9  , 
einanderfolge 	zweier Sonoren, 	wie in ':itti:) = 34.;.::, = Abaco 
aus .seinz'ai.1) 	 ' 

1) dram'ill Ges.-Kautsch27  § 23c 'Atte natiirlieh *')Lii:24): ergeben. 
34* 
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VIII. 
Ruch 	die Erscheinung der haplologischen Silbenellipse hat in 

der liebritischen Grammatik nosh nicht die gebiihrende Beachtung 
gefunden. 	Den einfachsten Fall zeigt die Vereinfachung der Laut- 
gruppe yana > vafiet 4n 1v2, (Stade § 123 a). 	Hierher gehort 
ferner 	 T:': v mkt fur lkt7p7; 	Ex 7 27 9 2, 	sowie tmtinn Jer. 13 ie. 
Dazu vergleiche man arab. lillahi > lahi (Noldeke , Zur Gramm. 
p. 1.6), nknafar > nu far, syr. haugebin > arab. cabin. 	Die 
Piinktation trniVrt ist schwerlich richtig; weder Barths Auffassung 
dieser Form als ein ganz singuliires Part. Perf. (Nom. p. 273; ,n, 
Jer. 23 32 ist ja eM ganz reguliires Part. Niph.) nosh die Kombination 
yen 'Yellers ZA, 17, 304 konnen, iiberzeugen. 	Im Nhbr. wiederholt 
sich derselbe Vorgang im Part. Pu"al imraa 

'
wenie. Hierher gehoren 

Mr Lunde sinntliche Kontraktionen bei den Wurzeln med. gem. Eine 
melte Gruppe bilden die Kontraktionen von if i , its (aus iiie) und 
CP> 4 in try 93  1  , 5r7y9; und m,m10 (meine Fern. p. 22). In Fern-
stellung findet sich derselbe Vorgang mehrfach in reduplizierten 
Wurzeln wie Zaitai > la 1. Ist in den bisherigen Millen die Ellipse 
auf den Zwang der A.ufeinanderfolge gleiclalautender Silben zurnek- 
Zufithren 7. so 	ieruht sie 	bei 	der Verkiirzung des Afformativs der 
der 2. in. pl. Perf. tuned vor Suffixen zu td wie in der itthiopischen 
2. f. •.i. kend > ka nur auf der abnormen Lange der Wortbildungen. 
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Saniskrt - Handschriften. 
Von 

Theodor Aufrecht. 

Wahrend eines vierwochentlichen Aufenthalts in London im 
August und September vorigen Jahres machte mich F. W. Thomas, 
der gegenwartige Oberbibliothekar des India Office, auf eine neue 
Samtnlung von Handschriften aufmerksam , welche im Jahre 1902 
in die Bibliothek gekommen sind. 	Sie stammen von Rajah Sir 
Surinda Mohun Tagore, Kt. Mus. Doc., her. 	Er hat einen im Jahr 
1890 gedruckten ungenauen Katalog von 106 Handschriften bei- 
gefilgt. 	Alle diese sind in Bengali-Schrift. 	Nach meiner Ruck- 
kehr nach Bonn hatte ich F. W. Thomas caber 	einzelne Hand- 
schriften um Auskunft zu bitten, die er mir wie immer bereitwillig 
gewahrte. 

1 (Katalog 38). 	Mahabharate Adyadhyaye Astikaparvan. 	63 
Blatter, 8 Linien. 	Schrift von etwa 1860. 

2 (46). 	Bhagavadgita mit der Subodhini von gridharasvamin. 
Pahnblatter. 	Die Blatter in Verwirrung. 	Schrift von etwa 1780. 

3 (44). 	HarivamAa. 	Palmblatter. 	5 	Linien. 	Schrift 	von 
etwa 1760. 

4 (26). 	Ramayana, Kanda 1-4 und 6. Adikanda 110 Blatter, 
7 Linien. Schrift von 1854. 	Ayodhya,kanda 129 Blatter, 7 Linien. 
Die letzten Blatter von 1854. 	Aranyakanda 115 Blatter. 	San 1264. 
Kiskindhyakanda. 	Ganz moderne Schrift. 	Laiikakanda 44 Blatter. 
Schrift von 1797. 

5 (7). 	Agnipurana. 	330 Matter. 	Schrift von etwa 1800. 
6 (9). 	Kalikapurana. 335 Blatter, 9 Linien. Schrift von 1812. 
7 (18). 	Narasirphapurana. 	Die ersten 23 adbyayah und der 

grOate Teil des 24sten. 57 Blatter, 5 Linien. Schrift von etwa 1820. 
8 (6). 	Brhannaradiyapurana 	in 	38 	Kapiteln. 	86 	Blatter, 

12 Linien. 	Schrift von 1776. 
9 (19). 	Padmapurane Kriyayogasara in 24 adhyayah. 	149 

Eater, gewohnlich 7 Linien. 	Schrift von 1729. 
10 (23). 	Brahmavaivartapurana. EM Bruchsttick des Brahma- 

kanda. 	Schrift von etwa 1840. 
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11 (10). 	Brahmanclapurana. 	248 Matter, 6 Linien. 	Schrift 
von etwa 1780. 

1) Prakriyapada. 	11 adhyayalj. 	Beginnt: WI 	i ti 4 'ffTf- 
IV% Wk 	etc. 	33111TERI.  Wi• II RcTV WiriTTIT TrO 7- 

"T 	I WCIUTO FaV* 	ZMI9iii,f0 WErT H 	II 341- 
V 3AIN'll YKTkrql# 1;14 Tret1 w fa.0 1 wfw4aTITtAa 

'f-k0 famawfa 7fam:( o 4 it 	1 	--ck wialfak titict- 
m% 1 arfa#talfft 4Tcqkti yes 	tiat 	ti 8 II 

2) Upodghatapada. 	118 adhyayab. 	Beginnt fol. 54 b: 
34).wilfer: w-1'. H V4 WIWWTTWt T VIT,IfIr*TraT (?) 	 W4• / 

14.W kg-Mt 	WNTit as z1VITM 	WII: H 9 II 	tI7 zci im 	II 
,ii.el•ri ,klik liTfW Irlff-tffTW171W"ffff M.  I ITTITITIRVITTeW i- 
a-d'r 4' faa)va o ‘ o 	karrettla'r *T: v4 wr/: mT)-faa- 
VW I nft-rt+ttrtidittg TrINWkz(MireTT H 	0 

3) Anusatigapada. 	Beginnt fol. 144 b: 	¶WT 	TIT 	'R- 
frtt W ITTIAW IT,f1-0( I Intr. #firfficitiq. Tung: trailT- 
TKT 	o (I o 	RN: n't*r fA4terkl wtrr cikt.ttanst t 71-4 
foriciNTC4Tincli srqAtt H ‘ II 	MItlait 4441(trf• TriiWT- 
MciairfT I 41-afttfil ra-fiTt a airlal,  vfavR-7( H 4 II 	Endet 
im 13. gloka des 26. Kapitels. 

Am Ende befindet Bich ein einzelnes Blatt in anderer Schrift. 
Beginnt: TIN VrecTTkl: tr: 711141 -4tiW-WdT. I ":TA W fsWIT# 
RIFT: ITT citukkg 1 H etc. 

12 (97 a). 	Adityahrdayastotra aus dean Bhavisyottarapurana. 
12 Blatter, 9 Linien. 	Schrift von etwa 1870. 	Sieh Bybatstotra- 
ratnakara (zweite Ausgabe) p. 141. 

13 (103). 	Bhagavatapurana. 	1) Skandha 1-3. 	4 , 1-9. 
2) 6, 14, 21 und 0:. 	3) 5-7. 	Schrift aus verschiedener Zeit. 

14 (106). Dasselbe. Skandha 5-9. 263 Palmblatter, 5 Linien. 
Schrift von etwa 1780. 

	

15 (43). 	Dasselbe. 	Skandha X. 	4 und 5 	Linien. 	Palm- 
butter von etwa 1750. 

	

16 (104). 	Skandha X. 	Erst 5 	mid spates 4 Linien. 	224 
Palnablatter von etwa 1730. 
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17 (97 d). 	Auf fol. 13 a findet sich der Titel: TrW NIRT11- 

.0 Tkri'MA 'KTIT41111# 3111qTt4 Wilt Alfltf MTN: 1 

Darauf folgt: WIA.k I tligItA"M 0 Vet IIIMff-t lifitzi: Ira T zITT 

TrAT-Wr: 	I MYitc‘ktWill etc. 	20 	§lokah 	von 	Kapitel 	33. 
14 Blatter, 8-9 Linien. 	Ausgabe von Bhavanicaraua , Calcutta 
1827-30. 

18 (105). Bhagavataskandhakathah, ein Abril3 der Erzahlungen 
im Bhagavatapurana, mit teilweiser Einschaltung von Versen im 
Orig inal. 	Erhalten sind nur der erste, vierte und zehnte Skandha. 
Schrift und Zeitangabe verschieden. 

19 	(8). 	Lingapurana. 1) 	Piirvabhaga 	in 	105 	adbyayab. 
2) Uparibliaga in 48 adhyayah. 	209 Batter, 11 Linien. 	Schrift 
von etwa 1800. 

20 (11). 	thvapurana in 	26 adhyayab. 	Stimmt mit Oxford 
No.129,1 iiberein. 	116 Batter, 9 und 10 Linien. 	Schrift von 1798. 

21 (2). 	Kagikhauda aus dem Skandapurana, mit dem 0: von 
Ramananda. 	Lucke nach fol. 216 bis fol. 441, oder Kapitel 46, 8 
bis 99, 1. 	Linien verschieden. Schrift von 1810. 

22 (16). 	Manavadharmagastra mit Kulluka's 0:. 	199 Blatter. 
Schrift von etwa 1750. 

23 	(50). 	Yajriavalkyadharmagastra. 	32 Blatter, 	7 	Linien. 
Schrift von 1821. 

24 (51-57). 	Kurze 	Gesetzbiicher von 	Sankha , 	Samvarta, 
Atri, Harita , Jabali , A.pastamba , Daksa. 29 Blatter, 	7 Linien. 
Schrift von etwa 1800. 

25 (36). 	Ahnikacaratattva von Raghunandana. 	90 Blatter, 
8 bis 9 Linien. 	Abgeschrieben WI% 1.-1/1"c1141.  d. i. 1740. 
Nach meiner Meinung Schrift von etwa 1810. 

26 (5). 	Ekadagitattva von demselben. 103 Blatter, 7 Linien. 
Schrift von etwa 1830. 

27 (34). 	Chandogagraddhatattva von demselben. 107 Blatter, 
6 Linien. 	Schrift von etwa 1800. 

28 (41). 	Jyotistattva von demselben. 120 Blatter, 5 Linien. 
Schrift von etwa 1800. 

29 (100). Tithitattva von demselben. Unvollstandig. 43 Blatter, 
6 Linien. 	Schrift von etwa 1790. 

0: 	Tithinirnaya von Gopala. 	Sieh den Anfang in L. 964. 

SchlieSt: ITTINITWRIMTITIMTWt N-43.* Tr4 7, filowTTpr- 
mmt w fq,kofzifff fets-Ett TiTilit: I 67 	Blatter, 	6 	Linien. 
Schrift von etwa 1800. 
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30 	(99). 	PiVageittatattva 	von 	demselben. 	126 	Bliitter, 
4 Linien. 	Schrift von 1771. 

31 	(33). 	Vivahatattva 	oder 	Udvabatattva 	von 	demselben. 
37 Blatter, 6 Linien. 	WT% IfliftrVirartrifkr0 I 

32 (31). 	§uddhitattva von demselben. 	107 Blatter, 8 Linien. 
Schrift von etwa 1820. 

33 (35). 	Sarnskaratattva 	von demselben. 	62 Blatter. 	6 bis 
8 Linien. 	Schrift von etwa 1850. 

34 	(4). 	Dvaitanirnaya 	von 	Vacaspatimigra. 	102 	Blatter, 
7 Linien. 	Schrift von etwa 1750. 

35 	(14). 	Vivadaratnalara 	von 	Canclegvara Thakkura. 	232 
Blatter, 7 Linien. 	Schrift von etwa 1780. 

36 (91 a). 	Dharmadipika (pfirvaniimarpsa) von Candragekhara, 
Sohn von Vidyabhusana (Vidyanandaghana in dieser HS.). 	Viele 
unnunimerierte 	Blatter. 	Schrift von etwa 1850. — 	Sieh 	Hpr. 
No. 192. 	CS. No. 173. 

37 (15). 	Hastarnalaka in 14 Sloka.b. 	Text und a: von Sam- 
karacarya. 	4 Blatter. 	Schrift von etwa 1870. 

38 (21). 	Advaitanandasagara (bhakti). 	Beginnt: 	ziffflikir(- 
tM fMiTWITLTITOW ziRTNNW4W tiNZI: likrificit wrwr: 1 
wfwcer: tryst q 1 zmln• 74WITWW* 4fft etc. 

Am Ende findet sich eM Verzeichnis des Inhalts , wovon eine 

Probe: 	Inv 34114w .ssmwmliw.rf -grww:( o 	‘4 	o 	WIT 
ITT 0 	0 	t1:4TIO-TWIT# WRIT yeiWRWITI:EWC II ‘Q II 
3T11-4ttfTTIWTZIT NTk tzfliT1' WSIT ktUrTvITti 44-1Ti-MMITT 
WilkzWITTM: 0 P II 	IfV1:1Rflit tzi: 0 	e:1 II 	fV111.111IT- 
iqWEIMI: 	NW k4.14.14ittfiTIT II ' 	0 	Ein 	Werk 	gleichen 
Namens findet sich in L. 2545. — 95 Blatter, 8 Linien. 	Schrift 
von 1740. 

39 (20). 	Vasisthasamhita (yoga) in 8 adhya,yab. 	Dialog zwi- 
schen Vasistha und seinem Sohn Sakti. 	Adhyaya, 1 endet fol. 4 b. 
2 fol. 7 a. 	3 fol. 10 a. 	4 fol. 10 b. 	5 fol. 14 b. 	6 fol. 17 b. 	7 fol. 18 b. 
8 fol. 20 b. 	20 Blatter, 8 Linien. 	Schrift von etwa 1830. 

Adhyaya 1 beginnt (vgl. Catal. IC. No. 2432) : likilit 4Tfr4-0 
ift f*MTWTRITTK 1 vciviTtMilin* zftWts tif-Kfwfum 	o 

Adhyaya 2 beginnt: WfWNITI II 4471-49,1k ii 	IT 	1V 	- 
t Nvm: 1 %qtrAw VT: TEliTIV: VikftWTIT 11 3P:rf* 
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q.4 'W1-11Mt MIT* N 7:MI1 N I 	TT-if 41114: 3hW:1) %f 
jA.A.  Miff* M1-44: fl VITMIN 	.gia-gt ai7iTfq. 	ipt 	71 i 

firviTwwifn i'mTfzrkt kfapt WK II 
Adhyaya 3 beginnt: TITKETZITTfTir4.1 '4Wrfif TIRMT3/11:( I 

4tRIft.711RT tlWT 7171 'S17q 1:177 0 ATMPITT417;M: WTI- 
-VIC 1:141fAw: 1 irtmrgnifveN: T1)-a-)• -trock-41;44: 0 14 
MMTURT tA .kM1,Tc4,.41T: I IT as ABTA: IPEW: ATTIMTOW 
7MUI: 	II 	mr ".. Tt- 	EiK: 14-1* .. 	M Rfwfuw: 1 nit- 
fwfwqvardn.  Trwr-cy-rmv: To: a 

Adhyaya 4 beginnt: liW-4.T41 Tr4w-rfxr IITMT: tiq..ffW: I 
liTiTftffrfMT lTRT 771 1,1.‘ 	Trawn 	II 	z1T{TftrwTirg-r imv: 
f.4f-Tcrwfw 1 wrwr Titw 	kifttilargmTORN: 1 	,-; 
.1‘--KT4Tt ziwr4rgwrTql( I vITT 	VITTT Tit WT 7414 NTT- 
TIT-'1 41'4 	Il VITKITIVWT "Aq.).  AT SKTMTV IZM M I VW13 1M" 
GNI Imt WIK* VTWI.  1717T II 

Adhyaya 5. 	Der Anfang fehlt. 	Sieh Catal. TO. No. 2432.2) 

Adhyaya 6 beginnt: NIA ssft 1:1T'AW IliTIV.WWIN "q I 
ITT-44 V-414114144w4W7ilft7: ft cif 	vTK-4-4 re411 WM' 

Wit1,1 1  IN7 1 if4* V.I.-1i -cft fMMTr4174.  MIT 0 
Adhyaya 7 beginnt: 4fIrif 3741M 0 Wr/TRIfil 1.  ftFTfM 

Iprre410-17fM 7. I av4ifiT wrf4 1T4Tfw 3271.  1,3‘i wi-tRwi,( 1 
Itutztr‘zifqtr (*)zr: x*0 wpifw 1 tireii*w ZiK* 
MRTKNITT 	II 

Adhyaya 8 beginnt: 	"ri- 41.q. 	0 	WITT-741 	411147-4T* 
W(fW 4imf.‘ 	1 .at =sh-uf;Fwifri triaigg,‘ il Tr* H 1Z4  
11V: IT 41114TWNWT %cciiR.MT I NINI* WrIVT*M1 fgwzft- 
taztTrwal 	o 4fvu 3ATM o faf*f*mTat‘: 	it 4TWINTW- - 

1) Diese drei stehen im NS. im Neutrurn. 
2) Auf fol. 10 b finden sich Verse fiber dhyrma. 
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art a NITA 1 IfligT411 fat-st itif-Afer: 	i zplf- - 
wrfw 	iilft• fawAffrfw-wrfa a I etc. 

Schlie8t: 1:MTN: piWT TitWT Ii*Trilf4zIfiWT I VIITN: 

,111W1-4RTT 	11.1 -141-17cli iai wi). 	II 	IffalliMNf71MT 	(lies lit) 
1.4T 	4T: ITIITird: I Tit Szt (St MS.) 'arRT f4WilTi V1 4t4i - 

wif4W 	II 

40 (59). 	KusumMijali von Udayanacitrya. 	Ein Bruchstiick. 
41 	(68). 	Tattvacintamani 	von 	Gangega. 	Endet 	mit 	dem 

bodhasiddhanta mid schliat in der Ausgabe der Bibl. Indica p. 981. 
54 Blotter, 6 Linien. 	Schrift von etwa 1800. 

42 (88 b). 	GroBere Fragmente desselben. 	1) Vom An fang 
bis 	samdigdhatvOt 	Bibl. Ind. II, p. 386. 	2) 	Von vigisfasmarane 
ibid. 459 bis dhtilipatalat ibid. 545. 	3) tac canuminam ibid. 689 
bis vyarthavigesanatvat ibid. 807. 

RAGHUNA.THA. 
43 (92). 	TattvacintOmanididhiti. Zwei Abschriften. 	Das Ende 

fehlt in beiden. 	Die erste enthOlt 66 Blotter mit 6 bis 7 Linien. 
In der zweiten sind die ROnder abgerissen. 	Schrift von etwa 1820. 

44 (93). 	TattvacintOmanididhiti. Das Ende fehlt. 	114 Blotter, 
5 Linien. 	Schrift von etwa 1780. 

45 (40). 	Ein einzelnes Blatt. 	Beginnt: 11,44771f+114T#141- 
wrmirwircriiirr<licei viiirr fe* etc. 	Aus dem Abschnitt 
Paksata, in der Ausgabe von Calcutta Sarnvat 1905 p. 88, 19. 

	

46 (72). 	Vyoptiptirvapaksa. 	Beginnt mit fol. 11 and endet 
fol. 44. 	Didhiti 13, 7 (pratiyogitoka). 	Auch in der Mitte fehlen 
einige Blotter. 	5 Linien. 	Schrift von etwa 1790. 

	

47 (58). 	SiddliOntalaksana. 	Beginnt: AftfiblaiTriWTftr4- 
TRI tig.tiftifITV etc. 	Unvollstandig. Didhiti p. 22, 22. 	14 Batter, 
5 Linien. 	Schrift von etwa 1840. 

MATHURANA.' THA. 
Kommentar zu Tattvacintamani. 

48 	(87). 	Anumitinirnayarahasya. 	Tattvacintamani 	II, 	1. 
Fol. 7 a bricht ab in vaktavyatOpOtOdi ibid. p. 6, 11. 	Fol. 11 b 
enthalt den Schltif3 des Abschnitts, 	ibid. p. 26. 	— 	11 	Blotter, 
9 Linien. 	Schrift von etwa 1800. 

49 (89). 	Avayavarahasya. Beginnt: lirfliTITIT f etc. 	Tattva- 
cintamani II, 689. 	Das Ende fehlt. — 11 BlOtter, 8-10 Linien. 
Schrift von etwa 1790. 
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50 	(85). 	Kevalanvayyanumanaralaasya. 	Beginnt: ITIATRIW: 
litift4T4111114 ibid. p. 552. 	Bricht ab auf fol. 9b Ii•cittalCA- 

cml+IT•MTV NTIWITfii: ibid. p. 584 , 11. 	- 	9 Blatter, 
9 Linien. 	Schrift von etwa 1800. 

51 (63). Paksatarahasya, und eine Pattrika fiber theses Kapitel. 
Ibid. 407. 	8-9 Linien. 

52 (84 a). 	ParamarAarahasya. 	Beginnt: Illiiii#N4-4T4T 
ibid. p. 442. Bricht ab mit O3TRI:11# ibid. 536, 17. - 26 Blatter, 
7 - 8 Linien. 	Schrift von etwa 1840. 

- (84 b). 	Dasselbe Kapitel. 	Bricht ab mit 1-R11c:01 c40T- 
TtfWift ibid. p. 453, 15. - 8 Blatter, 	7 Linien. 	Schrift von 
etwa 1810. 

53 (82 a). 	Samanyalakanarahasya. 	Beginnt: 	U 	VIRTRT- 
#7iNii 43TTITRTIMTO siceiTtif-rici ibid. p. 253. - Zusammen 
mit Nr. 58 11 Blatter, 9-10 Linien. 	Schrift von etwa 1800. 

54 (86). 	Dasselbe Kapitel. 	11 Blatter, 9-10 Linien. 	Schrift 
von etwa 1800. 	Fol. .1 a enthalt am Anfang 2 Linien des Vyapti-
graharahasya und 31/s  Linien des Upadhivadaraha,sya. 

55 (75 b). 	Simhavyaghrarahasya. 	Ibid. p. 49. 
56 (76). 	Siddhantalaksanarahasya. 	Beginnt: Tiro 41 ,R4 OM- 

viirwkitfw ibid. p. 100. 	Unvollstandig. 	9 Blatter. 	Am Ende 
eM Blatt mit der Zahl 27, beginnt: fAfillERWIRNITt klap- 
VT.-ff./44TR tit 0411,1 44 TaIWRITaITIITWgf etc. 	Sieh ibid. 
101, 14. 

57 (81). 	Tarkarahasya. 	Beginnt: WARTV I. Tiff ttfW 
VW lizrf TtR etc. 	Ibid. p. 219. 	Das Ende fehlt. - 6 Blatter, 
10 Linien. 	Schrift von etwa 1830. 

58 (82 b). 	Upadhivadarahasya. 	Bruchstiack. 	Beginnt: TRIT- 
#ANIT 31:11fit itrctif/14 etc. 	Ibid. p. 294. 

59 (78). 	ViAe§avyapti. 	Fol. 2-14. 	7-8 Linien. 	Unvoll- 
standig am Anfang. 	Das letzte Blatt endet mit 3114WRINITff 
T-MWVi ibid. p. 165, 7. 

60 (75 c). 	Vyadhikaranadharmavachinnabhavarahasya. 	Ibid. 
p. 53. 	Endet 9rWifTawrK4t fm.wft ibid. 67, 19. 	Sieh Nr. 63. 

61 (80). 	1) Vyaptigrahopayarahasya. 	Beginnt: arrfTrkzwi 
fwq ibid. p. 174. 	Bricht ab mit PfiliTilfr(W ATW: ibid. 
213, 17. 	10 Blatter, 8 Linien. 	Schrift von etwa 1790. 	2) Der- 
selbe Abschnitt. 	Bricht ab mit Mil' ti ffi 3X1P21 ibid. 193, 7. 
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6 Blatter, 6 Linien. 	Schrift von etwa 1860. 	3) Ein Blatt mit 
der Zahl 9 beginnt: NI %"'ITTIWITIOZIF[ I 	4) Bezeichnet: 
Vyaptigrahopayasya Mathuratika. Einige Sutra erwahnt, z. B. WTI- 
urTawArkg wfw*ifw t ww-cr-t Tfw t 	14c WlifIK Tfa I 
Nicht gefunden. 	4 Blatter, 8-10 Linien. 	Schrift von etwa 1820. 

62 (74). 	Vyaptivadarahasya. 	Beginnt: WIITTWATRINt 14- 
VzI ibid. p. 27. 	Bricht ab mit WITr ¶ Nfw ibid. 45, 20. 	Fol. 
12, 17, 9 Linien. 	Schrift von etwa 1810. 

63 	(75 a). 	Fortsetzung der vorigen Drummer. 	Endigt mit 
dem Vyaptipailcaka, ibid. p. 48. — Fol. 18-26. 	9 Linien. 	Schrift 
von etwa 1810. 

64 (79). 	Samanyabhavarahasya, wahrscheinlich aus Mathura- 
natha's Kommentar zur Anumanadidhiti. 	Fol. 2-14. 	2 a beginnt: 

"Wfw Thf7rKi'Mq kiTMITfWV-1141111-# II 	Fol. 141?: 144114'ffT 
(Didhiti 32, 8) I At 114.44 3W-#1.11qTTIT: lirliT411,1414)* Ski 
WT*Ifff fwv#:Rft wfwwla krw wiwzit w 	10 W1V I fwaP 

fw' 41-Tzt-rkf-W (Didhiti 32, 9. 10) WrIaMffWitraiTcfcctiVITIT 
#43-1*T f4T — 8-9 Linien. 	Schrift von etwa 1800. 

65 	(62). 	Nyayalilavatiprakaarahasya , 	ein 	Kommentar 	zu 
Raghunatha's 	Nyayalilavatiprakaga. 	1) 	Den 	Anfang 	siehe 	in 
CS. 3, 376. 	Endet: 	7,wfwr,7 1:1TqW:1* ITTITWRW ATT{Tfkr4111- 
"K4T11*"*.f# 	,T3311' 	II 	13 Blatter (das elfte zweimal gezahlt), 
7 Linien. 	Schrift von etwa 1800. 	2) Ein Bruchstiick desselben 
Kommentars. 	Beginnt: 	[ITT] 	VI 	RaziTifffrITT4KTf- WIfit: 	ii 
Fol. 10 b endet: faqt ,kttm w-d-4.1.fvfkut sw,Witer: 	o 	Fol. 
5-10. 	8 Linien. 	Schrift von etwa 1800. 

GADA DHARA. 
Kommentare, hauptsachlich zur Anumanadidhiti. 

66 (71). 	Asadharana. 	Beginnt: W Nm-rwfkr-47•KiaR wm- 
f-#1:14i7ETTIMFEIT VITTITTKWMEr 1-1MWTNTTITIMITIA140TRTWA- 
fffzrlf4irl.izfreTVITKafzir# W IfbrTf‘44.t4tiwfwfk--dr"ff NT'q TIT- 

TfTifff I 	Didhiti 140, 4. 	SchlieSt : 	IIRT/ITK4TW* SMITEMT- 
kiifir'M'Wzik%Tqgfff lref 141' liTWITV MTIZITWA-34z1T- 
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Tif41zMN't firtfVfAXTRIW4110AMATITA TIZMIPATIftt- 
itfili-4-K 0 	7 Blatter, 8 Linien. 	Schrift von etwa 1810. 

67 (60). Dvitiyadivyutpatti. Beginnt: ItIfTraTilVIV:Pt% etc. 
Sieh Catal. 10. No. 2036. 	SchlieSt: 'Ifr:ri lif4W111 ill i kg 34 tql- 
eillzIlIT - U 	12 Blatter, 8 Linien. 	Schrift von etwa 1800. 

68 	(61). 	Navyamativicara. 	Urspriinglich 15 	Matter, jetzt 
fehlen 1-3. 11. 12. 	Sieh L. 975. CS. 3, 360. — 7 Linien. Schrift 
von etwa 1800. 

69 	(69). 	Satpratipak§a. 	Beginnt: 	TriTTANITR 	41MT( 
(p. 865) I RZWITTEZITITITTF44Wkrif*R VfW RZWITRIMIT-4174: 
(iTtTTi 	4 ifTtW'ffWKtiffiff. 0 	SchlieSt: 	NITTNAfet 4 Tfti- 
ZIA ishWK-K4 'OrKcificci i RfW MA': 0 	23 Blatter, 8 Linien. 
Schrift von etwa 1810. 

70 (73). 	Savyabhicara. 	Beginnt: VT4iTaiWq q +171, (WT ?) Tr,„*W- 

MITrilli-441:111-Nftifff I Wiritra (Didhiti 131, 10) mviqtr W- 
WMAT4Wff: 1317TTRI InvRiorkiTNITITTITITIfc (Tattvac. p. 784) 

f-4 ettitcl‘TR7VARRA/A'qtf A' lif1T4 Kft Litt: II 	Schlieat: 

TR-114VMM 	tf t 	II 	29 Blatter, 8 Linien. 	Schrift von 
etwa 1810. 

71 (70). Sadharana. Beginnt: VilifWRi si 0 ti 	oak: (Tattva- 

cint. p. 823) WiTR VTIITTMcci i -ti l'IfffqlfilTic4•1411RTTI.  I l't" 
TITMfff (Didhiti 138 , 10). — Endet: TINIMIRRTlTW I-4- 
*INTATerT ITINTTIITATel ivvilik II 	9 Blatter, 	8-9 Linien. 
Schrift von etwa 1820. 

Darauf folgt ein Krodapattra dazu, beginnend: 9IWT VT- 
a ittrWifirt° etc. 	3 Blatter, 5 Linien. 	Schrift von etwa 1840. 

BHAVANANDA. 

72 (94). 	Tattvacintamanidi.dhitigadharthaprakaAika. 	Sieh CS. 
3, 271. 	184 Blatter, 7-8 Linien. 	Schrift von etwa 1680. 

73 (88 a). 	Beginnt: TA will-II-c.v.* lift 3v11-IMT- 
-Hi-44m RfR 111"q1.41. 	clmtimidricsici 	will okEn.440"114 
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Vlit ATiMITTOC41-<11 	I 	likilrlffa' 	(Didhiti 	Upadhi 	64 , 18). 
Schrift von 1799. 

74 	(95). 	Kommentar 	zu 	Jayadeva's 	cabdaloka. 	Beginnt: 
el 44 kre4 	TIVIT,NiT Wc‘ i rt.) 	-"1 tbft4-1 I 	 ear 	efl'f4435r 1 ert ci 1- 

71.1tW Si di MR II 	SchlieSt: ivs‘ i NMWTf+i '34 fdt44 en Villia it — 
Die Blatter in Unordnung. 	6-7 Linien. 	Schrift von etwa 1700. 

JAGADIA. 
Kommentare zur Anumimadidhiti. 

75 (83). 	Paksata. 	Eine Reihe von Blattern ohne Zusammen- 
hang mit einander. 	Das erste beginnt: ct 1 pfTtirz1TWTTIf7irif 
TIWIT etc. 	Den richtigen Anfang sieh in CS. 3, 258. 

76 	(66 a). 	Avachedakanirukti 	(Abschnitt 	Siddhruitalaksana. 
Didhiti 22, 22. 	Sieh CS. 3, 233). 	Samitnyabhitva (Didhiti 31, 7. 
L. 509). 	Vyriptigrahopitya (Didhiti 45, 26. 	Sieh CS. 3, 253). — 
66 Blatter, 8 Linien. 	Schrift von etwa 1790. 

— (66b). Beginnt: NW 'ciiEP vo (et ?ug w wwq-4.1w.ifTLIzi 

'((e4 liq 	ccetc‘tRI'IP:M%-kzfk-T.R1W447-411-4 etc. (Didhiti 28, 24). 
77 a (12). 	SiddhlIntalaksana. 	Beginnt: zfryKr4t4kEf IA' 

€1 VTrifArffITPIT-4111-d-WWW-re0AllerdWW-et-K I I cliAfW- 
WWKWI'M iccei wet viT wirAt I 	Tattvacintamani p. 100. 	Didhiti 
p. 22, 22. 	Sielr CS. 3, 253. — SchlieSt: 	Ikt+tiWritTctio.1141T4- 
31f7Ritfdldtti I I1 	Ti W''41T q efq-e-Titerkel ttriWIffWeeffirffT- 
ak bricht hier ab. 	— 	23 Blatter, 7-8 Linien. 	Schrift von 
etwa 1790. 

77 b (64). Derselbe Abschnitt. — 8 Blatter, Linien versehieden. 
Ein halbes Blatt enthalt eine Pattrika. 	Beginnt: 	ITIT fki- 

W 1 witimgmit tiffm fcik=eft'i i 	.k4efleijrvivilwifcer4 fTqf-ti- 
ma etc. 

	

78 (77). 	Bruchsttick 	desselben Absehnittes. 	Fol. 	16-21, 
8 Linien. 	Schrift von etwa 1840. 

	

79 (65). 	Vyadhikaranadharmavachinntibhgva. 	Beginnt: Z1M- 
TfTWTf*MVIIT 	tu cvniv 1 %It 1 	IITWPITElfliciTealcirwiaTett 	etc. 
Didhiti 10, 20. 	Das Ende fehlt. — 18 Blatter, 9-11 Linien. 
Schrift von etwa 1810. — Am Ende drei Blatter verschiedenen 
Inhalts aus demsclben Abschnitt. 

   
  



Aufrecht, SaTskrt-Handschriften. 	 535 

80 	(90). 	1.Vluktivadavicara. 	Beginnt : 	sig A 	'ft; 	 I WI- 
11Til 'FUR: 114 	I 	Sieh CS. 3, 93. - 	14 Blatter, 6 Linien. 
Schrift von etwa 1860. 

81 (91 b). 	Dieselbe Abhandlung. - 9 Blatter, aber eM paar 
fehlen, 6 Linien. 	Schrift von etwa 1850. 

82 (101). 	Bhasaparicheda von Vi§vanatha. - 7 Blatter, 6-8 
Linien. 	Schrift von etwa 1830. 

83 (1). 	ktstrasiddhantaleaasanagraha in vier Paricheda, 	von 
Appayya Diksita. 	Beginnt : IrfvamfmTplirsrwrirrIU 1M=4‘11 
etc. 	Sieh Catal. IO. No. 2448. 	Eine Nyayacandrika (kqft4TTRW 
481f*M-4VI etc.) wird zitiert Parich. 1, 27 b. 2, 48 b. 3, 61 a. 
- 87 Blatter, 10 Linien. 	Schrift von 1829. 

DICHTKIJ NST. 

84 (49). 	Meghadata von Kalidrsa. - 8 Blatter, 5-6 Linien. 
Schrift von Lokabda,b 1624. 

85 (29 b). 	Kumarasambhava bis 5, 83. - 36 Blatter, 4 Linien. 
Schrift von etwa 1830. 

86 (32 b). 	Kumarasambhava. 	1. 2. 3, 1-4. - Sieh Nr. 100. 
87 (30). 	RaghuvamAa vollstandig. - 145 Blatter, 5 Linien. 

Schrift von etwa 1750. 
88 (97 b). 	Die vier ersten §lollab aus dem Raghuvaniga. 
89 (17 a). 	AmaruSataka. - 9 Blatter, 6-7 Linien. 	Schrift 

von etwa 1830. 
90 (102). 	NaisadhacaTita von Sriharsa, sarga 1. 2 und 3, 1-37. 

Mit dem Kommentar von Srivatsa, Sohn von Narasimha. Sieh Catal. 
IO. No. 3839. - Schrift von etwa 1750. 

91 (17 b). 	Krsuastotra (von Biihler 13alakrsnakridakavya ge- 
nannt) von Bilvamangala. 	104 Verse ; und Randglossen. 	Beginnt : 

.0f-4.- ftt Ti 	 flitifofitrr t wifliiil-k-wpiltr w v.TI'M I 
Sieh L. 1198. - 9 Blatter, 5 Linien. 	Schrift von etwa 1780. 

92 (17 c). 	Visnustotra und 0: von einem anonymen Verfasser. 
7 Verse. 	Vers 1) bPginnt: k*-41:11:MTECIT. 	2) T‘ 	'-4A MM. 
3) NI 	it SitWISIAM.  I 	Unvollstandig. - 5 Blatter, 5 Linien. 
Schrift von etwa 1830. 

93 (17 d). 	Patitapavananamaka Gangastotra in 22 Versen von 
Kagnatha Sarman. 	Beginnt : \z 1 q..4.1MTZMUSiii iliq ci wrzhkqs- 

r4q.lk:le NV* 4N4n44T(1.4 Aqqmliqvmqi) 	i+Pi4f4 I etc. 
- 4 Matter, 5 Linien. 	Schrift von etwa 1830. 

94 (48). 	gantiAataka von §ilhana. - 8 Palmblatter. 	Schrift 
von etwa 1790.  
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A LAAIKA.RA. 
95 	(47). 	Kavyaprakaga 	von Mammata. 	Ullasa 6-1(). — 

39 Blatter, 5-6 Linien. 	Schrift von 1842. 
96 (39). 	Sahityadarpana von Vigvanatha. — 62 Palmblatter, 

5 Linien. 	Schrift von etwa 1780. 

97 	(24). 	Krsipaddhati , 	eine 	Abhandlung 	fiber 	Ackerbau, 

	

welche Paragara zugeschrieben wird. 	Sieh Catal. M. No. 3168. — 
14 Blatter, 5-6 Linien. 	Schrift von 1848. 

LEXIKOGRAPHIE UND GRAMMATIK. 

98 (37). 	Amarakoga vollstandig. — 	172 Blatter, 	4 Linien. 
Schrift von etwa 1850. 

99 (97 c). 	Der einleitende Vers des Amarakoga VW TN' 
TfIT°, mit dem 0: von Ramanatha. 	Nur fol. 2. 

100 (32 a). 	Bhattikavya. 	Die ersten 7 sarga. — Mit Nr. 86 
31 Blatter, 4 Linien. 	Schrift von etwa 1840. 

101 (29 a). 	Bhattikavya. 	Die ersten 	5 sarga. 	Mit Glossen. 
— 27 Blatter, 9 Linien. 	Schrift von etwa 1830. 

102 (42 a). 	Katantrasatra. 	(42 b.) Dieselben mit dem 0: von 
Duraasimha. — 5 Linien. 	Schrift von etwa 1790. 	Die Blatter 
durcheinander gemengt. 

103 (45). 	Das Kapitel fiber krt- Suffixe. 	Mit dem 0: von 

	

Durgasimha. Beginnt: ImifT-1-R4 NzT: etc. 	Sieh die Ausgabe 

	

von Eggeling p. 299. — 69 Blatter, 5-6 Linien. 	Schrift von 1696. 
104 (28). 	Mugdhabodha von 	Vopadeva. 	— 	140 Blotter, 

5 Linien. 	Schrift von 1854. 

	

105 (98). 	Durgadasa's Mugdhabodhatrka. 	Beginnt: fwirmi.  
vilwfemwrert wTigrft: etc. — 80 Blatter, 8 Linien. 	Schrift 
von etwa 1860. 

	

106 (27). 	Dhatudipika, ein 0: zu Vopadeva's Kavikalpadruma, 
von Durgadasa. — 49 Blotter, 7-8 Linien. 	Schrift von etwa 1790. 

	

107 (13). 	Ratnavali, eine Elementargrammatik von Ratne- 

Avara. 	Beginnt: $f VIM "`f 41  irK0  44711-411. 1:K1'  w"" wgrfttzi 	1 .k 	K•  wfwcc: treat fraTzt TM i siva wlf44Wi' 
16W4ft Wirt I WeilV14.vot wif Irrtsti laTftrdi 	I :14.-") mv: 
VVIRM MIA SwfIrci.  Ijk II 	Bricht ab mit : VSTT TRITIV- 
*Pciliq% 	I 	74 Blatter, 6 Linien. 	Schrift von etwa 1790. 
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108 	(67). 	Sabdarthsaramaajari von Bhavananda. 	Beginnt : 

'WM' %Am w!vrkt ITTVR/iMV: I 33114.14"MtkiTiMW1111- 
t 	TiRwA II WI' fifiNTNI4i-ricci 4TTIfiifff etc. 	Sieh Catal. 
IO. No. 726. — 12 Blither, 8 Linien. 	Schrift von etwa 1790. 

ASTROLOGIE. 

109 (96). 	Satkrtyamuktavali von Raghunatha 6arman. 	Be- 

ginnt: WW1' 417,11t4l#41fIffTTT etc. II TTRITRF.itifITIIN- 

t-ettWENMTTWW441111.1.1MTafif( I wwilT41-4galraf-Awtr- 
IpTreiTT4M4TRWRI' 	TWi:( 0 	0 — 45 Blatter, 6-5 Linien. 

Schrift von 1849. 
110 (41 b), 	guddhidipik5, von 	Srinivasa. 	Nicht ganz voll- 

standig 	am 	Ende. 	Sieh 	Catal. Oxon. No. 792. 	— 	31 	Blatter, 
6 Linien. 	Schrift von etwa 1800. 

TANTRA. 

111 (25). 	Naradaparicaratra. Vollstandig. SchlieSt mit einem 
zwOlften adhyaya. 	100 Blatter, 8-9 Linien. 	Schrift von etwa 
1820. 

112 (3). 	Pratyabhijaasitharthavimargini. 	Enthalt die Laghvi- 
vrtti, den kiirzeren Kommentar im Vergleich zur Brhadvrtti, von 
Abhinavagupta. 	Gedruckt 	in Pandit II. III. 	Vgl. Baler im 
Detailed Report p. CLX. 

Im Anfang bis fol. 66 b findet sich die Stotravali, bestehend 
aus 20 Stotra , von Utpaladeva, mit dem 3: von K§emaraja. 	Sieh 
Stein Catalogue p. 360. — 	103 Blatter, 10 Linien. 	Schrift von 
1856. 

113 (22). 	Kedarakalpa in 19 Patala. 	Stimmt iiberein mit 
Nr. 363, 2 im Katalog der Sanskrit-Handschriften in Leipzig. 	Die 
letztere enthalt nur 	10 Patala. 	— 	51 Blatter (Blatt 40 fehlt), 
10-11 Linien. 	Schrift von etwa 1850. 

114 (26 b). 	Ein Bruchstiick des Tantrasara. 	Fol. 36-66. 

Kagnatha garman: Patitapavana Gangastotra. 
Ratnegvara: Ratnavali. 
Sieh Nyayacandrika in Nr. 83. 	Stotravali in Nr. 112. 

Bd. LVIII. 	 35 
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Die jetzigen Nummern verglichen mit 	den 	alten. 

1 = 83 32 a = 100 73 = 70 
2 = 21 32 b = 86 74 = 62 
3 = 112 33 = 31 75a = 63 
4 =-- 34 34 = 27 75 b = 55 
5 = 26 35 = 33 75c = 60 
6 = 8 36 = 25 76 = 56 
7 = 5 37 = 98 77 a = 12 
8 = 19 38 = 1 77 b = 64 
9 = 6 39 = 96 78 = 59 

10 = 11 40 = 45 79 = 64 
11 = 20 41a = 28 . 	80 = 61 
12a = 97a 41b = 110 81 = 57 
12 b = 77 a 42 = 102 82 a = 53 
13 = 107 43 = 15 82b = 58 
14 = 35 44 = 3 83 = 75 
15 = 37 45 = 103 84 = 52 
16 = 22 46 = 2 85 = 50 
17a ...-- 89 47 = 95 86 = 54 
17b = 91 48 = 94 87 = 48 
17 c =-- 92 49 = 84 88 a = 73 
17d = 93 50 = 23 88 b = 42 
18 — 7 51-57 = 24 89 = 49 
19 = 9 58 .-- 47 90 = 80 
20 =-- 39 59 = 40 91a = 36 
21 = 38 60 = 67 91 b = 81 
22 =--- 113 61 = 68 92 = 43 
23 -= 10 62 = 65 93 = 44 
24 = 97 63 = 51 94 = 72 
25 = 111 64 = 77b 95 = 74 
26 a = 4 65 = 79 96 = 109 
26 b -,- 114 66 =-- 76 97 a = 12 
27 = 106 67 = 108 97 b = 88 
28 ---= 104 68 = 41 97 c = 99 
29 a = 101 69 = 69 97 d = 17 
29 b = 85 70 =--. 71 98 =_- 105 
30 = 87 71 = 66 99 == 30 
31 = 32 72 = 46 
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Beitrage 	zur Beleuchtung 	des 	islamitischen 	Straf- 
rechts , 	mit Rucksicht auf Theorie 	und Praxis in 

der Tiirkei. 
Von 

Johann Kresmarik. 

XI. 
Das Blutgeld (diet, ars91 ). 	Blutgeld heiBt der Gegen- 

wert an Vermogen, welchen jemand als festgestellten Schadenersatz 
fiir das vernichtete Leben oder fur verletzte Korperteile eines anderen 
zu zahlen hat. 

Das Blutgeld ist entweder ein voiles oder ein Teil des vollen. 
Fur das Leben ist das voile Blutgeld, fiir korperliche Verletzungen 
in der Regel nur ein Teil des vollen Blutgeldes zu bezahlen. 	Trotz- 
dem gibt es aber auch solche korperliche Verletzungen, fur welche 
der Tater das ganze Blutgeld als Entschadigung zu bezahlen hat. 

Die zur Forderung des Blutgeldes berechtigte Partei braucht 
den ihr zugeurteilten Entschddigungsbetrag nur in Kamelen, in Silber 
oder in Gold anzunehmen. 	Das voile Blutgeld fur einen Mann sind 
10 000 Dirhem, in Gold 1000 Dinar, in Kamelen aber 100 Stuck. 
Fur eine Frau entfallt von allem die Halfte. 

Das mohammedanische Strafrecht stellt es genau fest, wie die 
als Blutgeld zu bezahlenden Kamele beschaffen, wie viel von ihnen 
zweijahrig, dreijahrig, wie viele mannlich und weiblich sein sollen. 
Diese Details interessieren uns hier nicht, 	denn in der Tiirkei ist 
das Zahlen mit Kamelen nicht iiblich. 	Ich bemerke nur, daB das 
bei dem dem absichtlichen ahnlichen Totschlag erwahnte verscharfte 

1) Unter dijet versteht man den Schadenersatz, welcher ftir das Leben, 
und unter ar.sr das, was wegen einer korperlichen Verletzung zu zahlen ist. 

Lo J. 	i.,iLL*1.1.4 c..?-11.1 	 3L.),. 	14::P•ii o....iti..11 co, 	 r,..1 Li.;:,);6 u,...A.0 
dauhare II, 214. 	L.5.-.) u'l..) a..l..X,$) 4,-,;(:=3  zUALS" v.:,...4.) 4,-;.:4.) 46.......0.3 

).3.4! Sib! 	'Omer 1Iilmi 68. 
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Blutgeld so viel bedeutet, dall der zur Zahlung desselben verurteilte 
Tater einige Kamele von hoherem Werte zu geben hat. 	Bei der 
Barzahlung hat das verscharfte Blutgeld gar keine Bedeutung. 

Unter Dirhem und Dinar sind nicht die im Offentlieben Ver-
kehr befindlichen, sondern die sogenannten Sari'atdinar und -Dirhem 
zu- verstehen. 	Den Wert derselben umschreiben die mohammedani- 
schen Juristen verschiedenartig.1) 	Nach 'Omer Iii.lmi ist ein Dirhem 
gleich 	vierzebn Karat, 	eM Karat aber reprasentiert das Gewicht 
flint' mittelmaBicrer Gerstenkorner. 	EM Dinar bedeutet ein Gold- 
stuck, dessen Wert zehn Dirhem Reinsilber ist. 

In 	der Tiirkei hat 	die Praxis 	seit uralter Zeit das Reehnen 
in 	Silber eingebfirgert.2) 	Das Blutgeld mul3te 	nach 	dem Gesetz 
eigentlich in reinem Silber bezahlt werden. 	Da aber die Miinzen 
nicht aus reinem Silber hergestelit zu werden pflegen, wurde es 
als Regel angenommen, daB, wenn in einer Miinzgattung das Silber 
das Legierungsmetall iiberwiegt, die Miinze als reines Silber zu be-
trachten ist und mit ihr die Zahlung nach Gewicht gesetzlich ge- 
leistet 	werden 	kann. 	Nach 'Omer 1.1ilnii ist 	der zwanzig Piaster 
werte Medschidije 	eine 	zur Zahlung geeignete Mfinzgattung. 	Mit 
den 	ubrigen Mfinzen kann nur dann bezahlt werden, wenn die 
Parteien diesbeziiglich fibereingekommen sind. 

In 	der Turkel sind heute far das Leben eines Menschen als 
volles Blutgeld zu bezahlen: 

1333 Stuck Silbermedschidijes 
1 	„ 	Cejrek (1/4  Medschidije) 
1 	„ 	Piaster (Groschen) 
1 	„ 	20 Parastiick, 

das ist zusammen 26 666 Piaster und 20 Para, oder wenn wir einen 
Piaster mit 19 Pfennigen berechnen, 5066 Mark 631/2  Pfennige.3) 

Urteilt der Richter im tiirkischen Reiche jemandem das Blut-
geld zu, so kann dieser fordern, daB der zugeurteilte Betrag ihm 
in 	Silbermedschidijes ausbezahlt werde, 	er kann aber nicht Be- 
friedigung in Gold verlangen.4) 

Das 	richterlich 	zugeurteilte Blutgeld 	ist 	nicht 	sofort 	frillig. 
Durch 	diese Verfflgung will das Sars'atstrafrecht die zur Zahlung 
verurteilte Person davor bewahren, Verm5gensstorungen zu erleiden 

1) Redd ulmutitar II, 38 u. f. 
2) L6.:4A-.> 	e6.),14.:t.il...Z.= 	b15.11.4...o 	_,...:4,\.:cilt 	,....4 	1....a 	ycj,..Xi L-, 	(....9 	• 	1÷•"_, _''''Y 

	

A.,;:,/ 1 	,.._i Lic,:,.0 	j..4(.2.Za (.5.,,,,jJ6 	(4.1.-- 	...a_5.4-1--  ) 	3 	) 	3 	 `Omer 4ilmi 71. cp 
3) 'Omer Wulf a. a. O. 

4) &11.?:"6 	L 	.. 	NJ 1 	0-10.. ......- J-' 	c,) 	3 	•• 	•• • 	--'lt"v Lay? jA 	t•.1-!-A 3•*IL'i 
,1,..x.,fr.1'px.i..4::.,  c .)5I 30L.r.A si,.3.3..4 iL 	 <‘**i 1/4 43 i,3, 3 	 Y S)  J.1 

)5460 41 
 

;•:•?' .."14° 5:43 (53_,.3:1! 	'Omer Iplmi 72. 
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oder eventuell 	gar 	ruiniert zu werden. 	Der Schuldner hat Zeit, 
den zugeurteilten Betrag innerbalb dreier Jahre zu bezablen1), der-
art jedoch, dalI mit Ende des ersten Jabres von der UrteilsschOpfumi2) 
an gerechnet ein Drittel des Blutgeldes, mit Ende des zweiten Jabres 
das zweite und mit Ende des dritten Jabres das dritte Drittel fallig 
werden. 	Es bleibt sich gleich, ob eine einzige Person der Schuldner 
ist, oder ob es deren mehrere gibt. 	Haben sich jedoch die Parteien 
hinsichtlich des Blutgeldes miteinander verglichen , kam es daher 
nicht zu einem richterlichen Urteil, dann ist der Vergleichtbetrag, 
wenn nichts anderes bedungen ist, sofort fallig. 

Das Blutgeld geht sowohl als Forderung, wie als Schuld auf 
die Erben fiber. 	Stirbt daher 	der Schuldner, 	bevor er 	das ihn 
belastende Blutgeld 	bezahlt bat, 	so 	ist diese 	Schuld 	aus 	seiner 
Hinter]assenschaft einzutreiben. 	Stirbt aber andererseits der Berech- 
tigte friiher, so erben seine Rechtsnachfolger seine Forderung. 	Der 
Erblasser hat auch das Recbt, hinsichtlich seiner Blutgeldforerung 
Ietztwillig zu verfugen. 

Das voile Blutgeld ist far solche menschliche Korperteile, von 
welchen 	es zwei gibt, 	dann zu bezahlen , 	wenn der Tater beide 
vernichtet hat, also fur Hiinde, Fae, Obren, Lippen und Brauen, 
bei den Frauen fur die Briiste und deren Warzen. 	Fur die mann- 
lichen Briiste ist nur eine von der richterlichen Schatzung abbang-
ende Entscbadigung zu zahlen. Wurde von den doppelten Korper- 
teilen nur einer vernichtet , 	dann hat die verletzte Partei auf die 
Halfte des Blutgeldes Anspruch. 

Infolge 	der Wichtigkeit des Korperteiles ist das voile Blut- 
geld fur die Zunge zu bezahlen, wenn durch deren Verletzung die 
Sprache oder mindestens die Wiedergabe 	der meisten Tone un- 
moglich wurde, ferner fur solche Verletzungen des Gehirns, welche 

1) Diese Regel 	ist nur beim ,,vollen &jet" 	makebend; denn wenn 
jemand zur Zahlung eines Betrages (ars) verurteilt wird, welcher nicht mehr 
als ein Drittel des 	„vollen &jet' 	ausmacht, so ist dieser Betrag innerhalb 
eines Jahres, wenn 	er zwei Drittel nicht iibersteigt, 	innerhalb zwei Jabren, 
wenn er holier ist, so ist der nach Abrechnung der zwei Drittel verbleibende 

Uberschud im dritten Jaime zu bezablen. 	t.:::-...ifi (1)-S-  i...>i ,........,y; c) 4.1 

:::.-V*Ii 	01- 	lam, 	ii,>.43 	W.L... 	k......&. 	3.ic 	KALX.it 1.1-44; L9 	tit= 	. 	 Lt 	. 	.0 
)  

K:...... 	14).3i 	I.L.4:1 	L5.11 	,,,<LS L.51 	05 	LA., 	K*.il.:Zi! XI.. ‘3 	cy,;;:k;j1 

Y.:;:11.:Z1! 	Radd ulmubtar V, 563. 	'Omer Hilmi 76. 

2) Das Jahr wird nicht vom Zeitpunkte der begangenen strafbaren Hand-
lung wie es Aiti‘i lehrte, sondern vom Tage des richterlichen Urteils gerechnet. 

3.:66.11 	 Y.: .11-4 	sJ ..,5q 	%,t;,,..:43 	(( y, 	:.1 .1fs c.).:! 	odo 	 L51 	 cre 	 tft.) 

LSzit...:;:j1 	3t3 	L..s." KAL.4,4„ 	Radd ulmuhtir V, 563. 
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den Verlust 	der Vernunfttatigkeit verursachen. 	Der Prophet hat 
fur die Zunge, ferner fur die Nase das voile Blutgeld zugeurteilt. 
Ebenso kann derjenige volles Blutgeld beanspruchen , dessen Sinne 
unbrauchbar gemacht oder dessen Schonheit vernichtet wurden. 

Da der Mensch je vier Augenwimpern und Augenlider bat, 
so ist fur alle vier das voile Blutgeld, fiir je eines aber ein Viertel 
des vollen Blutgeldes zu bezahlen. 	Das Blutgeld fur einen Finger 
oder fiir eine Zehe ist ein Zehntel des vollen Betrages ; nach einem 
Gliede des Fingers oder der Zehe aber, wenn der Finger drei Glieder 
hat, ein Drittel des nach dem Finger zu zablenden Blutgeldes, wenn 
er aber nur zwei Glieder hat, 	wie z. B. der Daumen , 	die Halfte 
dieses 	Betrages. 	Fur jeden 	einzelnen 	Zahn ist 	die Halfte eines 
Zehntels des vollen Blutgeldes zu bezahlen, was fiinf Kamele oder 
500 Dirhem ausmacht. 	Dies beruht auf einem Ausspruche des 
Propheten , 	daB far jeden Zahn ftinf Kamele zu entrichten sind. 
Es ist jedoch zu bemerken, daB, wenn wir die Zahl der in einem 
kompletten Gebisse befindlichen Zahne , also 32 , 	mit dem derart 
festgestellten Entschadigungsbetrag multiplizieren, mehr als das voile 
Blutgeld herauskommt. Dies erklaren die mohammedanischen Juristen 
verschiedenartig ; da jedoch der Prophet so verfiigt hat, so halten 
sie sich daran. 

Auch von den Verletzungen des Kopfes und des Gesichtes 
haben 	einige 	einen festgesetzten 	Preis. 	So 	ist fur jede Wunde, 
bei welcher der Knochen sichtbar wird, die Halfte eines Zehntels 
des vollen Blutgeldes zu bezahlen; bei jenen Wunden, bei welchen 
ein Knochenbruch eintritt, 	ein Zehntel des Blutgeldes, 	bei jenen 
Wunden, bei welchen der Knochen entzweibrach oder von seinem 
Platze verriickt wurde , 	ein Zehntel und iiberdies noch die Rattle 
eines Zehntels des Blutgeldes; bei jenen Verwundungen, bei welchen 
die Wunde bis an den inneren Teil des Schadelknochens , 	bis an 
die 	„dura mater" 	genannte 	Haut dringt, 	ein Drittel des 	vollen 
Betrages zu bezahlen. 	Frauen kommt die Halfte all dieser Be- 
trage zu. 

Die fibrigen Verletzungen des Kopfes und des Gesichtes werden 
auf Grund richterlicher Schatzung (plIciimet 4adl) entschadigt. 	Fur 
die richterliche Schatzung gilt die Vorschrift, daB man, wenn an der 
Person, welche eine Verletzung erlitten hat, nach der Heilung die 
Spuren einer einen korperlichen Fehler verursachenden Verletzung 
sichtbar sind, annimmt, diese Person sei ein Skiave. 	Als solcher wird 
sie von Sachverstandigen erst ohne den Fehler, dann mit dem Fehler 
geschatzt. So viele Prozent nun die Differenz zwischen diesen beiden 
Betragen von dem Schatzungswerte in fehlerlosem Zustande 	aus- 
macht, in demselben Verhaltnis ist ein Teil des vollen Blutgeldes 
der verletzten Partei als Entschadigung zu bezahlen.1) 	1st z. B. 

1) 	L.)I. 	j..S 	r.i.14! 	d 	L5-31...at II 	z,...JLi 	La 	,...5.1.= 	'zi..A.5.K.g. 	5.A.......a..3— 
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der imaginare Wert einer Person ohne Fehler 10 000 Piaster, mit 
dem Fehler 8000 Piaster, 	dann ist die Differenz 	2000 Piaster, 
d. i. 1/5 , 	und 	nach 	diesem Verfahren 	erhalt 	die verletzte Partei 
fur die Verletzung ein Fiinftel des vollen Blutgeldes. 

Das Blutgeld des Sklaven bildet dessen faktischer Wert. 	Sollte 
jedoch dieser Wert 	das voile Blutgeld eines freien Menschen er- 
reichen, so sind von diesem Betrage 10 Dirhem abzuziehen, damit 
auch hier zwischen einem Freien und einem Sklaven ein Unterschied 
sei. 	Das Blutgeld fur den Muslim und fiir den tributpflichtigen 
Burger (dimmi) ist gleich.1) 

In einigen Fallen ist die Feststellung dessen, welche Strafe 
dem Tater fiir die begangene korperliche Verletzung aufzuerlegen 
sei, ob namlich die Vergeltung der Verletzung oder die Verurteilung 
zur Bezahluna des Blutgeldes einzutreten babe, mit gewissen Schwie- 
rigkeiten verbunden. 	Denn das mohammedanische Strafrecht will 
darauf Itticksicht nehmen, dad der Schuldige keine schwerere Strafe 
erhalte , als er nach dem Gesetze verdient , 	die verdiente aber be- 
komme, wenn nur die hierzu berechtigte Person sie ihm nicht er- 
Mt. 	So kann jemand, der einem andern den Kopf einschlagt. und 
die verletzte Partei infolge 	des Schlages 	das Licht beider Augen 
verliert , 	dafiir 	nicht 	durch 	Vergeltung 	der Verletzung bestraft, 
sondern nur zur Bezahlung des Blutgeldes verurteilt werden, weil 
dabei, 	dad 	er der verletzten Partei den Kopf einschlug , 	nicht 
deren Blendung seine Absicht sein konnte. 	Versetzt aber einer 
einem 	anderen 	eine 	Ohrfeige und schlagt 	dabei 	der 	verletzten 
Partei einige Zahne aus, so sind auch dem Tater ebensoviele Zahne 
auszufeilen, denn bier liegt die Vorsatzlichkeit nahe und bei einer 
korperlichen Verletzung gilt der halbe Vorsatz als vollkommener. 
Es braucht fur Zahne kein Blutgeld bezahlt zu werden, welche 
spater wachsen , 	wie fur Kinderzahne. 	Schlagt ein Kind einem 
andern einen Zahn aus, so muB man die Volljahrigkeit der ver- 

w ,53..st,  z‘.4 	 ..4 	LS.,i+.0 04.ki r.-f iSa-L:4 	(*.2 	sq 	L593 	i.,:i 3 	---‘,.:.:J1 
l.,S 	L5 	k.,, ...,J 0..Ali 	,,5,13 	,..A.s-%-i 	0.÷... 1 	W..4i 	c.).A 	.u.S...k5 c) 	ci 	3 	&•• 	cr.' ) 	. 	- - 

4... ;....sivai ,.,.....?z 1441 	LA„:,3 Los' .5.::,.= 	t.?) 	c)I.S 	d_, 	25:.,i,..x.i! 	 _.)...:::, 

.1*";:'••t 	dauhare II, 219. 
731.X.4.)3 GO....,4d &I.:Lc 	)00  ! 	e,.L.v..a (.3.A:> 	 ( ,,,3,19 1) 	3y,„)  

(-54!)-4  63  ()-;.,!,> L-0 ti  L%-i 	L.3 ,-).-e.. c.5  3  3--< 4-) w..S.d.a..,113  ila,,it 
Q...4..,  '-'C';'+'L''' 	`)'i=  ? • L5:,',i ,3 	b‘x•LIL- 	5'-xi' 	 (5'`'Y 	e),•* 1  

4:1A.  L4.44 	'all  (-41̀) 54-̀-,  5 I‘ jil*.;;:' 	' 	.: 	JL" 44-5  J-5)1-43  -""I C 	 .".13  
14,-> .)_,,-.r? 	Laci 	Durer terg. 1, 406. 
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letzten Partei abwarten, und wenn der ausgeschlagene Zahn nicht 
nachwachst, so miissen die Angehorigen des Taters Blutgeld bezablen. 

Es wurde bereits erwahnt, daB man jemanden nicht nur vor-
satzlich und infolge eines Irrtums, sondern auch dadurch ti3ten oder 
korperlich verletzen kann, daB man hierzu Veranlassung gibt. 	Diese 
zum groBen Teile aus Nachliissigkeit oder Sorglosigkeit entspringen-
den strafbaren Handlungen behandelt die mohammedanisehe Straf-
rechtstheorie sehr detailliert. 

EM solcher Fall ist es, wenn jemand eine der LandstraBe zu-
gewendete, im Einsturz begriffene Wand (Itait) oder einen solchen 
Zaun hat, und diese trotz Aufforderung1) von Seiten eines Burgers —
der das Recht dazu hat — die Mauer niederzureiBen, innerhalb ent- 
sprechender Zeit nicht niederreiBt. 	Stiirzt nun die Wand eM und 
verursacht den Tod oder die Verletzung eines anderen, 	so ist die 
Person, welche verpflichtet war, die Mauer in gutem Zustande zu 
erhalten, die daher auch ein anderer sein kann, als der Eigentumer 
des Hauses, zur Bezahlung des Blutgeldes zu verurteilen. 	Die Be- 
horde oder diejenige Person , 	welche das NiederreiBen der Mauer 
verlangt hat, hat nicht das Recht, dem Herrn des Hauses Aufschub 
zu gewahren, um die Mauer in Ordnung zu bringen, denn bier 
handelt 	es sich urn eine 	offentliche Angelegenheit und nicht urn 
das Recht einzelner.2) 	Neigt 	sich jedoch die Mauer nicht gegen 
die StraBe , sondem gegen den Nachbargrund, so hat der Nachbar 
das Recht, entweder zum NiederreiBen der Mauer Aufschub zu ge- 
wahren , oder den Hausherrn 	im vorhinein von den Rechtsfolgen, 
welche aus dem Niederstiirzen der Mauer entspringen konnen, zu 
befreien. 	Gehtirt das baufallige Haus eventuell mehreren, so z. B. 
dreien, so miissen alle drei aufgefordert werden, die Mauer herzu-
stellen , denn wurde nur eM Hausherr aufgefordert, so hat dieser 
nur eM Drittel des Blutgeldes zu bezahlen , wahrend die iibrigen 
fur nichts verantwortlich sind.$) 

1) Adzaitz4 z.-;.•>-1...0 ,..41123 Q.7 .4-1 ...11 0:A.)-6 L51! 	-tall- 31.A 43S 

_Saii...., 	L .:z..., 	1..g-e:i 	z4.42.iii 	6 	k.Xii_I 	aLX..4 ,...t 	bc.,:calilA 	e..ii 	..,..i. 	,..x..g...;m3  L5 	.) 	- 
L-4,13  (.5:4- -  "....4.L? 1/ 4,-'164 (42  eit. 	31-4  3t Lt'"i" 	CY° 	`--"3 	I' 	044.4'. 	. 

',,,.: 	3L4  31 	Oauhare II, 226. e_y 	 f+-1 	(4.v-it 	tc..? 
2) kg ..:1--b 	0_3..LI 	 • is 
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Fur die durch Tiere verursachten Schaden ist in der Regel 
der Herr verantwortlich, wenn das Tier nicht ohne Aufsicht herum-
streift ; denn sonst kann nach dem Ausspruche des Propheten die 
durch das unbeaufsichtigte Tier begangene Verletzung nicht bestraft 
werden.1) 	Geschieht daher das Ungliick wahrend des Reitens und 
wahrend die Tiere gehutet werden, so hat derjenige, der die rAtige 
Sorgfalt unterlassen hat, zu bezahlen. 	Hat aber jemand bei Ein- 
haltung der Vorschriften des normalen Verkehrs einem andern einen 
Schaden verursacht, 	so kann die verletzte Partei hierfiir keinen 
Schadenersatz fordern. 	So z. B. 	wenn jemand ordentlich reitet, 
das Pferd aber mit dem Hufen Kieselsteine in die Luft wirft und 
ein Stein jemandem das Auge ausschlagt.  

Fur korperliche Verletzungen, welche Tieren zugeffigt werden, 
kann der Tater zur Verantwortung gezogen werden. 	her ist als 
Entschadigung fur ein ausgeschlagenes Auge 	der vierte Teil des 
Tieres zu bezahlen, 	denn der Prophet hat so geurteilt. 	Fur das 
Auge eines Tieres aber, das zum Schlacbten gefuhrt wird, ist nicht 
so viel zu bezahlen, da in einem solchen Falle nur der verursachte 
Fleischmangel zu ersetzen ist. 

Interessant ist die Feststellung des Blutgeldes in Fallen, 	wo 
jemand zum Teile 	seinen Tod oder seine Verletzung selbst ver- 
ursacht hat. 	In diesem Falle belastet namlich eM Teil des Blut- 
geldes den Beschadigten selbst. 	Wenn z. B. 	vier Menschen eine 
grope Saule heben , 	die Saule umstiirzt und einen der dabei be- 
schaftigten vier Menschen totet, dann belastet jeden der vier Manner 
je eM Viertel des vollen Blutgeldes. 	Die Bezablung des vierten 
Viertels kann jedoch, da dieses auch den Rechtsnachfolgern des Er-
schlagenen zukommen wiirde, von den Rechtsnachfolgern nicht ver- 
langt werden. 	Oder : 	Drei Manner graben 	einen Brunnen und 
infolge des Verschuldens aller drei sturzt der Brunnen eM und 
verursacht den Tod eines von ihnen. 	Da ein Drittel des Blutgeldes 
des Verstorbenen 	entfallt , so haben die iibrigen den Rechtsnach- 
folgern ibres Kameraden nur je eM Drittel des vollen Blutgeldes 
zu bezahlen. 	Oder : 	Zwei Menschen

- 

 sitzen in einem Kahn und 
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fangen eine Schlagerei an. 	Infolge der Bewegung der Raufenden 
kippt der Kahn urn und einer seiner Insassen ertrinkt. 	In diesem 
Falle zahlt 	der am Leben gebliebene die Halfte 	des Blutgeldes. 
Oder: Ein Arzt nimmt an dem Kranken mit dessen Zustimmung 
eine Operation vor. 	Begeht der Arzt keinen Fehler, so ist er far 
den 	eventuellen Tod des Patienten nicht verantwortlich. 	Begeht 
er aber einen Fehler und iiberschreitet er die Grenzen , innerhalb 
welcher der Arzt sich 	der Praxis nach bewegen muB, so hat er 
die Halfte des Blutgeldes zu bezahlen. 

Die 	menschliche 	Gesamtbeit kann 	ebenfalls 	gegeniiber dem 
Einzelnen verantwortlich 	sein 	fiir 	eine gegenuber dem Einzelnen, 
wenn auch ohne Willen, begangene Verletzung, indem im Falle 
eines richterlichen Irrtums das far eine zum 'rode verurteilte und 
hingerichtete Person entfallende Blutgeld das Arar bezahlen mull') 

SchlieBlich mufi hier noch 	der gegen das keimende Leben 
Oanin) begangenen strafbaren Handlungen gedacht werden, fiir 
welche die Tater ebenfalls Blutgeld zahlen ()urre). 

TJber das Leben des Embryos verfugen der Gatte und die 
Gattin. 	Treibt sich die schwanaere Frau durch Einnehmen von 
Medikamenten oder in anderer Weise die Frucht ab und hat auch 
der Gatte eingewilligt, dann hat die Handlung keinerlei strafrecht- 
liche Folgen. 	Tut die Frau aber ahnliches ohne Zustimmung des 
Gatten, dann haben die Angehorigen der Frau das Blutgeld fur 
den Embryo zu bezahlen. Das Abtreiben eines Embryos, bei welchem 
die menschlichen Formen noch nicht entwickelt sind , ist mit gar 
keiner Verantwortlichkeit verbunden, wahrend far die Vernichtung 
eines Embryos, der schon solche Formen aufweist, ein Blutgeld von 
500 Dirhem zu bezahlen ist, 	ohne Riicksicht darauf, ob es ein 
Knabe oder ein Madchen ist.2) 	Far Zwillinge ist das doppelte zu 
bezahlen. 	Versetzt jemand einer schwangeren Frau einen StoB an 

1) %.L:-..e.-4 	15" N) 	t,,,,f, -.)-4., 	if 	‘15..33 	 -•2 	cit 	3Ut 	4̀:~*,'3) 
z,......,4! 	c_50•44! 	0.* 	3:3.  31,XPLa 5.J ),.13 J 	,,........t, 	ciAii-tf 	Durex. 

tett\ I, 371. 
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den Leib und abortiert die Frau infolgedessen , so hat der Tater 
das Blutgeld fur den Embryo den Erben des Embryo zu be- 
zahlen. 	Der Tater selbst aber kann von dem Blutgeld nichts be- 
kommen , selbst wenn er sonst zu den Erben alien sollte. 	Das 
Blutgeld fur den Embryo ist innerhalb eines Jahres %nig. 

XII. 

Die Verantwortlichkeit derjenigen, welche mit dem Schauplatz 
des Totschlages in territorialer Verbindung stehen (leasame)'). 	Fur 
einen durch einen unbekannten Tater oder durch mehrere unbekannte 
Tater begangenen Totschlag konnen unter gewissen Umstanden die-
jenigen zur Verantwortung gezogen werden, welche nach der Auf-
fassung des Islam Gelegenheit und die Pflicht gehabt batten, caber 
das Gebiet , auf wechem der Mord erfolgte , 	die Aufsicht derart 
zu iiben, daB das Begehen einer solchen strafbaren Handlung nicht 
moglich werde. 	Das Verfahren beziiglich des Aussprechens der 
Verantwortlichkeit — zu dessen Einleitung die Klage der Erben 
des Ermordeten notwendig ist — ist einzuleiten, wenn man in einer 
Gemeinde oder in einem besonderen Teile einer solchen (malzalla), 
ferner in einem Hause , das jemandes Eigentum bildet , oder auf 
einem von einer Gemeinde nicht zu fernen Gebiete , von welchem 
die menschliche Stimme in der Gemeinde horbar ist, oder an einem 
Orte, der niemandes Eigentum ist, einen Leichnam findet, und wenn 
es offenkundig ist, dali der Betreffende, dessen Leichnam man fand, 
eines gewaltsamen Todes gestorben ist. 	Als gewaltsam ist der Tod 
zu betrachten , wenn an der Leiche eine Wunde wahrnehmbar ist, 
oder wenn an ihr Spuren von Schlagen , Wurgen zu sehen sind, 
oder wenn schliefflich aus dem Obre, aus dem Auge Blut flieSt. 

Zur Einleitung des Verfahrens ist es nicht notwendig, dafi 
der gauze Leichnam gefunden werde, es genugt, wenn der groBere 
Teil, wenn auch ohne Kopf, oder die Halfte des Korpers mit dem 
Kopfe gefunden wird. 

Erfolgte der Mord in einer Gemeinde oder in einem Stadt-
viertel und erhebt der Erbe des Morders nicht die Klage gegen 
eine gewisse konkrete Person , sondern gegen die Bevolkerung der 
betreffenden Gemeinde oder des 	betreffenden Stadtviertels im all- 
gemeinen oder gegen mehrere Personen aus der Bevolkerung, ohne 
zur Bekraftigung seiner Anklage caber Beweismittel zu verfugen, 

1) Das Wort Icasdme bedeutet urspriinglich Schwur, Rid, — als terminus 
technicus bezeichnet es eine besondere Art der Beeidigung. 	:+to? KAI 6 0  

00,...2 4 	dx.?...t 	(sin 	Li..o., 	L.I.2...:- 	L.5.6 uo.Aa& t..%)k.s,, 	Redd ul- 
mubtar V, 549. 
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dann miissen 50 Personen aus der Bevolkerung, welche der Klager 
nach eigenem Belieben auswahlt, darauf beeidigt werden, dad nicht 
sie die Murder sind, und dad sie nicht wissen, wer der Murder ist. 
Legen die zum Eid aufgerufenen Personen den Eid ab, so werden 
sie von der Strafe der Vergeltung befreit, 	doch ist die Gemeinde 
oder der Stadtteil verpflicbtet, das fur den Ermordeten entfallende 
Blutgeld zu bezahlen. 	Dieses Verfahren beruht auf einer von dem 
Peopheten stammenden Tradition und auch der Prophet selbst ist 
so vorgegangen.1) 	Das derart zugeurteilte Blutgeld wird auf die 
Bevolkerung ohne Rucksicht auf die Zahlungsfabigkeit der Einzelnen 
im gleichen Verhaltnis ausgeworfen. 

Hat die Gemeinde keine 50 Bewohner, so ist der Eid so oft 
zu wiederholen , bis er fiinfzigmal gesprochen ist. 	Die Ablegung 
des Eides kann niernand verweigern, denn die Beeidigung ist nach 
der 	religiosen 	Theorie 	fiir 	jedermann 	bindend. 	Sollte 	dennoch 
jemand zogern, den Eid abzulegen, dann sind zwei Falle moglich, 
je nachdem die Gemeinde auf Feststellung des Vergeltungsrechtes 
oder auf Blutgeld verklagt 	wird. 	Im ersten Falle wird der sich 
weigernde solange eingesperrt gehalten, bis er den Eid ablegt, im 
letzterwahnten Palle, 	wenn namlich von der Gemeinde nur das 
Blutgeld gefordert wird , hat derjenige , der sich weigert, den Eid 
abzulegen, den ganzen Betrag zu bezahlen.2) 

Der Kiager verliert den gegen die Gemeinde erhobenen Rechts- 
anspruch, 	sobald er 	einen Insassen 	einer anderen Gemeinde des 
Mordes anklagt. 	Nach einigen Juristen verwirkt er diesen Anspruch 
auch dann, wenn die angeklagte Person jener Gemeinde angehort, 
wo der Mord geschehen ist. 	Kann daher die Gemeinde beweisen, 
dad der Kiager sich mit seiner Anklage gegen einen andern ge- 
wendet babe, so ist der Klager mit seiner Klage abzuweisen. 	Diese 
Verfiigung findet darin seine Erklarung, dad der Klager die gegen 
eine einzelne Person erhobene Anklage leichter fallen lassen konnte, 
weil 	das Blutgeld von einer eventuell vermogenslosen 	einzelnen 
Person schwerer einzutreiben ist, als von einer Gemeinde. 

Die 	Frage ist fibrigens 	strittig. 	Nach Abia klansfa ist 	eine 
Einwendung der angeklagten Gemeinde, der Klager babe schon 
vorher gegen einen anderen eine Anklage erhoben, nicht zu berfick-
sichten; wahrend nach der Ansicht seiner Schuler der Klager in 
einem solchen Palle unbedingt abzuweisen ist. 

In der Turkel wird infolge der auf Vorschlag des Aejch ul 
Islam im Jahre 1293 AIL (1876 n. Chr.) erlassenen Verordnung 
des Sultans gemad der Lehre der Letzterwahnten geurteilt.3) 

1) Purer tern. I, 425. 
2) 'Omer 1plmi 48. 
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Auch darilber sind die Gelehrten nicht einer Meinung, wer in 
dem Falle , 	wenn eine Gemeinde zur Zahlung des Blutgeldes ver- 
urteilt wird, dazu beizutragen hat, ob die Eigentiimer der Hauser 
oder deren derzeitige Besitzer, 	wie 	z. B. die NutznieBer oder In- 
wohner. 	Abu Banda erkliirte, dat3 die Hauseigentumer diese Last 
zu tragen haben, Abu Jfisuf und Mubammed waren entgegengesetzter 
Ansicht. Die ottomanische Rechtsprechung hat auch hier die Theorie 
der Schiller angenommen und im Jahre 957 4.11. (1550 n. Chr.) 
ordnete der Sultan auf Antrag des damaligen Sejch ul Islam Ebu 
'lsu'ild Efendi an, daB der Richter sich darnach zu halten babe und 
wenn ein tarkischer Richter dennoch in einer solchen Angelegen- 
heit nach Abu Hanifa urteilen sollte, so sei sein Urteil 	nicht zu 
vollziehen.1) 	Es ist jedoch zu bemerken, 	daB, wenn auch zur 
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Zeit, 	wo 	die Leiche 	aufgefunden wurde , 	einige zufallig aus der 
Gemeinde abwesend waren , die aber in der Gemeinde ein Haus 
haben, auch die Abwesen den zum Blutgeld beitragen, withrend sie, 
wenn sie kein Haus haben oder, wenn sie eins haben, dies ein 
anderer bewohnt, nicht zu zahlen haben. 

Es kann geschehen, 	daB man zwischen zwei Gemeinden oder 
zwischen 	zwei Nomadenstammen auf einen Leichnam 	stoBt. 	In 
einem solchen Falle belastet die Verantwortlichkeit die nailer Be- 
findlichen. 	Der Prophet Hell in einem solchen Falle die Entfernung 
zwischen den Gemeinden abmessen. 	Waren die beiden Gemeinden 
von der Stelle, wo der Leichnam lag, gleich weit entfernt, dann 
waren beide gleich verantwortlich. 

Der Leichnam mull an einer Stelle liegen, von wo die mensch-
liche Stimme in der Gemeinde gehort wird, dean ist diese Stelle 
welter entfernt, dann haftet die Gemeinde nicht. 	Die Bevolkerung 
einer Gemeinde kann namlich nur dann fur ein in der Gemarkung 
der Gemeinde begangenes Verbrechen in begriindeter Weise zur 
Verantwortlichkeit gezogen werden, wenn von dem Schauplatz des 
Verbrechens der Hilferuf gehort werden konnte, da es die Nicht 
der Bevolkerung ist, auf den Hilferuf zum Schutze des Angegriffenen 
herbeizueilen. 	Ist eine Stadt in Viertel 	aufgeteilt, 	dann bat das 
Viertel den Eid abzulegen und das Blutgeld zu bezahlen , welches 
der Stelle, wo der Leichnam lag, am nachsten liegt. 

Eine todlich verwundete, aber noch lebende Person ist so zu 
betrachten, 	als ware sie 	gestorben. 	Die Verantwortlichkeit der 
betreffenden Gemeinde 	erleidet dadurch keinerlei Anderung, dati 
die todlich verwundete Person nicht auf dem Schauplatz des Ver-
brechens, sondern in einer anderen Gemeinde stirbt; immer ist jene 
Gemeinde verantwortlich, wo die todliche Verletzung erfolgte. 

Wegen Leichen, die auf einem Marktplatze, auf der LandstraBe, 
in einem. Kerker oder in einer gami‘, welche gemeinsames Eigentum 
bilden, aufgefunden wurden, hat niemand einen Eid abzulegen und 
das 	 utgeld belastet das Aran') 	Wird der Leichnam in jemandes 

1) 	3..*i, 	Kal-......6 	:.1.i 	 3 	LX.-?-_, ,s..L.Q')..Ir 	E  J L...:::,..3 3c 	..ial... 	ut_t) 
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dauhare II, 233. 	Wegen der in Kerkern gefundenen Leichen hat nach Abft 
Jdsuf das Personal des Kerkers zu schwiiren und zu zahlen. 	,..: 	LX.,-3 	cAt 
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Dagegen hat auch das iirar gewisse Rechte in bezug anf Beeidigung der Orts- 
bewohner und Erhebung des dijet. 	Dies kann speziell in dem Falls 

 sr 	.... x.4 	

vor- 

	

bkommen, wenn die Erben des Getoteten unbekannt sind.. 	L....6 	‘,..\. 	_.;.? 

   
  



Krcsmdrik, Beitr. z. Beleuchtung d. islamit. Strafrechts, etc. 551 

Haus gefunden, dann wird der Eigentfimer,  , beziehungsweise der 
Besitzer aufgefordert, den Eid abzulegen und das Blutgeld zu be- 
zahlen. 	Wird der Leichnam in einem Schiffe gefunden, dann ist 
die Schiffsbesatzung verantwortlich, wird sie aber in der Alosehee 
oder auf einem Feldwege eines Stadtteiles gefunden, dann haftet 
die Bevolkerung des Stadtteiles. 	Fur Leichname, welche auf so- 
genannten staatlichen Ackern (ercicli mirilje), die sich unter gewissen 
Bedingungen im Besitze einzelner befinden, 	ohne 	da13 diese ein 
Eigentumsrecht auf die Felder haben, gefunden werden, sind nicht 
die einzelnen Besitzer, sondern die Gemeinden verantwortlich.1) 

Bildet ein Haus, wenn auch au gleichen Teilen, das Eigentum 
mehrerer, so ist das Blutgeld in gleichem Verhaltnis auf die Mit- 
eigentilmer des Hauses auszuwerfen. 	Denn jeder von ihnen hat 
gleichermal3en die Pflicht, fiber das Haus zu wachen, und die Unter-
lassung ist ohne Riicksicht darauf, ob sie eine kleinere oder groBere 
war, fur jedermann mit gleichen Folgen verbunden. 

XIII. 

Die Verantwortung derjenigen, welche mit dem Tater durch 
ein Blut- oder moralisches Band verkniipft sind. 	(maq.cule,2 ) Welk). 
Das nach dein nicht absichtlich begangenen Totschlag entfallende 

bt.).31..›- 	k..3LX.t I 	‘:3 3LA Q.:J.)3 	Q5,1*X.S 	413,4 	15 LX .S),A° ),23!‘-:A.-...y° l-.5 - 	3 	_5 
3L0 	Q.:,..:;.? 	t...) .)LX41,41 	zc...4.....,:i 	zyz,...5l..v..131 	&tic 	cyA 	3LII 	.::A.1 ,1 	clyo! 

jiier? 0 \:•••••Ao 	c_15.-..g 	'Omer Hilmi 55. 
1) Wenn jemand in seinem eigenen Hause getotet gefunden wird, so be- 

lastet — nach Ansicht des AbS Hanifa — das Siihngeld seine ,A0e. 	Seine 
beiden Schiiler sind jedoch der Meinung, dad in diesem Falle nichts zu ver- 
fiigen , 	und 	der 	Todesfall 	als 	Selbstmord 	des 	Betreffenden aufzufassen sei. 

Lc 	K,P...!! 	c 	(3! 	z,: 	L= 	L.5.1....t 	it......it3 )k) 	,:t 	3.*:6 	,),-,,, 	C)  
,,,,.. 	LI ,._?! A.,i ,,...5.:;:, 	L....cbou.._, t.L.,41 	A.L. z,,zi.),3 j.gzill 	•zails 

L>,,i,i 	i,......A.3 	3.Z.6 	ts....,,i3 	J.:6 	2f...il. 	z„.,ai 	afrzs j 	 cro3 	 ,),.._. 	)!,.) , _* 
bj*.a, 	L>....3 yl 	2,,.il 	x..z.lil_c. 	ist= 	.4.).M 	v.:A.,...?-3 	1.4.3! 	rL,o,g 	31...43 	&A.) 

c..),...? 	,.....!........ii 	zalil.= 	i.,4‘.)..31 	kz.:,..iLS 	 ae,x's c_ 3 	tsi= 	 _,,-,,,/! ,,,.1,3 Lt 
0...?-3 	2,... 	&US 	 LiS ej.;) 	ts 	tsio) 5.4..c. LIa3 	01.Kti ,...1,3 Lt J.*:ccill 
3-9! 0,4  00-4 v%',I'i.4  z'-il z1 /41 	&XL)* ii 4,14,4 )0,11 Q A.31..- 	.1e:Y3 
24..,:tiLz (5.16= 	4.0 l..U.A.:31.-< 	LS...0 ta..<14/ 	Sejchzade, Sarb multal5a II, 328. 

2) AIs juristiscbes Kunstwort wird maqule, pl. ma'4il, im Sinne von 

dijet gebraucht. 	cysq stAk..\.1! 	3a.v.:i liz.3.5 	N.i):. 	5+.3_, (4,1,..xit ,59.0 
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Blutgeld haben die Angehorigen des Titters zu bezahlen. 	Dies gilt 
so sebr als Regel, daf3 einige mohammedanische Juristen behaupten, 
der 'Titter selbst konne, da er auBerhalb des Begriffs der Angehorigen 
fain, durehaus nicht verpflichtet werden, zur Bezahlung proportionell 
beizutragen und daf3 das gauze Blutgeld auf die Angehiirigen aus- 
zuwerfen sei.1) 	Nach unseren Quellen hat der Titter ebenfalls einen 
Teil zu bezahlen. 	Der Ideengang, mit welchem die Rechtsgelehrten 
dieses eigentiimliche strafrechtliche Prinzip begriinden, ist etwa der 
folgende. 	Trifft jemanden 	ein Ungluck, 	wird 	er 	z. B. bestohlen 
oder ist 	er 	abgebrannt, 	dann ,pflegen 	die 	Menschen 	ftir ihn zu 
sammeln, urn ihm wieder auf die FiiBe zu helfen.2) 	Der ohne Ab- 
sicht verursachte Totschlag ist ebenfalls ein solches LingRick, weil 
er dem Titter groBe Geldlasten auferlegt, infolgedessen man such 
ihm helfen mull. 	Dartiber, wer als Angehoriger des Titters zu be- 
trachten 	sei, 	herrscht eine itberaus groBe Meinungsverschiedenheit 
und die Gelehrten konnen nur darin iibereinkommen, 	daf3 die Zit- 
sammengehiirigkeit dort zu suchen ist, wo die Menschen untereinander 
die gegenseitige Hilfeleistung (fan4ur) iiben. 	Die gegentiber den 
Angehorigen ausgesprochene Zahlungspflicht soil auch eine Strafe 
daftir sein, 	daf3 	sie 	auf den Titter nicht gentigend acht gegeben 

2,...i 	3,.L 	2c....,....6.:i 	d.,..i.......3 	d 	Radd 	ul- eS...t....c01 	...t...,4 	,,Lii......4 	 (51 
roul.Air V, 561. 

1) ,.5 J..:41iLl 3. t.41 	25.:1 	(d. h. einer der 'aisile) 	rt,..0)L.N.P.1-5-.  3.4.03  

3L:6_, 	ts.).*.a. 	ikk....5.4.5 

deer 

z.....tfrJ t'.,...,----:-.-=1 	LsAM,::,11 cre 	(.5.LitA 

04.94 	A.:4.z 	L......s.1 	,ii 	J.531 	24..*1-C 	 . 	....,...! 	Lit 	2,..31 .c(...,--4:, 	J-.3(..0 
Sejebzide II, 332. 	3.SoI 	131 	(r,.0..> 	.Ls (--ik-X.- 0.4 01-5' 	 L).:kli-3.,) (5.L.,4 

8.5.0 	LAzyt 	Li,.)..t.c. Ici,.)..J1 	2‘61= 	N. 	1,3t 	Lot 	-c11.-51 cro 	(.52. 	c,KA (.1 
t  a t--,A 	24... 0.;:z, 	 l.:::,..3 	t..X...;..=3 	-bi........41 Lt 	Radd ulraulnar V, 564. 
Zur Erkliirung des obenerwiihnten 'etta (Sold, Gage), von welchem die Raten 
des Siihngeldes in Abzug zu bringen sind , bemerkt derselbe Autor folgendes: 

-ii) 3U1 Q"'"64  & CP.A1  L.4  3)131  d 	X:*'  ° 11  31A,  )L>. • 	 CP'3.• • 	C..  itj6 

	

i<,,. L.).< ,.* C.):Olid 	Lo 	sit—l( x.43.4,* 31 	ii)..gt4wo 	K..i.K.113 	ig...- 

	

zjtj'a-, 	/c•-• 11- Ly- 7!,-X-11  741  4t 	!fr"a•-' i.)-1 	)L4 	a. a. 0. pag. 562. 
2) c.-.S3_,AIL.? 	1.-cU06 	LaK:j 	2c...;.= 	ci3.1.4.3 	 e- 	! ... 	t 	• 3,„÷, c.)-4 .1 /4.  	

yam' 
?c,:ci4t1 c,A oi-i 	Ly+Ld I 	vi.;? 	8.SL-10 	,A,5, so 	, 1  „... . 	ti5..1.3 	A 	 ,f,;..k.i 	 _333  
L5-13a1 134 JL4 v...1 oi-x-e-. 	 1 	ics 	 .).5- 	e.,, J.- 	0,4 dy....... 	Radd ul- muhtar V, 562. 
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haben. 	Es gab wohl Juristen, die sagten, 	die Angehorigen seien 
nicht schuldig, 	es konne 	daher auch nicht von ihnen gefordert 
werden, daB sie zahlen, daB der Titter daher allein fur seine Hand- 
lungen hafte. 	Diese Lehre fand aber keine Verbreitung, denn die 
Zahlungspflicht der Angehorigen beruht auf beramten Traditionen 
und auch die Genossen des Propheten sind so vorgegangen.') 

In der ersten Zeit des Islam war die Hilfeleistung die Pflicht 
der Familienangehorigen, spater, als infolge der veranderten staat-
lichen und militarischen Organisation das Verhaltnis der Offiziers- 
und Kampfgenossen 	zwischen 	den Menschen 	ein starkeres Band 
schuf, als die Blutverwandtschaft, ging die Pflicht der Hilfeleistung 
auf die Kameraden caber und wurden diese unter den Angehorigen 
verstanden. 	Der Kalif 'Omar lieB Konskriptionslisten, Diwane, fiir 
die Provinzgouverneure und Richter anfertigen und wenn der Name 
einer Person in diesen Listen enthalten war, wurde die betreffende 
Person als zum Diwan gehorig betrachtet. 	Die in der Konskriptions- 
liste enthaltenen Genossen waren einander gegenseitig Hilfeleistung 
schuldig und sie bezahlten auch zusammen das Blutgeld fiir solche 
Genossen, 	die des nicht absichtlichen Totschlages fur schuldig be- 
funden wurden. 	So zahlten z. B. die Oazis fur ihre 6ilzigenossen, 
die Kanzlisten (latib) fiir ihre Kanzlistengenossen.2) 

Auf die Einwendung derjenigen , die behaupteten, es sei un-
gesetzlich, die Offiziers- und Kampfgenossen des Titers als zahlungs-
pflichtige Angehorige zu betrachten und auf dieser Grundlage zu 
verurteilen, antworteten die Freunde der neueren Ordnung, es sei 
wahr, daB das Blutgeld frfiher nur die Familienangehorigen belastet 
habe.3) 	Deshalb aber sei die Abweichung von der friihren Praxis 

1) 3..4..c 	Alt.k.c3 	is5).+:::,-0 	t....i.u..SL.? 	%.::...!•fi j.,..g.,:::...a 	r..g .l..r 	1441...??.! 

. ..1... 	KtiLxi! 	I 	i.c L, aK3 ! tils z‘.? '-)1:;:':i uYt•?L;d S IL11---l'c'll O., 	t 9 	(.5 	• 
24..:4'i!).,43 	n.6s1...- 	---17:11, 	32:i 	t-4 	Radd 	ulroubtar 	V, 562. (,. E, 	(4,417.y.a 	)L,!..2 

.3:4.... 	( .1.3Li 	/sails 	LY 	(50‘....,i 	)..\...1.3 	21...L:W_ti 	23..kilx. ..lui...• 	(51:il3 

00z5,kilz acd...L..• Ji .33.! L}:,..e.X! ),,,Zi &Sit-A 3,31 	13L.N.x.i3 	(.55/S..),...X,41 ..., • 	)  
33L:i 33! 	 Lt5.4.4 .).yrai 

(,.A2A),..X.3,*;l1 k_.)0.xi.c. j..:, t..5',3  )...u3 

3`;6 	1̀ .4++1,, k=•)1 ? 	Ys3=..) 	&j.:.5* -= 	' Q5'-"r1 )04 	 -94A3 
it„ AO 	15.rimizade 76. 342,331 L.5...< uS)l.4:•-•4 zci*Sli tc‘XW 	z,..L, 

2) L.d.= odo 3.5). 	0......o x..:C.iii.Jei 	d..< oti )I•'-'! j.A 06  ,BLS 

US1 dyk) 	 1.÷:ild 	 Oyi.it di+) -1 Y 	 ejb'  013 cr.) 3)5 	cr4 ,NXeiLIPS 

Radd ulmutitir V, 562. 
3) Zai! Lsd.1,, 54.s d L. . . . . -5_5.  6.....,,. 	Letil..:::Jt J.;.= kkil.4 

Bd. LVIII. 	 36 
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nicht eine Abanderung des Sareatgesetzes, sondern nur dessen Ent-
wicklung, da, wie jedermann weifl, die Familie das Blutgeld einzelner 
Familienangehoriger 	kraft des 	Prinzipes 	der 	gegenseitigen Hilfe- 
leistung zahlen muf3te, wahrend infolge der veranSerten Verbaltnisse 
die gegenseitige Hilfeleistung nicht innerhalb des Rahmens der Familie, 
sondern 	in dem der einzelnen 1.'ruppenkorper,  , 	13ataillone 	u. s. w. 
zu suchen sei.1) 	Die Frauen und Kinder sind eben deshalb von 
der Verpflichtung des Beitrages zur Bezahlung des Blutgeldes be-
freit, weil diese als nicht leistungsfahig bei der Hilfeleistung nicht 
in Betracht kommen.2) 	Kommt aer jemand in der Konskriptions- 
liste nicht vor, dann kiinnen seine Verwandten, seine Stamme oder 
andere, mit denen er im gegenseitigen Verhaltnisse der Hilfeleistung 
stand, die Angehorigen sein, z. B. bei Handwerkern die Ziinfte, die 
Korporationen der Jager, der Fischer, der Geldwechsler, der Lobn-
fuhrwerker, das Kollegium der Schiller (Softas). 

Sehr 	ansehnlich 	ist 	die 	Zahl 	der 	Juristen , 	die 	behaupten, 
von zahlungspflichtigen Angehorigen konne nur 	bei 	den Arabern 
die Rede sein, well die Nichtaraber auf ihre Familienabstammung 
keine genagende Sorgfalt verwenden und auch einander keine Hilfe 
leisten, 	so daa unter solchen Umstanden auch die Abwalzung der 
rechtlichen Folgen einer strafbaren Handlung auf andere gegen die 
juridische Analogie verstoden wurde. 

Y.41.-..5‘,..=.1; 	 3..P! 	3...ii.‘..3 	23...t... 0..4 	y1 /4=1:544 	c6.,4‘..\.if 	L5..1.= 	(..).-45i 	(..5..bt'S 

LQL.,....?i' 	1..< 	.t.,4 	3..e../.= 	 LJJt ,,25,33 	f t,' 	 5K.t.„! (44, 	r., El ,- (.531..t.S 	(3..)  ci 	(4- 	i  

tr...? 	(.5...zai 	LA 	Ls Lk, 	L5
1..C- 	EL•••••! 	!t:XP 	Ltii 	r.N.,—.It 	x.,;.1= 	zkiit 	3_,....)  

	

'L4 	alit i; A;;:,...e.11 	 1.4.3t 	.t•IC 	1,-**1 	r.. 	(...1:,.' 	`-•-,"''.1 Al 3."'") 5 	c51.=  (.5"=:6  w s3.lt ii, 	,.V.i 	iii  -- JJ c j..v..) 	U. 	(.4 A.S.pt.„,;;;„.x4 	, 5,;.,4j.:4 	,t,..:35* Act..i_ 	c)1-1- 	)1.....:4:=14  

1%..5..4. 	d.,.A0,.J1,.? 	ii
)
,,,,Lit, 	5:0 	v.:.51_,.., 	&_03,..)...11 	if.......= 	z,..1.1t 	(.5.4:7_, 	_74.= 

..:c2i 	ejelrzficle, Aart)  multalca 11,.332. c),14tX.3 3.51) t 	c_51= K.A.).21-.) 	(.5  
1) 	x‘...i., 	,t‘i 	!). j.ii:i 	J-..) 	t_)•;•:Jf 	r'--(21 	3" 1̀-:" 	2‘;'-''' 	J•••33 	cy-:! 	(*-33 

yol-LxIt cil.S. 4,15 g).,./..;1! (3,Iiia-.3 	c) 	*s̀' tj-ild zc.5ie4:,c 	d 	u5.
=  

LAw‘wair 	LFLP 	,-1•A''. 	c.5-;:"" 	t'''g 	3 "̀ri7 q 	3•-lt? 	t'l-r61t4 ci •• • 	3  0 
0,..„,....,-.f. 	z,...j5 	Radd uhttubtar V, 562. 

	

..5
,,,L,Lxji 	(4.4,,. 	,3 

	

2) 	xil 1 	3,Ai 	3,-..41,it 	 sl....v..2.ii d Lei!, )4..c, 	Lt 	;.-^16 	 j....,.).*.i 	; 

I= 	L...3c 	3...a.10 	iii).At 	 j! ......._fil 	c))5_, 	 .,„0 	3,.-il L5 	• 	 L..s• 	_.5-3t 	••141 	3,ii-..! 	4,..;.= 
si.c..tit J.PI 	8ejchzacle II, 333. 
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Aus alldem 	ist zu 	ersehen , dad hinsichtlich der Frage der 
Feststellung der Angehorigen eine groBe Konfusion herrscht und 
dem 	urteilenden Richter ein 	weites Gebiet fiir Folgerungen frei- 
steht. 	Darin jedoch 	stimmen 	alle iiberein , 	dad ein Muslim fur 
einen Nichtmuslim nicht zu bezahlen hat und umgekehrt, denn hier 
kann von einer gegenseitigen Hilfeleistung keine Rede sein. 

Dariiber, 	ob Nichtmohammedaner fur einander zu bezahlen 
haben , teilen sich wieder die Meinungen. 	Einige behaupten , 	dad 
sie fur einander zu bezahlen haben, 	denn es wird gesagt, all die 
Unglaubigen eine Nation bilden, andere wieder treten fiir die An-
sicht ein, sie haben nicht fur einander zu bezahlen, denn dort, wo 
die 	gegenseitige 	Feindseligkeit 	so 	groB 	ist , 	wie 	z. 	B. 	zwischen 
Christen und Juden, kann ein auf der Vorschrift der gegenseitigen 
Hilfeleistung beruhendes Verfahren nicht rationell angewendet wer- 
den.1) 	DaB aber vorher in der Tiirkei tatsachlich die Praxis herrschte, 
dad man auch die Nichtmohammedaner fur einander zahlen lied, 
kann auch daraus gefolgert werden, 	dad 	in den zwischen dem 
tiirkischen Reiche und anderen Staaten geschlossenen Vertragen von 
europaischer Seite schon vor Zeiten ausbedungen wurde, dad die in 
der Tiirkei lebenden auslandischen Untertanen nur far ihre eigenen 
Taten zur Verantwortung gezogen wiirden.2) 

Die Zahlungspflichtigen haben 	das Blutgeld innerhalb 	dreier 
Jahre zu bezahlen. 	DasBemessen auf die Angehtirigen des Titters 
hat in der Weise zu erfolgen, dal auf je eine Person nicht mehr 
als drei oder hochstens vier Dirhem entfallen, also jahrlich ein oder 
hdchstens 11/3  Dirhem. 	Erweist sich ein Stamm als zu klein, so 
dad je eine Person mehr als diesen Maximalbetrag zu zahlen hate, 
dann mud auch der nachste Stamm herangezogen werden u. s. w. 
Erst kommen die Brilder, dann deren Sane, dann die Onkel, dann 
deren Sane. 

Nach der Ansicht einiger konnen der Vater, der GroBvater, 
Solin, der Enkel des Taters nicht als zahlungspflichtige Angehorige 
betrachtet werden. 	Auch die Eheleute sind vom Gesichtspunkte 
dieser Zahlung nicht gegenseitige Angehilirige.3) 

i) 	W..,Lo 	 '25:14 	Litlx.i 	d, 	 j•-:(i.z4 ji)...JI 	ci 	 jiLK..1! 	cm _SK.J! 
1ji4S ii5P1.1b 	ii3k.X.P.3! 	 ii,),..t, L.5.),,A 	to .e.);..;c111 	us.? 	0.KS r.,.3 	01 

Sejchzitde II, 333. 
2) So 	lesen 	wir z. B. in 	einem 	vom Sultan Sulejman IL bestttigten 

iilteren Vertrage: „et aulcun ne doyve rendre compto seullement de soy-mesme 
et non d'autres mesa:antes personnes de sa nation." 	Le regime des capitu- 
lations, par un ancien diplomats. 	Paris 1898, pag. 51. 

3) cy.tii..),..A 	34i3 	KkiLlti! 	‘.3 	0,.1.-i..X.,! 	‘.S 	41.'4.46 	j..SUO 	st..13  

..,..'?UCStil.= u.,..,:,....0 0....! uve43 	Radd ulmubtitr V, 564. 	gejcImAde II, 332. 
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Geschieht die Bemessung nach Truppenkbrpern, dann bestimmt 
der Furst welches der nachste Truppenkorper ist. 

Die Angehorigen haben fur die vorsatzlich begangene strafbare 
Handlung 	des 'raters 	kein Blutgeld 	zu 	bezahlen, 	ferner fur eine 
solche Handlung, welche nicht durch Zeugenaussagen bewiesen wurde, 
sondern 	welche 	der Angeklagte 	einfach 	gestanden 	oder beziiglich 
welcher er sich verglichen bat, oder schlieBlich fur eine Handlung, 
deren Betrag weniger als 	1/20  des Blutgeldes , 	d. i. 500 Dirhem, 
ausmacht. 	Nach der Ansicht einiger haben die Angehorigen such 
die auf einer 	richterlicben 	Schatzung 	beruhenden 	Zahlungen 	zu 
leisten, wenn die Entschadigung mehr 	wie 	500 Dirhem betrugt. 
Fur die strafbaren Handlungen, welche im Ausland begangen wurden, 
Unnen die Angehorigen ebenfalls nicht zur Verantwortung gezogen 
werden.1) 

Hat der Titter keine Angehorigen, dann hat das Arar das Blot-
geld zu bezahlen, nach der Ansicht mehrerer jedoch nur in dem 
Falle , wenn der Tater ein Muslim ist. 	Das Arar ist namlich das 
gemeinsame Vermogen der Muslime und die Gemeinsamkeit hat die 
Pflicht, dem einzelnen in seinem Ungluck zu helfen, 	wie such die 
Hinterlassenschaft nach dem Tode einer solchen Person dem Arar 
zufallt. 	Jedoch , 	sagen 	die 	mohammedanischen 	Schriftsteller mit 
Resignation, ist das Arar an vielen Stellen in einem so ungeregelten 
Zustand, 	dali 	es 	nicht 	fithig ist, 	die unter diesem Titel dasselbe 
belastenden Blutgelder zu bezahlen. 	In solchen Fallen bleibt nichts 
anderes ubrig, als das Blutgeld aus dem Vermogen des Taters ein- 
zutreiben , 	damit nicht das BlutvergieBen straflos bleibe und ganz 
freigegeben werde. 

XIV. 

C) Die unbestimreten Strafen (ta`zir). 

Eine unbestimmte Strafe ist demjenigen aufzuerlegen, der eine 
Gott nicht gefiillige Sache 	tut und dessen Handlung nicht unter 
die mit bestimmten Strafen 	verbundenen strafbaren Handlungen 
gehort. 

Die unbestimmte Strafe , welche wir such kurz Zuchtigung 
nennen konnen

'
ist zum ilberwiegenden, Teil ein menschliches Recht, 

obwohl sie auch ein gottliches Recht enthalt, und deshalb ist man 
der Ansicht, dal3 die verletzte Partei ihre der strafbaren Handlung 
entspringenden Rechte erlassen und dem Titter verzeihen kann, was 

1) 	C.77!_y-L;:, 	xe:i. 	KAAII 	.:.,*ii4 	g.i.it__= 	z,...! 	,.)...-_,-.4 	,,..1 	!,',3 

214 	ii 	alibri 	2,c,:,.al..A0 	tk.x....! 	3,;,:s 	L., .g., 	1,..) 	k 	, .,.......L...,4 	Radd al- 
i 	) 	L" 	`-'•• 

mubtar V, 566. 
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aber nicht unbedingt die Befreiung des Angeklagten von der Strafe 
nach sich zieht. 

Die Zuchtigung unterscheidet sich nach der mohammedanischen 
Theorie von den zu den gottlichen Rechten gehorenden bestimmten 
Strafen darin, daB bei den letzterwahnten das Gesetz das Mall der 
Strafe 	genau feststellt , wahrend es von der Ansicht des Ffirsten, 
beziehungsweise des Richters abhangt, in welchem MaBe die Zuchtigung 
bemessen werden soil, ferner darin, daB die erwahnten bestimmten 
Strafen unterbleiben , 	wenn der Angeklagte sich damit verteidigt, 
er babe die straf bare Handlung unter der Wirkung eines Zweifels 
begangen, wahrend die Zuchtigung ohne Riicksicht auf eine derartige 
Verteidigung anzuwenden ist. 	Kindern kann keine bestimmte Strafe 
auferlegt werden,wohl aber eine Zuchtigung, 	denn diese hat zu- 
gleich auch die Aufgabe der Besserung. 	Kraft der Eigenschaft, 
daB die Zuchtigung die Lauterung und Besserung des Schuldigen 
bezweckt, nennen einige die Zuchtigung, wenn sie gegenitber den 
Nichtmuslims angewendet wird, gar nicht „tdzir“, sondern einfach 
„‘uleilbe, in welch letzterwahntem Ausdruck der Begriff der Lauterung 
fehlt.1) 	Dies andert jedoch an dem Wesen der Sache nichts. 	Die 
Zitchtigung weicht von der bestimmten Strafe auch darin ab , daB 
die letzterwahnte nur von dem Fiirsten und von dem Richter an-
gewendet werden kann, wahrend die erstgenannte der Vater,  , der 
Gatte, der Herr des Titters oder wer immer sonst anwenden kann, 
der das Begehen einer Ungesetzlichkeit anders nicht zu verhindern 
vermag , wie auch darin, daB bei der gottlichen Strafe der An- 
geklagte 	das Recht 	hat, sein Gestitndnis zurfickzuziehen , 	bei der 
Zuchtigung aber nicht, und endlich darin, daB die auf die Verjahrung 
der 	strafbaren Handlung bezitglichen 	Vorschriften bei der erst- 
erwahnten zu berucksichtigen sind, bei der letztgenannten aber nicht. 

Von dem Vergeltungsrecht unterscheidet sich die Zuchtigung 
hauptsachlich darin, dal jenes ein ausschlieBlich menschliches Recht ist. 

In theoretischer Beziehung steht die Ziichtigung jenen Strafen 
nahe, welche der Furst in administrativem Wege (sficise) bemessen 
kann.2) 	Dementsprechend sind die Reformatoren in der Turkel 
von der Zitchtigung ausgegangen und sie werden wahrscheinlich auch 
in Zukunft nur Bann ihre Aufgabe mit Erfolg losen konnen, wenn 
sie diese zur Grundlage nehmen ,8) da bei den bestimmten Strafen, 
selbst in der Form eines kodificierten Gesetzes, so wie dies 'Omer 

1) 	xi 	Y.4.,k= 	 L.X...tt eiN 	 ts+,.y _5,5s.:4:113 	L5ALkic 	(.5.6. 	CjIH 

3....+6.i.iii 	E J.::« 5..5..a.Z3 	Radd ulmulAar III, 245. 

2) J — 	k'J 	uti,i5iia 	.y iatii313 	x....4....1t 	t yct...13 	1 /41......Li c) 
j..:,:Sit L51..m 1.4.01.N.74 	Radd ulmubtlir III, 204. 

3) Vgl. Omar Bey Loutfy, De Faction pdnale en droit musulman. 	Paris 
1897, p. 6. 
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Hilmi versucht hat kaum mehr als etwa eine modernere Einteilung, 
und Verminderung der bestehenden Widersprache im Stoffe , er-
reichbar ist. 

Bei dem Verfahren, betreffend die Bemessung der Ziichtigung, 
ist der Richter nicht an so viele Formlichkeiten gebunden, wie bei 
den frilher behandelten Strafen und er kann als Beweis nicht nur 
den Eid, die auf Harensagen beruhenden Aussagen der Zeugen, die 
Zeugenschaft eines Mannes und zweier Frauen annehmen , sondern 
auch 	die Aussage eines einzelnen , 	wenn dieser ein unbescholtener 
wahrer, aufrichtiger Mann ist. 	Anfangs war man der Ansicht, der 
Richter konne jemanden auch auf Grund seiner eigenen Kenntnis 
verurteilen. 	Die 	spatere 	Theorie 	hat jedoch 	gegen 	diese Lehre 
Stellung genommen, welche der richterlichen Willkiir Tiir und Tor 
offnen kann, 	und heute gilt die Vorschrift, 	daB der Richter ohne 
Berufung auf andere Beweise ausschlielllich auf Grund seiner eigenen 
Kenntnis niemand verurteilen kann. 

Sowie 	die als Zachtigung angewendeten 	Strafen die groBte 
Verschiedenheit aufweisen , 	ebenso 	konnen auch 	die 	Handlungen, 
welche eine Zachtigung zur Folge haben , 	die verschiedenartigsten 
sein. 	Betrachten wir vorerst die Strafen. 

Der Richter braucht dein Schuldigen, der eine eine Ziichtigung 
nach sich ziehende strafbare Handlung begangen hat, nicht un-
bedingt eine formliche Strafe aufzuerlegen, wenn der Zweck der Strafe 
auch 	sonst 	erreichbar ist. 	Behufs Erleichterung 	des Verfahrens 
klassifizieren 	die 	Rechtsgelehrten 	die Menschen je 	nach ibrer so- 
zialen Stellung und nach der dieser entsprechenden Empfindlichkeit 
in Klassen. 	In die erste Klasse warden die Gelehrten und Nota- 
bilitaten gehoren , 	in die 	zweite die vornehmen und angesehenen 
Kaufleute, in die dritte diejenigen, welche eine mittelmaBige Stellung 
einnehmen, und in die vierte das iibrige Volk. 	Wird nun gegen 
jemand 	eine 	Klage 	erhoben, 	infolge deren eine 	Ziichtigung 	zu 
bemessen ware, dann gentigt es bei den zur ersten Klasse gehorenden 
Angeklagten , wenn der Richter einfach erwahnt, 	es sei ihm zur 
Kenntnis gekommen, der Angeklagte babe dies oder jenes getan. 
Die Ziichtigung eines Angeklagten aus der zweiten Klasse ist aber 
ilberdies schen die Stelligmachung vor dem Richter; in der dritten 
Klasse besteht die Strafe darin, daB der Angeklagte vor den Richter 
gefiihrt und eingesperrt wird, wahrend bei den ubrigen die Strafe 
in Haft und in korperlicher Ziichtigung besteht. 	Die Rechtsphilo- 
sophen warnen aber dringend davor, dal-3 der Richter sich bei der 
Urteilsschopfung ausschlielllich durch den Reichtum und die hervor-
ragende gesellschaftliche Stellung des Angeklagten leiten lasse. Denn 
nicht diese Aullerlichkeiten sind es, wegen welcher die Abweichung 
einer Person vom richtigen Wege auf eine mildere Beurteilung 
Anspruch machen kann, sondern den inneren Wert des Menschen 
'bildet seine Ehre, die Kriterien der Ehre aber sind — wie der 
Schiller Aba. Hanifa's, Muhammad, sagt — die Religiasitiit und das 
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anstandige Leben.1) 	Wer daher wiederholt etwas einer Zuchtigung 
unterliegendes looses begeht, der verdient keine Schonung, wahrend 
man andererseits auch mit einem einer anderen Klasse angehorenden 
Menschen mild umgehen muB, wenn seine Ehrlichkeit und seine 
bona fides bekannt ist. 

Der Richter kann 	die Zuchtigung je nach der individuellen 
Qualifikation des Angeklagten mit einer Handlung verbinden, welche 
fur den Angeklagten erniedrigend ist, wie z. B. mit einem strengen 
Buick, 	mit einer Bilge, mit Ohrenziehen, 	mit einer Ohrfeige, mit 
bffentlicher Verktindigung oder er kann all dies auch als Zuchtigung 
anwenden. 

Die korperliche Zuchtigung kann aus nicht weniger als drei und 
aus nicht mehr als 39 Peitschenhieben nach, anderen aus 79 Peitschen- 
hieben bestehen. 	Aus weniger deshalb nicht, weil die Anwendung 
der Zuchtigung in so geringem Ma& nicht von Wirkung sein kann. 
Mehr aber kann deshalb nicht bemessen 	werden, 	weil sonst die 
Zuchtigung  die niedrigste Stufe der zu den gottlichen Rechten ge-
horeneen Strafen erreichen wfirde, welche bei den Sklaven aus 40, 
bez. bei Freien aus 	80 Peitschenhieben besteht. 	Wenn aber der 
Richter sieht, der Zweck der Strafe kann auch mit einem einzigen 
Peitschenhiebe erreicht werden , 	dann 	kann er sich auch 	damit 
begniigen. 

Fur die einzelnen strafbaren Handlungen sind keine Minimal-
strafen festgesetzt, weil die Wirkung  der Strafe je nach der Natur 
der Strafe verschieden ist. 	Findet der Richter, daR der Schuldige 
ohne voile Strafe sich nicht bessert , so hat er diese anzuwenden, 
denn diese ist dann das Minimum.2) 

Der Korper des Verurteilten braucht mit der Peitsche nicht an 
verschiedenen Stellen getroffen zu werden, wie dies bei den aus gat- 
lichen Rechten fliel3enden Strafen vorgeschrieben ist. 	Doch miissen 
die Schlage 	starker sein, 	weil sie weniger sind. 	Am starksten 
sind namlich die Schlage bei der Zuchtigung, dann werden sie 
stufenweise milder bei der Unzucht , beim Trinken und schliefIlich 
bei der Verleumdung. 	Bei der Verleumdung sind sie deshalb am 
schwachsten, weil 	es nicht unmoglich ist, 4:1.a3 der wegen Ver- 
leumdung verurteilte 	die Wahrheit gesagt hat, nur dali er seine 
Behauptung nicht erweisen kann.8) 

1) 	cafra-16 0.,?,.).3! 	,, 	(50..;,..= gs35113 isil.sc.:i 24.1.4 l4.4...?) 	..X+? 3L-14 
Radd ulmutttar III, 258. 

2) ai;di .}.,.., 	u.,•*B..s.3 	.4.,,,,....3 	e.yA 	 ,l 	,...?.j.i.4 	tt.3c 	L5t)  j.1«, 

t......,-?-15...3 	L j...i! 	Radd all:1=1)th III, 245. 

3) ,..X.... 	Liu?, 	t—.0 6 •1 	L.11.)•= Liti.-- 	(LX.:;',1 &V.:2_0 
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Eine 	andere Art der Zuchtigung des Schuldigen , die auch 
dazu dient, ihn fur die Gesellschaft unschadlich zu machen, ist die 
Verbannung. 	Die Verletzung 	des Schuldigen 	in 	einen 	anderen 
sozialen Kreis wird von den r'Velkern des Islam schon seit langem 
geubt and auch schon im Koran ist von dieser Strafe die Rede. 
Viele Exegeten behaupten jedoch, 	daf3 unter Verbannung haupt- 
sachlich Haft zu verstehen sei, denn man kann ja den Schuldigen, 
so sagen sie, nicht von der ganzen Erde verbannen; schickt man 
ihn aber an einen anderen Ort, so ist dies eine Verletzung fur die 
Bevolkerung des betreffenden Ortes; die wahre Verbannung kann 
daher nur Haft sein. 	Dartiber wie lange die Verbannung dauern 
solle, gehen die Ansichten auseinander. 

Die Strafe der Haft mutate nach der mohammedanischen Theorie 
so lange dauern, bis der Schuldige seine Siinde bereut, beziehungs- 
weise , 	da diese innere Handlung nicht festgestellt werden kann, 
bis an ihm Zeichen der Reue wahrnehmbar sind. 	Einige nehmen 
die Dauer der Haft mit sechs Monaten an, andere aber halten die 
Bestimmung der Zeitdauer nicht fur richtig, weil der eine Schuldige 
rascher in sich geht, als der andere. 

Der Verurteilte kann auch in seiner eigenen AVohnung ein-
gesperrt werden, dann miissen jedoch Verfugungen getroffen werden, 
data der zur Haft verurteilte nicht ausgehen konne. 

Abit Jusuf lehrte, dem Schuldigen diirfe als Ziichtigung auch 
eine Vermiligensstrafe auferlegt werden.1) 	Diese Lebre gefiel jedoch 
nicht, weil man glaubte, daf3 sie leicht zur Tyrannei fiihren konnte. 
Mach den spateren Kriminalisten sind die Vermogensstrafen so zu 
verstehen, daf3 dem Verurteilten ein Teil seines Vermogens fiir eine 
bestimmte festgesetzte Zeit weggenommen werde, urn den Betreffenden 
von den loosen Handlungen abzuschrecken, daf3 dann aber das weg-
genommene Vermogen seinem Eigenttimer zuriickgestellt werden 
inuf3. 	Man muB daher — sagen diese — nicht so vorgehen, wie 
dies die Tyrannen sick vorgestellt haben, daf3 das konfiszierte Ver-
mogen dem Richter oder dem Arar anheimfallt, denn kein Muslim 
hat das Hecht, das Vernii5gen eines anderen ohne gesetzlichen Grund 
wegzuxiehnien; bier aber liegt dazu kein gesetzlicher Grund vor. 

Ini. Falk kartnackiger Boswilligkeit kann der Schuldige aus 
seinem Hause entfernt werden, ja man kann sogar das Haus als 
Stindenpfuhl niederreifien. 

In begriindeten Mien kann dem Schuldigen sogar die Todes- 

g 	.:. 4k.:.., % o  .'" t  (-"! 	°.,V)% 	(-57??. .•::/) 	 .4.33 	L.).".1-14L4 

L.:taiii 1 (34...X...0 314.X..1.4 	Radd ulmubtar III, 251. 

I) j...I..) 	- 11 	L.§..".4 	Z,..11 	3Li olS4 	5.4y.xii .5_,..: 	L54! 	 ..=, t\ 	Lt 
..5,5. 3 r.4-Zit LA?, L40,x-L., 31.11 	Radd ulnuitittlr III, 246. 
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strafe als Ziichtigung auferlegt werden 1), man kann ferner jemanden 
zur Zuchtigung und zu einer gottlichen Strafe verurteilen, in welchem 
Falle die Zuchtigung der gottlichen Strafe vorangeht. 

Die strafbaren Handlungen, welche mit Zuchtigung zu be-
strafen sind, ktinnen nicht aufgezahlt werden 2), was nur logisch 
erscheint , 	wenn 	wir die Definition der Zuchtigung in Betracht 
ziehen, nach welcher alle die Handlungen, welche gegen die Ott-
liche Ordnung gerichtet sind und nicht mit einer anderen Strafe 
verfolgt werden konnen, eine Zuchtigung zur Folge haben. 

Wir haben gesehen, da13 die Strafe der Verleumdung zu den 
gottlichen Rechten gehiirt, wenn jemand einen Mohammedaner der 
Unzucht anklagt und 	seine Anklage nicht zu beweisen vermag. 
Eine Zuchtigung aber gebithrt daffir, wenn jemand einen Sklaven 
oder Nichtmohammedaner der Unzucht zeiht, und ebenso ist gegen-
tiber dem Verleumder eine Zuchtigung anzuwenden,ohne Riicksicht 
darauf, ob der Verletzende oder der Verletzte ein Muslin] ist oder 
nicht, wenn die Verleumdung nicht in der Anklage der Unzucht, 
sondern durch einen anderen beleidigenden Ausdruck geschah. 

Dartiber,  , was als ehrenbeleidigender Ausdruck zu betrachten 
ist, sind 	die Meinungen , 	ebenso wie 	bei uns, sehr abweichend. 
Einige glauben, daI3 z. B. wegen solcher Ausdrticke, wie : du Schwein, 
Ochs, Esel, Hund, niemand bestraft werden konne, weil diese Be- 
hauptungen 	offenkundige Liigen sind. 	Nach anderen aber mut3 
derjenige, der jemand anderem derartiges ins Gesicht sagt, dennoch 
bestraft werden , weil es zweifellos ist , dat3 der Tater mit diesen 
Worten nicht den wirklichen Sinn derselben anwenden , sondern 
den Betreffenden beleidigen wollte. 

Solche Beleidigungen jedoch , von welchen diejenigen , die sie 
Koren, nicht wissen konnen , ob sie wahr sind oder nicht, ziehen 
selbst 	dann 	eine 	Strafe 	nach 	sich , 	wenn sie 	wahr 	sind, 	aus- 

	

I) Radd ulmuhttur III, 247. 	Die Behauptung Van den Bergs, dal njamais 
la peine capitals ne saurait etre prononcee a titre de correction Les reforme,s 
legislatives en 	Turquie 	(Revue 	de droit intern. et legisl. comp. XXVIII, 
pag. 427), diirfte daher auf einem Irrtum beruhen. 

2) ,....,1Ii (3.,-,..... 	'..33  ,..),....:i 	tf)t....0 ,....= i.11,..\.3i 1,lill vi (.1=6 
,,:::,.i. = 	L.)..3 	3:l4 	L.p.,:;.4....? 	rt..<4 	1...p 	L..t7s-, 	la.:La:o 	4.1 	 3,3%. 	oc ki 	; 	.3- 	 .   

Y..!........a 	Li,kiiii 	0..7...........?"A 	L.Sjii 	i 	L!.......i 0,.0...%<\11 5*/ 	 L.531 	 0....2.-s11  
L,........,„! 	3,4 	1.44>. 0 	..fol..6..1 	,..)•.- 	,.....,...?).,! 	r....4! 5iLKI6 	t),..pt.L.< • ) 
,-&-?-_, 	1--iil 	jlt.= 	Lb-JI 	0442.--5\11 	.z,...;......i., 	i',...,..L..tal! 	K.cl,.......:•, 	5.,..0 

346 	x••••••3 	 '-r-‘?, 	J 	L33.4 ‘.).- 5)1.*:4 -1 	L.53C 	ciLi 	1.1 	 !j-11-Xlt 
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genommen 	wenn 	das, 	was 	die 	verletzende 	Partei 	sagte, 	offen- 
kundig 	ist. 	Sagte z. B. jemand 	einem andern: 	„Du fiihrst ein 
gottloses, schlechtes Leben, du Dieb, Trunkenbold, Wucherer" u. s. w., 
so 	ist 	hierfiir 	die verletzende Partei zu bestrafen und kann seine 
Verteidigung , er konne seine Behauptung beweisen , nicht beraek- 
sichtigt werden. 	Der Angeklagte 	kann 	der 	Strafe nur in dem 
Falle entgeben, wenn seine Behauptungen offenkundig sind. 	Im 
Falle der auf Unzucht beztiglichen Anklage jedoch ist der Beweis 
zulassig. 

Klagt jemand einen andern an, ihm einen Gegenstand gestoblen 
zu haben, und beweist sich seine Anklage nicht als water, so kann 
hierfur der Anklager nicht bestraft werden, denn seine Absicht ist 
nicht, einen andern zu verletzen , 	sondern sein Vermogen zurtick- 
zuerlangen.1) 

Dad die verletzenden Ausdriicke dem Betreffenden ins Gesicht 
gesagt werden miissen, haben wir schon bei der Verleumdung ge- 
sehen. 	Denn hinter dem Riicken des Verletzten gesprochene Be- 
leidigungen sind nur als Klatschereien zu betrachten und bilden 
keine straf bare Handlung. 

Der Moslim begeht eine strafbare Handlung, wenn er dem 
Christen oder Juden sagt: „Du Unglaubiger (lcdfir, Gjaur)". 	Wagt 
ein Muhammedaner den Propheten zu bescbimpfen, so ist er dafiir 
zu Viten, beschimpft er aber Gott, so gebiihrt ihm hierfUr nicht die 
Todesstrafe, denn der Prophet ist als Mensch nicht frei von Fehlern 
und daher der Beschimpfung unterworfen, wahrend Gott aber alle 
Beleidigungen erhaben ist. 	Der nicht moslimische Burger kann 
deswegen, 	weil er den Propheten des Islams beleidigt, nicht die 
Rechte verlieren, welche dem mit seinem Volke bestehenden Tribut-
verhidtnisse entspringen.2) 

Wir haben oben gesehen , da8 wegen Totschlages nur gegen- 
fiber dem Tater das Vergeltungsrecht geiibt werden 	kann , 	be- 
ziehungsweise dad nur denjenigen das Blutgeld belastet , 	der tat- 
sachlich unmittelbar die Handlungen hegangen hat, 	welche den 
Tod eines anderen verursachen. 	Dies bedeutet nicht, dad derjenige 
Schuldige, den die europaische Straftheorie den intellektuellen Ur-
heber nennt, und diejenigen, welche bei der strafbaren Handlung 
hilfreich Hand geboten, z. B. beim Totschlag die Hande, Fri& des 
Opfers 	gehalten haben, 	straflos bleiben , sondern da13 diesen nur 

1) c5,)..,.-i;i4 ,g,<*t*,-CO•A !;q5 CyY N &A+ t! 0= 
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unbestimmte Strafen auferlegt werden konnen. 	Ebenso verhalt sich 
die Sache heim Versuche des Deliktes des Totschlages, welcher als 
eine Einschiichterung der Burger aufgefaat wird und daher nur 
als eine Gott nicht gefallige Handlung aufzufassen ist. 	Wer einen 
anderen vergiftet, erwurgt, ist in derselben Weise strafbar. 

Auch sahen wir, daB der Dieb nur dann zu einer zu den gat-
lichen Rechten gehorenden Strafe verurteilt werden kann, wenn 
der gestohlene Gegenstand die Wertgrenze erreicht hat und behatet 
war. 	Fehlen beim Diebstahl diese Bedingungen, dann kann dem 
Titter nur eine unbestimmte Strafe auferlegt werden. 

Wer dem mit dem Sari`atrecht tibereinstimmenden Gebote des 
Fursten nicht gehorcht1); wer vor dem Richter trotz der Vorladung 
nicht erscheint; wer einen falschen Zeugeneid ablegt; wer die vor- 
geschriebenen Gebete 	vorsatzlich und aus Bequemlichkeit vernach- 
lassigt; ein Mann, der einer Frau Gewalt antut; derjenige, der 
seine Frau ohne gesetzlichen Grund, oder, wenn er Ursache dazu 
hat, zu stark schlagt, 	z. B. ihr einen Knochen bricht , 	die Haut 
aufreiBt oder durch Schlage am Korper sichtbare Flecken hervor-
ruft; ebenso der Vater, der seinen Sohn, und der Herr, der seinen 
Sklaven mehr als notig schlagt: alle diese sind mit Zachtigung zu 
belegen. 

Wenn derjenige, dem gegenuber die Zachtigung gesetzlich an-
gewendet wird, infolgedavon zufallig stirbt, so kann hierfiir niemand 
zur Verantwortung gezogen werden. 	Diese Vorschrift bezieht sich 
nicht nur auf den Richter, sondern such auf jeden andern, dein 
das Recht der Ziichtigung zusteht, also 	auch auf den einzelnen 
Menschen, der einen andern im Begehen einer ungesetzlichen Hand-
lung behindern will und dabei eine Zachtigung anwendet. 

XV. 

Ich habe mich mit dem Sari`atstrafrecht etwas langer befaBt, 
weil bisher daraber, wie dieser Teil der mohammedanischen Rechts-
wissenschaft in der Turkei zur Anwendung gelangt, wenig geschrieben 
worden ist und such die wissenschaftlichen Werke, welche das Straf-
recht der einzelnen europaischen und nichteuropaischen Staaten be-
handeln , oft uberhaupt nicht, oft aber nur sehr mangelhaft und 
irrtiimlich des islamitischen 	Strafrechtes 	gedenken, so 	dab 	man 
leicht 	glauben 	konnte, 	daB 	die . Strafrechtswissenschaft 	bei 	den 
mohammedanischen Volkern rich in einem ganz unentwickelten Zu- 
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stande befindet, wahrend schon aus deco Gesagten hervorgeht, daG 
die Rechtsgelehrten des Islam sich 	mit den Pragen , 	die 	mit der 
strafbaren Handlung und mit deren Polgen verbunden sind, schen 
sehr lange und auch heutzutage sehr eingehend beschaftigen. 	Ich 
hielt 	es ferner auch aus dem Grunde far notwendig, 	das ;:.iari•at- 
strafrecht eingehender zu erlirtern, um denjenigen, welehe den Ein-
flua der TiArken auf das rechtliche Leben der unter ihre Herrschaft 
gelangten einzelnen christlichen Lander eventuell studieren, Gelegen-
heit zu geben, ohne sonderliche Mahe einen tunlichst orientierenden 
Einblick in das von den moslimischen Rechtsgelehrten aufgestellte 
System des mohammedanischen Strafrechts zu erhalten, und schliell-
lich, weil in dem Sarfatrechte die Grenzen bezeichnet sind, inner-
halb deren die Miiglichkeit einer rationellen Reform des tarkischen 
Strafrechtes zu suchen ist. 

Das 	arl'atrecht ist seit vielen Jahrhunderten auch das nationale 
Becht der Tiirken. 	Es ware vergebliche Mahe, darilber zu disku- 
tieren , 	ob das mohammedanisehe Strafrecht dem heutigen Stande 
der europaischen Straftheorie entspricht, denn daraber konnte man 
sehr leicht ins klare kommen. 	Die Tatsache, 	doll 	der Islam sein 
eigenes 	Strafrecht, 	welches 	er 	als Zusammenfassung 	unabander- 
licher gottlicher Gesetze 	betrachtet, 	ob 	es nun 	der europaischen 
Auffassung entspricht oder nicht, auch heute aufrecht erhalt und 
auch in der Zukunft in irgend einer Weise aufrecht erhalten will, 
mug einfach zur Kenntnis genommen werden. 	Daf3 das Saritatrecht 
mangelhaft ist, weil es nur den Anforderungen eines einfachen staat- 
lichen und gesellschaftlichen Lebens angepaat 	ist und weil eine 
bestimmte Strafe nur fur einige der strafbaren Handlungen be-
messen wird, wahrend die Ahndung der iibricren Delikte der — oft 
willkiirlichen ,— Ansicht 	des Richters 	ilberfassen ist, 	das 	wissen 
die Tiirken schon sehr lange und die tiirkiscben Sultane 	waren 
schon frillier bestrebt, gemal3 ihren auf den Sari'atgesetzen beruhen-
den Rechten hinsiehtlich der Anwendung der unbestimmten Strafen 
Weisungen zu erteilen, denen sich der Richter als 	burgerlichen 
Strafvorschriften anzupassen 'mite. 

Im turkischen Reiche wird das gareatrecht seit undenklichen 
Zeiten angewendet. 	Der erste tarkische Sultan Osman hat in samt- 
lichen alien gelehrte Richter angestellt und auch in jeder spater 
okkupierten Provinz sofort Kadls ernarint 	Die IMis hielten sich 
bei ihrer Rechtssprechung natarlich an das 	ati`atrecht. 

Das Sarl'atrecht sichert wobl die richterliche Unabhangigkeit, 
trotzdem war es schwer, die Gorichte vor den tbergriffen der 
Militargewalt zu bewahren. 	Die tarkischen Geschichtsschreiber ver- 
zeichnen, da13 die Richter zur Zeit Osnians binsichtlich der Er-
ledigung der Prozellangelegenheiten keine voile Unabbangigkeit ge-
nossen, ja schon seit der Herrschaft des Sultans Orchan haben die 
Sultane verschiedene Verfilgungen getroffen, urn 	die Richter der 
Einmengung der militarischen Organe zu entziehen. 
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Noch nach dem unter Abdul Medschid 1256 AH. (beginnt am 
5. Marz 1840) geschaffenen Gesetze wurde in der Tiirkei die offent- 
Eche Gewalt durch folgende dreierlei Beamte ausgeiibt: durch die 
Richter, durch die militarischen Oberkommandanten (Emire, Mugire) 
und durch die Finanzbeamten. 	Schon in dem 1276 AH. (beginnt 
am 6. November 1850) eingefuhrten Gesetze, an welchem der euro-
paische EinfluB stark wahrnehmbar ist, scheiden die militarischen 
Kommandanten aus dieser Einteilung aus und im,6. Paragraph des 
dritten Abschnittes steht , dal die Verwaltung des Landes durch 
die Richter, die administrativen und die Finanzbeamten erfolgt. 

Die Strafgewalt kam bis in die jangste Zeit den Richtern und 
den Militarbehorden zu, in der Regel so, daB die 4adis das Urteil 
schopften , 	die Soldaten aber als Klager und als Vollstrecker des 
erhaltenen Urteils figurierten , 	obwohl andererseits bei dem streng 
genommenen Sadatverfahren auch die Vollstreckung des Urteils 
dem ItIcli zukam. 

Die Richter hielten sich an das gadatrecht, wahrend die Sol-
daten sich an den Rechtsbrauch (‘urf), an die hoheren Verordnungen 
.9der an ihre eigene bessere Einsicht hielten. 	Den Anhangern der 
Sadatgerichtsbarkeit , 	insbesondere 	den ladis , 	sagte es nicht -zu, 
daB such Personen auf Strafangelegenheiten EinfluB nehmen konnten, 
welche in den gottlichen Gesetzen nicht bewandert sind. 	Denn es 
versteht sich von selbst, daB die Soldaten infolge der Natur ihrer , 
Beschaftigung nicht in die feinen Unterscheidungen des Sadatrechtes 
eindringen konnten, wodurch der Willkar ein weites Feld geoffnet 
wurde , und die Juristen fanden , daB die durch Gott geschaffene 
Rechtsordnung eben durch die gestort werde, deren Beruf es ware, 
mitzuwirken , 	dali 	sie unverletzt aufrecht erhalten werde. 	Doch 
war es eben mit Riicksicht auf das Saricatrecht nicht moglich, ihnen 
die Strafgewalt vollkommen zu verschlieBen, denn, wie wir sahen, lehrt 
das gadatrecht selbst, daB die strafbare Handlung in den Fallen, 
wo der Schuldige 	auf Grund des Sarfatrechtes nicht verurteilt 
werden kann, administrativ verfolgt werden konne, nur daB dazu, 
daB jemandem eine administrative Strafe auferlegt werden konne, 
vorschriftsgemaB 	das Urteil 	des K kit notwendig war. 	Hieraus 
konnten vielerlei Kollisionen entstehen, und noch Abdul Medschid 
legt es in seinem Strafgesetz den verschiedenen BehOrden ans Herz, 
in ihrer ein gemeinsames Zusammenwirken erheischenden Tatigkeit 
sich durch den Geist des Gesetzes, der Nachstenliebe und der Ver-
sohnlichkeit leiten zu lassen ; die einzelnen Wirkungskreise nicht zu 
iiberschreiten, sondern sich vielmehr gegenseitig zu unterstiitzen. 

Die Stellung des Kadfasker wurde von Murad I. zu dem Zwecke 
systematisiert, daB das Land einen Oberbeamten habe, der einerseits 
die Gerichte kontrolliere, andererseits aber auch bei dem Heer die 
Herrschaft des Gesetzes sichere. 	Sultan Mehmed II. hat 882 All. 
(1477 n. Chr.) zwei IWI'askerstellen geschaffen, die eine fur Ana-
tolien, die andere fiir Rumelien. 
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Ich 	glaube 	nicht, 	dull 	eine 	detaillierte Schildernzig der Ge- 
schichte 	des 	tiirkischen Strafrechtes in den Rahmen dieser Studie 
gehort, und bemerke daher nur, 	dat3 dem Bestreben der Sultane, 
ffir 	die 	strafbaren Handlungen 	und Strafi.n, 	beziiglich 	deren 	sie 
des Aari`atstrafrecht als mangelhaft und (lessen einzelne Verfiigungen 
als 	strittig betrachteten, 	oder beziiglich 	deren 	fur 	die 	OttRend- 
machuna der individuellen 	Meinung 	des 	Richters 	ein 	zu 	weites 
Feld sick bot, fiinf Strafgesetze entsprangen. 	Wenigstens erwahnen 
die tiirkischen Schriftsteller mit dem auch heute geltenden zusammen 
Rini' solche Strafgesetze. 	Das 	erste ist das des Sultans Sulejtnan, 
das zweite das Mehmed's IV., die ubrigen starnmen aus der Zeit 
Abdul Medschid's. 

Von dem Sulejman'schen Strafgesetze weil3 man nicht bestimmt, 
ob es von diesem, Kodifikator benannten, Sultan stammt, denn weder 
im Text, noch anderswo wird bemerkt, wo und unter wem dieses 
Gesetz 	zustande 	gekommen ist. 	Die tiirkischen Schriftsteller sind 
jedoch der Ansicht, daB es ein Werk Sulejman's II. sei. 	Das Gesetz 
besteht insgesamt aus drei Abschnitten, in welchen der Gesetzgeber, 
wenn 	auch 	ohne jedes 	System, 	detailliert die 	Strafen 	aufzahlt, 
welche fiir Unzucht, 	Prfigelei, 	Totschlag, Weintrinken, Diebstabl, 
Gewalttatigkeit u. s. w. angewendet werden sollen.. 

Nach diesem Gesetze, welches far die verbotenen Handlungen 
groBtenteils Geldstrafen bestimmt, ist bei der Bemessung der Strafe 
eM Unterschied zu machen mit Rficksicht auf die Vermi3gensver- 
haltnisse, in welchen der Angeklagte sich befindet. 	Reich ist der- 
jenige, 	der ein Vermogen von 1000 Ake oder dariiber hat, ver- 
mogend derjenige, der 600, und arm derjenige, der nur 400 Akee 
besitzt. 

Treibt jemand Unzucht und wird er dessen fiberftihrt, 	dean 
zahlt der Tater, wenn er verheiratet und reich ist, eine Butle von 
300 Akre, wenn er vermfigend ist, 200, und wenn er arm ist, 
100 Akee. 	Ist der Schuldige aber ganzlich 	verarmt, 	so 	daf3 er 
nicht einmal 400 Akee besitzt, 	dann ist ihm nur eine Buf3e von 
40 bis 50 Akee aufzuerlegen. 	Der ledige Mann, das ledige Madchen 
oder die Witwe sind je nach ihrem Vermogen mit einer Bulk von 
100, 50 oder 30 Akee zu bestrafen. 	Die Sklaven 	und die Un- 
glaubigen zablen die Halfte dieser Betrage. 	Das Gesetz erwahnt 
nicht, warm die Anklage der Unzucht als bewiesen zu betrachten 
ist, wann die durch das Sarl'atrecht und wann die durch dieses 
Gesetz festgestellte Strafe dem Schuldigen gegentiber anzuwenden ist. 

Fur Pragelei sind die Stockstrafe und eine GeldbuBe auszu- 
sprechen. 	Fiir den Totschlag zahlt, 	wenn 	das 	Vergeltungsrecht 
nicht zugeurteilt werden kann, ein reicher Mann 400, 	ein Ver- 
mogender 200 und eM armer Mann 100 Akee als Bulk. 	Schlagt 
jemand einem andern einen Zahn oder eM Auge aus, 	dann darf, 
wenn der verletzten Partei des Vergeltungsrecht zugeurteilt wurde, 
von dem Tater keine Bulk angenommen werden. 	Wird das Ver- 
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geltungsrecht aber nicht zugeurteilt, dann ist dem Angeklagten je 
nach seinen Vermogensverbaltnissen eine BuBe von 200, 100 oder 
50 Akee aufzuerlegen. 	Die Sklaven und die Unglaubigen zahlen 
auch von diesen Betragen nur die Halite. 

Fur Weintrinken ist auBer der Stockstrafe auch eine Geldbulle 
anzuwenden. 	Der 	Diebstahl 	unterliegt 	der 	im 	§arfatrecht 	be- 
stimmten Strafe, d. h. es wird dem Diebe die Hand abgeschnitten. 
Anstatt der Verstummelung ist eine Geldbutie von 100 Akee zu 
erlegen. 

GroBe Vorsicht 	ordnet 	das Gesetz 	hinsichtlich des Einver- 
nehmens eines Angeklagten an. Das Gestandnis des Einvernommenen 
kann nur dann als Beweis angenommen werden, wenn die ob- 
schwebenden Umstande dartun , daB seine Aussage wahr ist. 	Be- 
hauptet der Dieb von jemandem, dieser sei sein Genosse beim Dieb-
stahl gewesen, so darf man dies nicht sofort glauben and man kann 
gegen den Betreffenden nur dann vorgehen , wenn er auch sonst 
eine verdachtige Person ist. 

Dartiber, 	ob gegenuber dem Angeklagten irgend eine Strafe 
im administrativen Wege  angewendet werden kann, hat ebenfalls 
der Kadi 	zu 	entscheiden. 	In 	dieser Hinsicht schreibt das Gesetz 
vor, daB der Kadi, wenn es im administrativen Wege bewiesen 
wurde, daB jemand crestohlen hat, hieriiber den Organen der Ver- 
waltung einen Beschbeid ausfolgt. 	Diese Organe sollen auf Grund 
dieses Bescheides 	den Tater, 	wenn 	er der Kreuzigung unterliegt, 
kreuzigen, verdient er aber eine Verstiimmelung, verstiimmeln, und 
der Kadi soil dieses Verfahren nicht hindern. 	Die Strafe, welche 
auf dem Schauplatz 	der strafbaren Handlung zu vollstrecken ist, 
darf nicht aufgeschoben werden.1) 	Die Administrativbehorden sollen 
niemanden einsperren lassen oder bestrafen , 	ohne daB der Kadi 
hiervon Kenntnis hat; jeder ist mit einer seiner Sande entsprechen-
den Bulk zu belegen; man darf dem Schuldigen nicht mehr nehmen 
als erlaubt ist und sollte dennoch ein solcher MiBbrauch gescheben, 
dann soil der Kadi hinsichtlich des Ersatzes des Mehrbetrages einen 
Bescheid erbringen und verfiigen , 	dali die ungebiihrlich erhobene 
Summe zuruckgegeben werde.2) 
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Wie 	hieraus 	ersichtlich , 	gereicht 	dieses Gesetz , 	wenn es in 
der Tat sein Entstehen Sulejman II. verdankt, selbst diesem grofien 
Sultan nicht zur Schande. 

Die turkischen Schriftsteller ziehen mit einer gewissen Genug-
tuung eine Parallele zwischen den verschiedenen Arten, in welchen 
die 	europaischen Staaten und die Tfirkei in den einzelnen histori- 
schen 	Perioden 	die 	Strafgewalt 	tibten. 	Der 	gewesene Handels- 
gerichtsprasident Ahmed Lutfi schrieb in seinen' 	,Mir'ati 	`adalet‘ 
(erschien 	1306 AH. 	[1888 n. Chr.] 	in 	Konstantinopel) 	betitelten 
Buche eine kurze Geschichte des turkischen Justizwesens. 	In diesem 
Werke zahlt er am Ende eines jeden Abschnittes , 	in welchem er 
von 	der justiziellen Wirksamkeit der turkischen Sultane 	spricht, 
die gleichzeitigen 	europaischen Fflrsten und deren ahnliche Tatig- 
keit auf. 	Der Vergleich schlagt nach Ansicht des genannten Schrift- 
stellers 	entschieden zum Nachteile der europaischen Nationen aus. 
Denn wahrend die Gesetze der turkischen Fiirsten im allgemeinen 
immer human waren, und den Schutz der menschlichen Rechte 
ohne Unterschied der Religion und Klasse bezweckten , waren in 
Europa bis in die jiingste Zeit die Tortur,  , 	Religionsverfolgungen, 
ungesetzliche Hinrichtungen und Vermogenskonfiskationen auf der 
Tagesordnung. 	Es ist wahr, dafi Willktir, Tyrannei und Ungerechtig- 
keit auch im turkischen Reiche keine unbekannten Begriffe waren, 
doch dies gehort auf ein anderes Blatt. 	Denn diese MiBbrauche 
wurden immer als Ungesetzlichkeiten verfolgt , wahrend in Europa 
die Schreeken des Strafrechtes als Ausfliisse des offentlichen BewuBt-
seins figurierten and mit geringen Ausnahmen allgemeine Zustimmung 
fanden. 	In dieser Hinsicht wollen daher die Tiirken nicht von den 
Europaern lernen. 

Das nach Mehmed IV. benannte Strafgesetz ham im 	Jabre 
1091 All. (1680 n. Chr.) zustande and besteht aus drei Abschnitten. 
Der erste Abschnitt enthalt detaillierte Vorschriften beziiglich des 
Diebstahls und tiberdies noch einige Verftigungen allgemeiner Natur, 
wie z. B. daB der Richter, wenn ein Richter, ein Lehrer, ein Ver-
walter des Walsh, ein Scheich, ein Imam oder eine andere derartige 
Person mit einer Zuchtigung zu belegen ist, ihnen gegeniiber nicht 
die Ziichtigung anwenden, sondern ihnen nur in Form einer Er- 
mahnung sagen soil, 	sie sollen die ihnen zur Last gelegte Hand- 
lung nicht mehr begehen; denn bei derartigen Menschen bedeutet 
schon dieses Vorgehen eine Zuchtigung.1) 
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Bei 	der Einvernahme fordert dieses Gesetz dieselbe Vorsiclit 
wie das Sulejman'sche und es wiederholt auch die Verfilaung des 
letzterwahnten Gesetzes, dali, wenn der Kadi in der Angelegenheit 
eines Angeklagten einem Organ der Verwaltung 	einen Bescheid 
iibergibt, 	dieses 	den Schuldigen je nach der strafbaren Handlung 
aufhangen 	oder verstilmmeln soil und der Ka41 dieses Verfahren 
nicht 	hindere , 	ferner,  , 	daB es ungesetzlich ist, 	im Falle der Be- 
gnadigung oder nach der Vollstreckung der Strafe eine GeldbuBe 
zu nehmen u. s. w. 

Das zweite Kapitel enthalt die auf die Gewerbetreibenden be- 
zfiglichen Bestimmungen , das dritte aber Polizeivorschriften. 	Den 
Gewerbetreibenden scheinen die Behorden grope Sorgfalt zugewendet 
zu haben. 	Fur die Backer, Fleischhauer, Auskocher gibt es strenge 
Vorschriften , nicht nur was die reine Herstellung der Nahrungs- 
mittel betrifft, sondern auch bezuglich der Preise derselben. 	Halt 
der Fleischhauer 	sein Fleisch 	nicht in Ordnung , 	so ist er einzu- 
sperren. 	Den Schneidern wurde befohlen, dichte Stiche zu machen 
und die Arbeit zur versprochenen Zeit fertig zu stellen. Die Sklaven-
handler sollen das Gesicht der zum Verkauf gestellten Madchen 
nicht mit weiBer oder roter Schminke oder mit etwas anderem ein- 
schmieren , 	sie 	sollen sie saint den an ihnen befindlichen Kleidern 
verkaufen und ihnen nicht bei der Ubergabe die Hiillen ausziehen. 
Die Barbiere sollen 	ihre Instrumente rein 	halten und die Malie 
sollen' zementiert sein. 

Unter Abdul Medschid zeigt die Gesetzgebung hinsichtlich der 
Aufstellung 	der strafrechtlichen Prinzipien grope Schwankungen. 
Die Folge &von war, daB in einem Zeitraum von 18 Jahren nicht 
weniger als drei Strafgesetzbucher verfaBt wurden. Die Galchaneische 
Sultansproklamation , welche die vollkommene Gleichberechtigung 
der Burger des ottomanischen Reiches aussprach und berufen war, 
den Beginn einer neuen Epoche zu verkUnden, konnte auch auf die 
Ausubung der Strafgewalt nicht ohne Wirkung bleiben. 	Das erste 
im modernen Geiste 	ausgearbeitete Strafgesetz wurde im Jahre 
1256 AH. (beginnt 1840) erlassen. 	In dem Vorworte des Gesetzes 
erfolgt eine Berufung auf das eben erwahnte Patent des genannten 
Sultans und in einem Abschnitte des Gesetzes wird als Kommentar 
zur Gleichberechtigung gesagt , daa auch der Wesir fur die Ver- 
nichtung des Lebens 	eines gewohnlichen Hirten hinzurichten sei. 
Das Gesetz besteht aus einer Einleitung, einem SchluBworte und aus 
41 Abschnitten; es ist auuler von dem Groliwesir und dem ScheiGh 
ul Islam noch von zahlreichen Dignitaren und offentlichen Beamten 
unterfertig,t , gleichsam als Gewahr daftir, 	daB seine Verfiigungen 

Hand- neben den gari`atgesetzen bestehen konnert. 	Die strafbaren Hand- 
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lungen 	werden 	in 	diesein 	Gesetze 	!loch 	nicht 	nach 	europilischer 
Weise qualifiziert und far die strafbaren Handlungen werden nuch 
„creinischte 	Ausdrikke 	benutzt, 	welche 	den 	Beirriffen 	Verbrechen, 
Vergehen und thertretungen 	gleichkommen. 	In vielen Fallen ist 
ein 	Verbot ausgesprochen, 	ohne 	dad 	far dessen Verletzung eine 
Strafe ausgesprochen ware. 

Dieses Gesetz blieb kaum 11 Jahre lang in Kraft. 	Neben zalil- 
reichen andern Mangeln bestand einer seiner Hauptfehler darin, dad 
es die Verffigungen des ..ari'atrechtes nicht genugend berficksichtigte, 
ja 	in 	einzelnen Fiillen 	sogar 	diesem widersprechende Vorschriften 
aufstellte, wie z. B. im 3 Punkt des XI. Abschnittes, wo es heidt, 
dad an einem Wegelagerer,  , 	der einen Menschen getotet hat, das 
Vergeltungsrecht geiibt werde , 	wahrend das Aarl'atstrafrecht klar 
verfiigt, dad in solchen Fallen ein Vergeltungsrecht nicht statthabe, 
und an dem mit einem Morde belasteten Wegelagerer ohne Ruck-
sicht auf eventuelle andere Vereinbarungen der Erben des Opfers 
als gottliclie Strafe die Hinrichtung zu volistrecken sei. 

In dem neuen Strafgesetz von 1267 AH. (beginnt 1850) be- 
ginnt sich deutlich die Theorie zu entwickeln, 	dad 	die strafbaren 
Handlungen von zwei Oesichtspunkten zu beurteilen seien, namlich 
vom Gesichtspunkt des SarVatrechtes und von dem des biirgerlichen 
offentlichen Rechtes. 	Das heifit , die Staatsgewalt, welche auf die 
fortwahrend sich andernden Lebensverhaltnisse Riicksicht nehmen 
mud, kfinne im Interesse 	des 0ffentlichen Wohls es oft fur notig 
finden, dort, wo das §arratrecht den Schuldigen aus irgend einem 
gesetzlichen Grunde -von der Strafe befreit und die AngeTegenheit 
eventuell auf privatrechtlichem Wege ausgleicht, oder dort, wo die 
angewendete Btrafe mit der begangenen Rechtsverletzung nicht im 
richtigen Verhaftnisse steht, dem Schuldigen eine besondere Strafe 
aufzuerlegen. 

Dieses Strafgesetz sagt in seinem Vorworte, dad man nach der 
Gulchaneischen Proklamation fiber die Personen- und Vermogens-
sicherheit der Burger, wie auch fiber ihre Ehre und ihren guten 
Ruf wachen mud. 	Es ist wahr, heidt es in dem Vorworte weiter, 
dad die 	diesbezuglich bestehenden Vorschriften auf dem heiligen 
,ari‘atrechte beruhen und als solche von ewiger Geltung und un-
abandprfich sind; es ist jedoch auch zweifellos notwendig, dad die 
den Sari`atprinzipien entspringenden 	und durch 	die 	kompetenten 
Faktoren einmfitig geschaffenen Strafgesetze mit den veranderlichen 
Anspruchen des Lebens, mit den Verhaltnissen des Landes und des 
Volkes in Ubereinstimmung gebracht und infolgedessen die einzelnen 
Verfiigungen von Zeit zu Zeit durch Milderung, Verscharfung, Er-
leichterung , Konkordanz , Ausdehnung und Einengung abgeandert 
werden. 	Und da in 	dem fraheren Strafgesetz . fiir einzelne straf- 
bare Handlungen keine Strafe vorgesuhrieben war, die bezfiglicben 
Vorschriften infolge der veranderten Verhaltnisse daher nur schwer 
oder uberhaupt nicht vollstreckt werden konnten, 	so mate ein 
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mehr entsprechendes Gesetz ausgearbeitet werden und zwar derart, 
dali als Erganzung des alten Gesetzes die durch die kompetenten 
Faktoren angeordneten erganzenden Verfilgungen vereinigt und zu 
einem neuen Gesetzbuche umgearbeitet wurden , welches in drei 
Abschnitte zerfallt, je nachdem die straf bare Handlung sick gegen 
die Lebens- 	und Personensicherheit der Burger, gegen ihre Ehre 
und ihren guten Ruf oder gegen ihr Vermogen richtet. 

Dieses Strafgesetz war -noch von kiirzerer Lebensdauer als das 
frilhere, denn es blieb nur sieben Jahre lang in Kraft. 	Die straf- 
baren Handlungen sind auch Kier nicht 	nach der europaischen 
Methode in Verbrechen, Vergeben und tfbertretungen klassifiziert. 

Beim vorsatzlichen Totschlau verfiigt dieses Gesetz, man miisse 
beim vorsatzlichen Totsehlag nach dem Sarratrecht vorgehen; aber 
auch wenn die Erben des Ermordeten von dem Tater Blutgeld 
angenommen oder ihm ganzlich verziehen hatten , sei der Morder 
dennoch im administrativen Wege auf Grand des bilrgerlichen Straf- 
gesetzbuches 	hinzurichten. 	Hinsichtlich 	der Todesurteile wird die 
Verfiigung wiederholt, die auch schon in dem frtiheren Gesetz vor-
banden war, daB solche Urteile nur dann vollstreckt werden kUnnen, 
wenn sie auf Grund einer Unterbreitung des Scheich ul Islam von]. 
Sultan bestatigt werden. 	 • 

Hat der Wegelagerer geraubt, ohne zu morden, so ist er zu 
sieben Jahren Galeerensklaverei zu verurteilen. 	Hat er aber auch 
gemordet, dann mull man mit ihm nach der Bestimmung  des Aarl'at- 
rechtes vorgehen. 	Gegen die bewaffneten Emporer and Wegelagerer 
ist bewaffnete Gewalt anzuwenden and fur den im Kampfe ent-
standenen Totschlag kann niemand auf das Vergeltungsrecht An-
spruch machen, wohl aber kann der lebendig Gefangengenommene 
ohne 	gesetzliches 	Verfahren 	nicht getotet werden , 	denn hierfiir 
hatte die Vergeltung Baum. 

Das fur die Totung einer Person, die keine Erben hat, ge-
biihrende Vergeltungsrecht oder Blutgeld kommt dem Sultan bezw. 
dem Arar zu. 

Hat jemand eine Person aus Irrtum getotet, dann kann der 
Tater, wenn er unbestraften Vorlebens and unbemakelteh sittlichen 
Lebenswandels ist, antler der GeldbuBe zu keiner anderen Strafe 
verurteilt werden. 	Ist er aber verdachtig, dann ist er im burger- 
lichen Wege zu 	einem Jahre Galeerensklaverei oder Kettenstrafe 
zu verurteilen. 	VeranlaBt jemand einen andern, fur Geld oder in 
anderer Weise einen Totschlaa zu begehen, so ist der Morder nach 
dem Sarl'at- 	and burgerlichenr 	Strafrecht zu bestrafen, wahrend 
der Besteller des Mordes Galeeren- and Kettenstrafe von der Dauer 
von ein bis lila Jahren, seine Helfer aber von der Dauer von ein 
bis drei Jahren erhalten. 

Die Delikte der Verleumdung und Beleidigung sind im Falle 
entsprechender Beweise nach dem Sari`atrechte zu bestrafen. 	Auch 
hinsichtlich 	der Bemessung der Ziichtigung soil sich der Richter 
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an das Sari'atrecht halten. 	Die Notabilitaten sind vor den groBen 
Meglis vorzuladen; die Strafe der Mittelklasse soil aus Vorladung, 
Haft und Verbannun,,o• bestehen , 	wahrend die der unteren Volks- 
klasse angehorenden drei bis 79 Stockstreiche erhalten sollen. 	Die 
Dauer der Haft wurde bei den verschiedenen strafbaren Handlungen 
nicht festgestellt, sondern es wurde erklart, die Haft babe solange 
zu dauern , bis an den Verurteilten ernste Zeichen der Besserung 
wahrnehmbar sind.') 	Kranke Haftlinge sind bis zu ihrer Genesung 
nach Hause zu entlassen und sind die zu Hause verbrachten Tage 
in ihre Haft einzurechnen. 	Viktualienhandlern, welche falsches Mali 
beniitzen und Wucher treiben , ist das Geschaft zu sperren und 
ist der Schuldige 	tiberdies 	zu 	drei bis 79 Stockstreichen zu ver- 
urteilen. 

Dieses Strafgesetz zeigt offenbar das Bestreben, sich dem gari`at- 
recht anzuschmiegen. 	Trotzdem war es unhaltbar,  , 	weil es nicht 
die ganze Materie des modernen 	Strafrechtes 	umfallte 	und den 
Standpunkt der Staatsgewalt gegenuber dem 	arl'atrecht nicht klarte. 
Diese Schopfung war ein halber Schritt und auch dieser war nur 
unentschieden gemacht. 

Das Strafgesetz vom Jahre 1274 AH. (1857 n. Chr.) macht 
eine , verstandlichere Unterscheidung und erklart im ersten Abschnitt, 
daB nicht nur die Ahndung derjenigen strafbaren Handlungen die Auf-
gabe der staatlichen Souveranitat ist, welche sich unmittelbar gegen 
die Regierung richten, sondern dati auch die gegen einzelne Personen 
begangenen strafbaren Handlungen, insoweit sie die offentliche Rube 
und Ordnung verletzen , durch die Staatsgewalt (dewlet) zu ver- 
folgen sind. 	In.  den Wirkungskreis der staatlichen 	Souveranitat 
gehort daher auch die Bestimmung des Malies der Zilchtigung; 
apes dies jedoch nur unter der Bedingung, daB die durch das 
Saricatrecht gesicherten 	pers8nlichen Rechte 	der verletzten Partei 
in keinem Falle verkiirzt werden.2) 
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Dariiber,  , was unter den Rechten personlicher oder privater 
Natur Weald acichpVe) zu verstehen ist, enthalt dieses Strafgesetz-
buch keine Weisungen und so miissen in dieser Hinsicht wieder 
die Verfugungen 	des 	gadatrechtes als maBgebend angenommen 
werden. 	Das garl'atrecht aber lehrt, daB unter perSonlichen Rechten 
solche Rechte zu verstehen sind, welche der verletzten Partei oder 
ihren Rechtsnachfolgern fur die erlittene Verletzung geffeniiber den 
Tatern zukommen. 	Solche personliche Rechte sind daher die Be- 
rechtigung zur Vergeltung der Verletzung, zu dem Blutgeld, zur 
Verstiimmelung des Taters und zum Schadenersatz , caber welche 
die Staatsgewalt nicht verfilgen kann. 

Die strafbaren Handlungen rufen zweierlei Rechte hervor; das 
eine dieser Rechte ist von offentlichem , 	das andere aber von per- 
sonlichem Interesse. Infolgedessen massen die strafbaren Handlungen 
von zwei Gesichtspunkten aus beurteilt werden: erstens vom Gesichts- 
punkt des offentlichen Interesses, 	insofern sie die offentliche Ruhe 
und den offentlichen Frieden storen, zweitens vom Gesichtspunkte 
der Rechte der einzelnen Personen, fur welche dieser Handlung 
eine Verletzung entspringt. 	Die Aufsicht fiber die Wahrung des 
offentlichen Interesses 	gehort 	in 	den 	Wirkungskreis 	des Staats- 
anwaltes, wahrend die Gltendmachung der der strafbaren Handlung 
entspringenden Rechte privaten Interesses Aufgabe der Partei ist. 

Das nach europaischem Muster ausgearbeitete Strafverfahren, 
welches dem kurzlebigen tiArkischen Parlamente als Gesetzentwurf 
hatte vorgelegt werden sollen und welches auch heute noch in 
Kraft steht, besagt, daB die Klage betreffend die personlichen Rechte 
mit der offentlichen Anklage zusammen vor dem Gerichte erledigt 
werde 	(wie 	z. B. 	die Frage des Diebstahls und des hieraus ent- 
springenden Schadenersatzes). 	Doch kann die Klage auch bei be- 
sonderen Gerichten angestrengt werden, nur daB in einem solchen 
Falle, solange der offentlich-rechtliche' Teil der strafbaren Handlung 
nicht endgiltig erledigt wurde, die perstinlichen Rechte nicht ver-
handelt werden konnen.1) 
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Die Vertichtleistung auf die persiinlichen Rechte zieht das Fallen- 
lassen der offentlichen Anklage nicht nach sich. 	Hingegen ist, wenn 
der Angeklagte von der 13ffentlichen Anklage freigesprochen wird, von 
der Verhandlung der gegen ihn gerichteten Privatklage abzusehen. 

Der offentlich-rechtliche Teil der strafbaren Handlungen unter- 
liegt 	der Beurteilung 	der 	burgerlichen Strafgerichte, 	welche den 
'fitter 	auf Grund der Bestimmungen des biirgerlichen Strafgesetz- 
buches bestrafen , wahrend fiber Klitaen, welche sich auf das Ver- 
geltungsrecht, 	das Blutgeld , 	die 	Bezahlune• 	fur 	das 	Delikt der 

c'filr Fruchtabtreibung, 	auf 	die 	Entschadigung 	kiirperliche 	Ver- 
letzungen auf Grund gerichtlicher Schiitzunocr Ouilinet tall) und 
darauf beziehen, daB die Verantwortlichkeit der am Scbauplatz des 
hordes 	wohnenden ausgesprochen 	wird (lease-672e), auf Grund des 
g.ari'atrechtes die g'ari'atrichter urteilen. 

Die burgerlichen Strafgerichte urteilen in einem Senat. An jedem 
Sitze der .Provinz, des Komitates (sangalc) und des Bezirkes gibt es 
je ein Strafgericht erster Instanz, gegen dessen Urteile — insofern 
das Gesetz nicht ein 	weiteres Rectsmittel ausschlieSt — an die 
in den Hauptstiidten der Provinzen befindlichen Appellationsgerichte 
appelliert , werden 	kann. 	Die 	derart 	erledigten 	Angelegenheiten 
kiinnen auch noch vor das Konstantinopler Revisionsgericht gelangen. 
In Dorfern und Distrikten 	(neibije) urteilen fiber Ubertretungen, 
welche mit kleineren Strafen verbunden sind , die dort errichteten 
Friedensgerichte und zwar in einigen Fallen mit AusschluB jeder 
Appellation. 
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Die §artatrichter furtgieren als Einzelgerichte. In Konstantinopel 
gibt 	es zahireiche solche Sartatgerichte , 	iTherdies gibt es je eines 
am Sitze einer jeden Provinz, eines jeden Komitates , Bezirkes and 
Distriktes. Das Sartatrecht, welches die strittige Angelegenheit Burch 
die Entscheidung des Richters als erledigt betrachtet und den Be-
scheid des ladis mit dem Charakter der zwangsweisen Vollstreckung 
bekleidet, 	kennt eigentlich die Appellation nicht. 	Die Institution 
des Appellationsgerichtes kann auch nicht, leicht in dieses Rechts-
system eingefugt werden, weil nach dem Sartatrecht jeder Richter 
das Gesetz kennen und in der Prozefiangelegenheit mit strenger 
Erwagung der Umstande nach seinem besten Ermessen und nach 
seinem besten Gewissen urteilen mud, so dad es keine andere Ge- 
wahr ftir die richtige Urteilssprechung geben kann, 	als jenes Be- 
wudtsein des Richters, dad er mit yeller Kraft nach der Wahrheit 
geforscht und diese, so wie dies im Urteil ausgesprochen wird, ge- 
funden zu haben glaubt. 	Der Richter kann wohl irren, doch dieser 
Irrtum gilt nicht als Stinde, wenn der Richter alles mogliche an-
gewendet hat, urn die Wahrheit zu finden and sie . dennoch nicht 
gefunden hat. 	Es ist aber auch nicht zweckmadia 

7 
in mohamme- 

danischen Staaten, 	wo, 	wie 	z. B. 	in der Tiirkei, das Sartatrecht 
noch nicht vollkommen kodifiziert ist and 	der Richter 	bei 	der 
Urteilssprechung moglichst frei unter den Rechtsgelehrten wahlen 
kann, auf deren Lehren er sein Urteil basiert, und wo — wie wir 
gesehen haben — das Sartatstrafrecht iiberhaupt nicht geregelt 
ist, 	Appellationsgerichte 	zu 	err 	, 	denn es konnte leicht ge- 
schehen, 	dad in je einer strittigen Frage der Appellationsrichter, 
weil er sich an die Ansicht eines anderen Rechtsgelehrten halt, 
die iibrigens richtige erstrichterliche Entscheidung abandern wfirde, 
wodurch sich die Rechtsunsicherheit noch, mehr falbar machen 
wiirde. 	Beim privatrechtlichen 	Teil des Sartatrechtes kann 	dies 
weniger geschehen, weil eM groper Teil dieses Rechtes in der Tiirkei 
kodifiziert ist und das Gesetz ausspricht, dad die durch den Sultan 
angestellten Richter sich an die in diesem Gesetze enthaltenen Vor-
schriften zu. halten haben. 

Dennoch gibt es nattirlich einzelne Garantieen, welche berufen 
sind, das rechtsuchende Publikum vor eventuellen Fehlern , Irr- 
Uhl:tern 	oder 	vor 	der Willkiir 	des Sartatrichters 	zu bewahren. 
Hierher gehort die viele Jahrhunderte hindurch getibte Justizpraxis, 
welche es nicht leicht zulitat, wenigstens bei den alltaglichen Prozell-
angelegenheiten, dad die Richter das Gebiet ungewohnter Theorieen 
betreten; ferner 	eine gewisse konventionelle Reihenfolge der juri-
dischen Autoritaten, auf welche der Richter bei seinem Entschlud, 
auf die Ansicht welches Rechtsgelehrten er sein Urteil stiitzen solle, 
Rticksicht nehmen mull; weiter die strenge moralische und eventuell 
materielle Verantwortlichkeit der Richter, wie auch jene Vorschrift 
des Sartatrechtes, dad die ungesetzlichen Urteile nicht vollstreckbar 
sind, schliedlich aber gewisse Arten der Rechtshilfe, welche wohl 
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die 	heutigen 	tiirkischen 	Juristen 	ebenfalls 	Appellationen 	nennen, 
die 	aber nicht als Appellationen im europaischen Sinne betrachtet 
werden kiinnen. 

Die Appellation benannte ::;ari`atrechtshilfe ist heutzutage der-
art geregelt, daB die Partei, welehe sich mit der Entscheidung des 
Sarl'atrichters 	nicht 	zufrieden 	gibt , 	sich innerhalb dreier Monate 
von 	der Verkiindigung der 	Entscheidung an gerechnet 	entweder 
mit 	einer, 	eine 	Appellation 	oder 	ein 	Revisions- 	beziehungsweise 
Novisierungsgesuch enthaltenden, Eingabe auf dem vorgeschriebenen 
Amtswege an den Sejch ul 	Islam wendet. 	Dort wird 	das als 
gravaminos 	hingestellte erstrichterliche Urteil 	gepruft 	und , wenn 
es 	fur einwandfrei befunden wird, 	bestatigt. 	1Vird es aber nicht 
als einwandfrei befunden, so wird es aufgelost und dann wird die 
Angelegenheit zugleich behufs Entscheidung im Appellationswege 
an 	denselben Richter gewies,en, 	der zuerst in der Sache geurteilt 
hat, oder an einen anderen SarVatrichter. 

Das Strafgesetz von 1274 All. (1857), welshes mit mehreren 
Modifikationen auch noch heute in Kraft ist, enthillt in einem ein-
leitenden Teile und in zwei Abschnitten zusammen 264 Paragraphen. 
Der einleitende Teil handelt von der Natur der strafbaren Handlungen, 
der Verbrechen, Vergehen und Ubertretungen. 	Er lehrt uns die 
Strafe kennen und stellt einige Regeln bezfiglich der Zurechnungs- 
fithigkeit des Titters auf. 	Die Strafen konnen bestehen aus Todes- 
strafe , 	Galeerensklaverei , 	Festungshaft , Haft, standiger oder zeit- 
weiliger Verbannung, in dem Verlust der biirgerlichen Rechte oder 
des Amtes oder in einer Geldstrafe. Die Schaustellung des Schuldigen 
auf offenem Platze mit dem auf seiner Brust in groBen Lettern 
geschriebenen Urteil ist ebenfalls unter die Strafen aufgenommen, 
heute aber nicht mehr gebrauchlich. 	Das erste Kapitel zahlt die 
fur die Offentlichkeit schadlichen , 	das 	zweite aber die gegen die 
einzelnen sich richtenden strafbaren Handlungen auf, wobei auch 
noch die fur die einzelnen Verbrechen, Vergehen und Ubertretungen 
zu bemessenden Strafen festgestellt werden. 

Eine detaillierte Darlegung dieses Strafgesetzes halte ich fiir 
ilberfifissig, einerseits deshalb, weil dieses Gesetz in Europa bekannt 
ist, andererseits aber auch aus dem Grunde, weil dies den Zweck 
dieser Studie 	weit 	ilbersteigen 	wiirde , 	da 	bier neben 	der Be- 
leuchtung einiger leitender Ideen der mohammedanischen Straftheorie 
im allgemeinen nur davon die Rede ist, wie der Islam mit seinen 
eigenttimlichen Institutionen 	sich dem Rahmen des 	europaischen 
Rechtslebens einffigen kann. 	Es wird gentigen , 	wenn ich kurz 
bemerke, daB dieses Strafgesetzbuch, indem es 	unter 	dem 	EinfluB 
der zu jener Zeit herrschenden europaischen Straftheorieen steht, 
clas Sari`atrecht zugleich aufrecht erhalten 	und fallen lassen will, 
wodurch es uns das Bild eines unhaltbaren Zustandes bietet. 	Da 
die Definitionen des bfirgerlichen Strafrechtes vom Totschlag, 	von 
der librperlichen Verletzung, vom Diebstahl, von der Verleumdung, 
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Ehrenbeleidigung u. s. w. von der Theorie des §arl'atrechtes in vielem 
abweichen 	und 	fur 	die, welche solche strafbare Handlungen be- 
gehen, auch andere Strafen feststellt, ist es geeignet, jene Harmonic 
in 	welcher 	die staatlichen und religiosen Gesetze nach der Auf- 
fassung des Islams miteinander stehen miissen, zu triiben. 

Fur den Angeklagten ist die Vorschrift unbillig, dad er wegen 
einer und derselben Sache 	zweimal zur Verantwortung gezogen 
werden kann, erst vor dem burgerlichen Strafgerichtshofe, dann vor 
dem Sarl'atsrichter, von welchen Behorden jede besonders die durch 
besondere Gesetze vorgeschriebenen Strafen bemiBt. 

Es gibt Falle, wo von dem burgerlichen Strafurteil abgesehen 
und das Urteil des 	ari`atgerichtes vollstreckt wird. 	So z. B. wenn 
der burgerliche Strafgerichtshof jemand wegen des Deliktes des 
Totschlages zu 15 jahriger Galeerensklaverei verurteilt, die Rechts-
nachfolger des Ermordeten behufs Geltendmachung  ihrer personlichen 
Rechte sich an den gari`atrichter wenden und dort, wenn die An-
klage des vorsatzlichen Totschlages bewiesen wird, den Rechtsnach-
folgern das Vergeltungsrecht zugeurteilt und fiber den Schuldigen 
das Todesurteil ausgesprochen wird. 	In einem solchen Falle wird 
das garVaturteil mit dem burgerlichen Urteil zusammen dem Justiz-
ministenunterbreitet. Wenn der Sejch ul Islam, dem die Angelegen-
heit mitzuteilen ist, das Sari'aturteil bestatigt und such der Sultan 
dem Todesurteil zustimmt , dann wird das Urteil des burgerlichen 
Strafgerichtshofes 	beiseite gelegt und ist das Sareaturteil zu voll- 
strecken. 	ErlaBt einer der Rechtsnachfolger des Ermordeten dem 
Verurteilten die Todesstrafe, dann wird das burgerliche Urteil voll- 
zogen. 	Der Sultan hat nicht das Recht, die auf einem personlichen 
Rechte basierende Todesstrafe oder das dafiir zugeurteilte Blutgeld 
zu erlassen, wohl aber kann er einen Schuldigen begnadigen, der 
auf Grund des burgerlichen Strafgesetzbuches zum Tode verurteilt 
wurde, nur dad in einem solchen Falle die Todesstrafe zumindest 
in 15 jahrige Galeerensklaverei umzuwandeln ist. 

Aus alldem ist ersichtlich, 	dad dieses Gesetz vom Gesichts-
punkte der Ausniitzung der offentlichen Krafte nicht okonomisch 
1st, denn es wird in einer und derselben Angelegenheit die Tatigkeit 
zweier koordinierter Behorden in Anspruch genommen. 

Die 	tiirkischen 	Staatsmanner 	und 	Juristen 	sind 	sich 	voll- 
kommen bewuBt, dad diese Situation geandert werden masse. 	Nur 	, 
ist diese Aufgabe nicht leicht, 	da ja die Ausiibung der Straf- 
gewalt nur ein, 	und vielleicht nicht der wichtigste, Funktions- 
zweig des staatlichen Lebens ist, welcher einer durch die ver- 
anderten 	Verhaltnisse 	erheischten 	sorgfaltigen 	and 	harmonischen 
Reform bedarf. • 

Gewil3 ist, dad das tiirkische Reich bei der Reform des Straf- 
rechtes ebenso , 	wie bei den auf den ilbrigen Gebieten des Went-
lichen Lebens geplanten Reformen nicht nur aus religioser Uber-
zeugung , sondern auch mit Riicksicht auf die mohammedanische 
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Welt 	und kraft 	des Triebes der 	Selbsterhaltung, 	in 	erster Reihe- 
versuchen 	wird, 	die Gesetze 	des Islams zur Geltung zu bringen ; 
andererseits ist es jedoch zweifel]os, dail die Tiirken bei der SehatTung 
neuer Gesetze 	infolge der internationalen Verhaltnisse, 	in welehen 
sie 	heute 	zu Europa 	stehen , 	aber 	auch wegen ihrer dichten Be- 
riihrung mit den westlichen Staaten sich dem EinfluB des europaischen 
Geistes nicht werden verschlieaen kiinnen. 

So 	ist denn 	die Reform des Strafrechtes ebenfalls eine jener 
Fragen , 	welche 	die 	Tiirkei 	als 	einfache 	staatliche Angelegenheit 
hauslich nicht erledigen kann, weil die Strafen unter den heutigen 
Kulturverhaltnissen ein internationales Interesse haben. 	Und wenn 
auch 	die 	europaischen Staaten 	friiher oder spater das Recht der 
Tiirkei werden 	anerkennen 	konnen , 	welches 	sie 	heute , 	wo 	die 
Strafgerichtsbarkeit fiber Auslander den Konsulaten gebiihrt, nicht 
hat, 	daa sie namlich diejenigen , 	welche 	auf ihrem 	Territorium 
eine 	strafbare Handlung begangen haben, 	ohne Riicksicht darauf, 
ob es tiirkische Burger oder AngehOrige eines anderen Staates sind, 
mit den gesetzlichen Strafen treffe, so werden sie gewifi nicht dem 
zustimmen , daa gegenfiber 	den in 	der Tiirkei 	sich aufhaltenden 
auslandischen 	Biirgern 	Strafen 	angewendet 	werden , 	welche 	zur 
heutigen europaischen. humanen Auffassung im lebhafteri Gegen-
satz stehen. 

Das Dilemma ist, 	ob das neue 	Strafgesetz 	auf Grund des 
Sari'atrechtes ausgearbeitet werde, in welchem Falle keine Aussicht 
dafiir vorhanden ist, dalI die Tiirkei das souverane Recht, welches 
jeder andere Staat besitzt, 	fiber die auf seinem Territorium be- 
gangenen strafbaren Handlungen selbst zu richten, je liben konne, 
oder aber ob die Reform im europaischen Geiste erfolge , in wel- 
cher Falle die Tiirken damit rechnen milssen , daa die 	im Islam 
liegende und mit dem Kalifentum 	verbundene 	moralische Kraft 
creschwUcbt wird. b 

E's ware ein Irrtum zu glauben, 	dafi, sobald die Tiirkei zur 
Aufteilung gelangt , 	die Frage , 	wie die Institution des Islam mit 
der europaischen 'Kultur zu vereinbaren ist, fin- die Europaer sofort 
an Wichtigkeit verliert. 	Denn 	die 	Tiirken 	bleiben , 	ob 	sie 	nun 
eine unter die 	Verwaltung 	eines christlichen Staates 	gelangende 
Nationalitat bilden , 	oder die Herren eines kiinftiaen 	asiatischen 
Staates werden, auch kiinftighin immer im Interessenkreis der euro-
paischen Kultur- und Machtbestrebungen und die Erfahrung zeigt, 
daI3 die auf geistigem Gebiete sich zeigenden Gegensatze nie mit 
Waffen , sondern immer nur durch geistige Tatigkeit ausgeglichen 
werden konnen. 	Darunter kann natiirlich nicht verstanden werden, 
dell die muslimisehe Welt christlich wird oder umgekehrt, sondern 
daa 	diese 	auf die Formationen 	des 	offentlichen 	Lebens Einflua 
ithenden zwei Auffassungen , welche heute noch durch eine weite 
Kluft voneinander getrennt sind, durch die rationelle und humane 
Pflege der moralischen 	Elemente , welche 	eine 	gegenseitige 	An- 
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naherung bedeuten und 	welche berufen sind, eM verkthipfendes 
Band zwischen 	den beiden Kulturen zu schaffen , bei einer der 
naturlichen Ordnung 	der Dinge gerna3 im Laufe 	der Zeit vor 
sich 	gehenden Anpassung einen modus vivendi finden , der sich 
nicht die gewaltsame Unterdriickung der einen Kultur durch die 
andere nur aus dem Grunde, weil jene sich in einer anderen Rich-
tung entwickelt hat, zur Aufgabe macht, sondern vielmehr ermog- 
Eat, dad beide geistige Richtungen , indem 	sie durch das gegen- 
seitige 	Beispiel 	kliiger 	werden, 	im 	Interesse 	des 	gemeinsamen 
Zieles: 	des Wohles 	der Menschheit je nach ihren Kraften mit- 
wirken konnen. 

Welche schwere Aufgabe 	es..  ist, 	die Institutionen des Islam 
mit der europaischen Kultur in Ubereinstimmung zu bringen, das 
erfahren 	wir 	auch 	bei 	dem Versuche , 	welchen Osterreich und 
Ungarn in Bosnien und in der Herzegowina machten. 	Ich will 
nichts 	anderes 	erwahnen , 	als 	einzelne 	Phasen 	des 	Rechtslebens, 
welche 	als Beispiel 	dafur dienen , 	daf3 	es nosh nicht als richtige 
Losung dieser Schwierigkeiten betrachtet werden kann, wenn die 
europaischen 	Gesetze 	mit Hintansetzung 	der 	mohammedanischen 
Rechtsquellen einfach iibernommen oder eingefuhrt werden. 

In den okkupierten Provinzen sind in gewisser Hinsicht sowohl 
das osterreichische Burgerliche Gesetzbueh, wie auch das Sari'atrecht 
madgebend. 	Bei der Einfiihrung des Grundbuchs z. B. wurde er- 
klart, dad bei der Grundbuchsordnung die Verfligungen des Oster-
reichischen Bdrgerlichen Gesetzbuches vor Augen zu halten sind, 
nur dad das osterreichische Recht zu dem in den beiden Provinzen 
Jahrhunderte hindurch in Kraft gewesenen und auch heute, soweit 
es bei der stillschweigenden Herrschaft des osterreichischen Gesetzes 
moglich ist, noch in Geltung stehenden mohammedanischen Rechte 
und zu der Auffassung des Islams vom unbeweglichen Vermogen in 
scharfem 	Gegensatze 	steht. . In 	den 	Erbschafts- 	und 	Familien- 
angelegenheiten der Burger mohammedanischer Religion urteilen 
als Gerichte erster ITistanz und als Appellationsgerichte die Sari'at-
gerichte nach dem Sarl'atrecht, wahrend in derartigen Angelegen- 
heiten der 	Christen 	die 	ordentlichen 	bilrgerlichen Gerichte 	ent- 
scheiden. 	Das Strafrecht ilben auf Grund eines bosnischen Straf- 
gesetzes die ordentlichen Gerichte. 	Dieses Strafgesetz wurde ganz 
nach europaischem Muster ausgearbeitet. 	In Algier ist die Ubung 

• des Strafrechtes ebenfalls der Kompetenz der Sarfatgericbte entzogen. 
Ferne liegt mir der Gedanke, 	es fiir wiinschenswert zu er-

achten , dad eine europaische Verwaltung die mohammedanischen 
Institutionen vollkommen aufrecht erhalte , denn es ist gewifi un-
vermeidlich , ja es liegt sogar im wohlverstandenen Interesse des 
Islams selbst, dad die Auffassung der mit europaischen Staaten in 
engem Konnex stehenden oder unter christlicher Verwaltung lebenden 
mohammedanischen Volker von der Ordnung des staatlichen und 
gesellschaftlichen Offentlichen Lebens eine Anderung 	erfahre und 
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bestrebt sei , 	sich 	nach Tunlichkeit dem 	europaischen Geiste an- 
zuschmiegen, welcher die ganze Welt zu durchdringen beginnt. 

Doch ist dieser bescheidenen Studie, mit welcher ich einiger-
maBen zur Beleuchtung der schwierigen Lage beizutragen wansche, 
in welcher wir das tarkische Reich in seinen Bernaliungen um An-
passung an Europa sehen, zu entnehmen, um wie viel leichter die 
Aufgabe und die Verantwortlichkeit der europaischen Staatsmanner 
ist, 	die, 	wohin sie such immer schauen, in jedem Nachbarstaate 
Gesetzen 	und Institutionen begegnen , 	welche nahezu fiir lib/IN:be 
Verhaltnisse ausgearbeitet wurden und die daher nur einiger Modi-
fikationen und Erganzungen bediirfen, urn in welchem europaischen 
Lande 	immer 	eingebiirgert 	zu werden, 	wiihrend 	die tarkischen 
Staatsmanner, welche die herrschenden Ideen zweier verschiedener 
Welten in Ubereinstimmung bringen miissen , beinahe auf jedein 
Gebiete unbetretene Pfade finden und nirgends bewahrte Muster, an 
welche sie sich beruhigt halten kannten, denn die selbst am besten 
erprobte 	europaisclie Institution kann auf mohammedanischem Ge- 
biete 	miBgliicken, wie 	wir 	dies schon in zahlreichen Fallen er- 
fahren haben. 

Wenn daher nun auch eine wesentliche Umgestaltung des &fent-
lichen Lebens und der Strafrechtsprinzipien der Tarkei durch das 
eigene Interesse des Reiches erheischt wird, so ist es dennoch gewia, 
daB diese Umgestaltung nur in langsamem Tempo und sehr vor-
sichtig mid ohne graBere Erschiitterungen nur dann vor sich gehen 
kann, wenn die an dem weiteren Schicksal des tiirkischen Reiches 
interessierten Staaten sie wohlwollend unterstutzen und dabei mit- 
wirken. 	Die Hauptbedingung filr diese Mitwirkung ist, daB der 
mohammedanische Osten und Europa einander gut kennen lernen. 
Die Turken, welche dadurch, daB sie die Schwacberen sind, natiirlich 
mehr darauf angewiesen sind, trachten auch, durch das Studium 
der Sprachen, der Literatur und der Institutionen der europaischen 
Nationen immer mehr in den europaischen Geist einzudringen und 
ihre Erfahrungen nach Tunlichkeit zum Wohle ihrer Nation zu 
verwerten. 	Unter den europaischen Nationen, insbesondere unter 
den Staaten, welche Lander mit mohammedanischer Bevolkerung 
ihren Reichen angefilgt haben, verbreitet sich ebenfalls von Tag 
zu Tag die Kenntnis des Islams. 	DaB aber dem gegenseitigen Ein- 
vernehmen noch immer groBe Hindernisse 	entgegenstehen , 	geht 
auch aus der Erscheinung hervor, da13 im Osten das mohammeda-
nische und das enropaische Element heute emu noch viel mehr ab- 
gesondertes Leben fiihren, als tither, was eine Konsequenz 	der 
Unterlassungen und Fehler der Vergangenheit ist. 

Die Reformforderungen, welche als das Ergebnis des kollektiven 
Auftretens der europaischen Machte von Zeit zu Zeit die europaische 
Presse durchziehen, haben in dieser Form oft nur einen problema-
tischen Wert, denn diese Forderungen mit gefalligen Titeln sind von 
seiten der Staaten, welche die Lage gut kennen, 	sehr oft nichts 
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anderes, als diplomatische Sehachziige , und jeder ttirkische Staats-
mann weia es , dali die Neuerungen , deren dringende Einfahrung 
der eine 	oder der andere Staat fordert, diese Staaten in ihren 
eigenen Lindern mit niohammedaniseher BevOlkerung als Fragen 
delikater Natur ungelost und unberucksichtigt Hellen. 

Bei alldem ist jedoeh in der Turkel die Reform notwendig 
und sie wird es such bleiben , nicht nur auf den Gebieten des 
Strafreehts , sondern. such in anderer Itichtung , jedooli nicht des-
halb und vielleicht such nicht ganz so, :well und wie dies die euro-
paische Diplomatie verlangt , sondern deshalb, weil die historische 
Entwickelung es mit sick bringt, und so, wie es die Gesetze der 
nattirliohen 	 Entwickelung erheischen. 	Denn jedermann , 	der in 
der menschlichen ICulturgeschichte such noch .etWas anderes sieht, 
als 	blofle Konglornerate 	von 	Ereianissen , 	welll , dali iin Verhalt- 
nisse zur Kraft der Ideen , 	welche die Afillionen der Volker als 
offentliche 	Schatze • gottlichen Ursprungs 	Jahrhunderte 	hindurch 
glficklich au besitzen glaubten , die diplomatischen Protokolle oder 
selbst erbitterte Kainpfe und Kriege nur bedeutungslose Nichtig-
keiten sind. 

Berichtigunaen. e. 
S. 104 Z. 3 unten statt rpl.,.. au lesen r) .N., •• 
S. 325 Z. 18 oben statt k e in e n zu lesen eine n. 
S. 343 Z. 4' unten statt Seite 2'2 zu lesen S.eite 94. 
S. 357 Z. 18 unten statt Ausiegu ng an lesen Ansa b-u ng. 
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Notizen zur arabischen Literaturgeschichte. 
Von 

I. Goldziher. 

.1. Ibn Chwarmandad. 

A 1- Suja tr fiihrt in dem reichhaltigen Verzeichnis von Werken, 
die er bei der Ausarbeitung seines Kitab al-itkan fi ' u 1 5 rn 

al -.Kur'an verwertet hat, ein Buch fiber (7TZ0  (" LK.....-1 	von einem 
z,c-,--, 	cr.: 	an (ed. Cairo, Castelli, 1278-79, I, 9, 5). 	Iranisten, tok>,. 5  

die ich aber die richtige Form theses persischen Namens befragt 

babe, sind darin einig, daB oic.X..:a•J.,., 	aus 31,),..43.„...: 	verderbt sei. 3. 
Prof. Andreas falit, mit Verweisung auf Ber1mi, Chronol. 46 , den 
ersten Teil des Kompositum als dialektische Form von 	...... Sonne 

--)--' 
Lind erklart den Namen: „der durch den Genius der Sonne erlangt 
worden ist, d. i. zu einer Zeit geboren ist, welche ihm heilig war; 
also wohi am Tage Char ()_,.,-)' d. i. der 11. eines -Monate. 	Das 
inim im zweiten Teile des Kompositums erscheint jedoch in der 
CTberlieferung des Namens so konstant, 	dali 	ich 	mich nicht 	ent- 
schlieBen konnte, an dem Buchstaben zu riitteln; die Entscheidung-
dartiber bleibt Fachleuten anheimgestellt. 

Wer ist nun aber dieser Ibn Ch Tra rman dad des Sujatr? 
tins-ere biographisehen and bibliographischen Hilfsmittel geben uns 
keinen AufschIuB. 	Ich dart daher einige Nachrichten zusammen- 
stellen, die ich fiber den nicht ganz uninteressanten Mann aus ent-
fernteren Quellen gewonnen habe. 

Tinter den Gegnern der Kalam-Theologie in der auf das Auf-
treten des AS'ari folgenden Zeit ragt durch seinen extremen Fanatis- 
rnus ein `irakischer Malikit hervor (in der Regel 	findet 	man 	die 
Fanatiker im Irak unter den Hanbaliten), dessen Name jedoch eben 
wegen seiner gebassigen Gesinnung in friedlicheren 	Zeiten 	nicht 
mehr viel genannt wurde and aus diesem Grunde auch bald zu 
den Vergessenen der Literaturgeschichte 	crehort. 	Einige Zeit gait 
er als Typus der aufiersten Kalamfeindschaft. 	Er gehort zu den 
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Leuten , 	die selbst nachdem die M'ari-Theologie durch das letzte 
Wort des Stifters 	im 	1)Y.34.N.Ji 	,3_,..41 	„t 	Y...iL?:)5f k.....il:S 	so 	ziemlich 
in das orthodoxe Fahrwasser eingelenkt hatte, noch immer an den 
Verdammungsurteilen der alten naiven Schule festhielten 2), an der 
Gesinnung , 	die z. B. al-Darakutni3) 	in die Worte faBt: 	s.L.5..., La 

/...).1.0 	CA tsii 	0:c.i.41. 	Sein 	voller Name 	ist Mut a mnn e d b. 
Ahmed b. 'Ali" Abu Bekr ibn Chwrmandad. 	Er war 
Schiller des in Bagdad 1004 verstorbenen Abu Bekr Muliammed 
al - A b h a ri, der im IV. Jahrh. d. H. als die groBte Autoritat des 
malikitischen Madhab im 'Irak anerkannt war. 	Nur im Anschlu(3 
an diesen 	beriihmten Lehrer wird 	der Name 	des verschollenen 
Schiilers 	von Ibn 	Farbun, 	dem Historiker 	der malikitischen 
Schule, erwahnt. 	Ibn Chw. selbst ist Verfasser mehrerer Werke 
fiber Usal al-filch, 	fiber Differenzen der Fikh-Schulen , 	fiber kora- 
nische Gesetzkunde. 	In die letztere Gruppe gehlirt das von Sujati 
benutzte Werk. Wegen einiger von den anerkannten Anschauungen 
abweichenden Meinungen in der Gesetzkunde scheint ihn die Fakih-
zunft schon wahrend seines Lebens nicht als ebenburtig betrachtet 
zu haben. 	Ein andalusischer Gelehrter,  , 	al-Ba§i, 	den eine aus- 
gedehnte Studienreise nach dem Osten filhrte , hat ihn unter den 
zeitgenossischen Gelehrten des 'Ira* nicht erwahnen horen.4) 	Seine 
separaten Meinungen scheinen sich auch ilber den Kreis der eigent-
lichen Gesetzwissenschaft hinaus erstreckt zu haben. Bei Ibn Ha zm 5) 

1) Davon ist noch eine Handschrift vorhanden in der Fatib-Bibliothek zu 
Stambul nr. 2894, vgl. Carra de Vaux, Gaza' (Paris 1902) 18; Excerpte bei 
Ibn ‘Asiikir ed. Mehren (die ganze Einleitung 115, 10-123, 18), bei Ibn Hagar 
al-Hejtami, Fermi haditijja (Kairo 1307) 157 unten, bei AliisT, Gala aPajnejni 
(1311151:c 1298) 251. 	Einen Kommentar zu dieser Abhandlung verfaBte al-B4i115nT, 
vgl. 	al-Murtada, 	Ithaf al-sada II, 4 unten: 	I 0-ii;.3 	LE 0.41 (.5.3ii1-4! -?;2:4_, 

X,4,-.3  i 	c 	t.4.9)..!...C., 	(is,05.11 	rLa6 	3".S.'il.;..3! 	14,4i 	3LA 	L5.xic 	is.o.., J.S1....c. 
- 

,..41.if 5.-61 3 	0.*.4‘..X.ii;:4.1i 	L..)L.s.'i, 
2) Damiri I, 14 s. V. 	L.X......3, vgl. die Ausspriiche der Imame bei Schreiner, 

ZDMG. 52, 528ff. 
3) Bei Dahabi, Tadkirat al-buffilz (ed. Haidarabad) III, 202, 2. 
4) Ibn Farhiin , 	a1-Dibig 	al-mudahhab 	(ed. Fes) 	245: 	e.:;! }..t.:4.! 	a4 

.'/ `->‘'? 	XMil 3--,-'41 	4c.W C4 )1_3 5/  YL11 	l71,1:\ 	 ':-% (91  
- 	 . 

>WI 	z‘Ai 	313 	6x...t3. 	46?:AJC 5.41.c. 	L 	xi 	g.4...! 	__.4.3 	,x4i.J! yi L-• 

! S3 c.:il3  Ali. 
5) Milal ed. Kairo (1317-21), I, 81. 
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und, ohne Zweifel aus dieser Quelle, bei Chafal.;1 wird seine Meinung 
aufbewahrt , 	dat3 	auch die leblosen Dinge Vernunft besitzen1); in 
unserer 	Quelle 	wird 	diese Meinung als Pendant neben 	den ver- 
riickten Lehrsatz des Ibn H k 'i f gestellt, 	&Li Gott zu jeder Art 
der Tiere Propheten gesandt habe.2) 

Als unversohnlicher Kalam-Feind ist er unserer Kenntnis dumb 
eine gelegentliche Erwabnung bei I bn Hagar al -Hejtami in 
einem Fetwa iiber T.Jill-al-din erhalten geblieben. 	Ibn Hagar macht 
uns 	aus 	diesein AnlaB mit 	folgender Lehre des I. Chw. fiber das 
gesetzliche Verfahren mit der Kalamliteratur bekannt: 	„Niemand 
darf Kalkm-Schriften seinen Besitz nennen. 	Vertrage , 	die 	solche 
Bucher zum Gegenstand haben, sind von vornherein null und nichtig. 
Wenn jemand solche Bucher irgendwo findet, 	sei 	er 	verpflichtet, 
dieselben durch Wasser und Feuer zu 	vernichten 	(J..-- 	lLi LiLc 
L3 --...-5 L.3 „—). 	Dasselbe 	gelte 	von Biichern, 	in welchen Gesange oder .7"  
unterhaltende 	Texte , 	sowie 	die,  Gedichte 	frivoler 	Verfasser 	aus 
moderner Zeit gesammelt sind 3) (s.l..6.2_-‘1,..-11 ,...4,,,,4_, L.:4N1 k.....,..:03 

&"...:4.tt (.a), desgleichen von den Biichern der Philosophen und 
von Werken, die magische Formeln ( t„..f,ii.0 enthalten". 	Und dabei 
bleibt dieser Feind der profanen Literatur noch nicht einmal stehen. 
Er dehnt sein strenges Urteil auch auf grammatische und lexika-
lische Werke aus, da .die Leute durch sie veranlaBt werden, sich 
auf Dinge einzulassen , deren Richtigkeit sie nicht mit Sicherheit 
ergrUnden konnen. 	Das Fetwk schlieSt mit den Worten: 	„Die 
Kalam-Biicher enthalten Irrtum, Neuerung und Ketzerei iiber die 
Namen Gottes und seine Attribute, Unglauben durch die metaphorische 

Interpretation (J4:0 des Koran und die Verdrehung seines wahren 
Sinnes. 	Darum ist es unstatthaft, dal3 man solche Bucher in den 

	

1) Tiraz al-magi ns 266, 1 5-SL.„ Lt 	Lit) .1.,.si....,. 0.4 	2,..R.3 	L.,,,' , 	t..., 
i 	otLX-L-05 ,t,...3- L.E.i 	tz.40L4... 	 3.,:i 	0-1-....)3 	st-;:-:.it 	e;)I-ii-- -,Z)1 01 	 0C 	 04 

k..x..?. 	,.....y..C. 	...`14...c.1! 	cy4 _., j..-2Nt 	bt.S....<0  ...)."Lx..,.o., 	it.d.4..:13* . 	Der Eigenname 

ist in Ed. Kairo (1284) als ,i,...\..1..a 
.),S."...., in der 	Wiener Handschrift 	(Mixt. 

nr. 34) als jr...X.-1....c)...r1,--, in 	der Berliner Handschrift 	(8429 Ahlwardt) als 

OL.\..i.,,c,\.,.?".--. 	dargestellt. 	Der Druck von Ibn Hagar al-Y.lejtatni.'s Fatawi had. 
sowie von Ibn Hazm I. c. hat ,..5k.X..Lci.gi..., letzterer ohne 	 .41. 

2) Aahrastani ed. Cureton, 44. 
3) Auch der aristotelische Ethiker, Ibn Miskaweih , ist gegen die Poesie 

als Element der Erziehung nicht giinstig gestimmt, Tandib al-achliilt (Marginal- 
ausgabe [Kairo, Chejrijja, 1305D 44; 	hingegen weist Ibn Sina in seiner Ab- 
handlung fiber Paclagogik (Risidat al-sijisa, Handschrift der Universitlitsbibliothek 
zu Leiden nr. 1020 fol. 67 a) dem Unterricht der (alten) Poesie 	eine hervor- 
ragende Stolle in der Erziehung an. 
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Landern der Muslim dulde, damit der Unwissende durch sie nicht 
irregeleitet werdea.1) 	Auf eine Widerlegung der Kalam-Lehren, 
wie sie sein jiincterer Zeitgenosse Abu 'Ali al -Ahwazi (st. 1054) 2) 
und bald nach ihmb 	Abu Ismail al -Haraw I.3) (st. 1088) unter- 
nahmen, lie8 er sich nicht ein. 

Die Werke des I. Chw. scheinen jetzt vollstandig verschollen 
zu sein. Wir haben gesehen, daa sie urn das XVI. Jahrh. noch im 
literarischen Verkehr standen. 

2. Abu Rank al-Hizzani. 

In der Einleitung zur Ausgabe  des Kitab al-mu'ammarin konnte 
ich nur wenige Nachrichten caber Abu Rauls, den unmittelbaren 
Tradenten jenes Buches von Abu Haim al-Sigistani, zusammenstellen 
(Abhandl. zur arab. Phil. II, p. XXVIII). 	Da dieser Mann jeden- 
falls eine Stelle in 	der Literaturgeschichte 	der Uberlieferung ein- 
nimmt, halte ich es nicht fur ganz belanglos , einige Notizen caber 
ihn Kier als Erganzung folgen zu lassen. 	Ich schopfe sie aus der 
in Haidarabad erschienenen Ausgabe 	des Tadkirat al-bu ff a,z 
von Dahabi (4 Bdd. in 8° s. a.). Unter denen, die von Abu Hafs 

`Omar b. 'Ali b. Babr al-Bahili al-$ajrafi 	al-Kallas 	(ed. Li...S4) 

[st. 249] Traditionen horten , wird :53(i.e_31 L.33) j.4! genannt (Tad- 
kira II, 71). 	linter den i. J. 331 	gestorbenen Traditionsgelehrten 

nennt Dahabi (III, 48) den 1 /4"...4."  .? 04 t.X.I.,.; 1/4.33) J 	ii 51.24! LX•L::,3  

(5354 5.4 0.4. Da die ganze Namenreihe mit der bei Abu Haim 
al-Sigistani, Mu'ammaran 91, 13 	erwahnten vollstandig ilberein- 
stimmt, kann ich nicht zweifeln, dalI (53.3,0 aus 	verschrieben 
ist. 	Es kann allerdings die Schwierigkeit nicht iibersehen werden, 
die das fur diesen A. R. angeSetzte Sterbejahr 331 bei Vergleichung 
mit den Daten seiner unmittelbaren Lehrer bereitet. 	Aufler von 
al-Kallas (st. 249) tradiert er von Abu Haim (st. urn 250-255) und 
Abu.  Rija,g (st. 257). 	Es ist kaum denkbar, da8 er sie um mehr 
als sieben Jahrzehnte iiberlebte. 	Man 	mull voraussetzen, dali in 
dem bei Dahabi fur A. R. angesetzten Sterbejahr ein Irrtum unter- 

1) Fatiwi haditijja 151. 
2) Der Widerlegung seiner Streitscbrift 	3...101 	Ji.ii.c 	 c5..2, 	 :t 	 1.t..!..3 

-....n 1st die durch Mehren (Expose de la reforme de rlslamisme , Leiden C ) 	- 
1878) bearbeitete Ai`ari-Apologie des damascener Historikers Ibn Usakir gewidmet. 

3) Da m m 	al -It a 1 am ? bei Brockelmano , Gesch. d. arab. Litt. I, 433. 
Er 1st einer der zahireichen Sfif I (Vert: des Manazil al-airrn), die ihre A b-
neigung gegen dogmatische Spitzfindigkeit in das Lager von Hanbaliten und 
Zibiriten fiihrte (vgl. phiriten 179 ff.). 	Er hat einen Artikel in 1bn Regeb's 
labakat al-Hanabila (Leipziger Ilandsehr., D. C. nr. 375) fol. 10b-15. 

Bd. LVIII. 	 38 
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lkre aufen 	sei. 	AuBer 	 o• der Vbereinstimmun 	der vollen Namenreibe a 	 a 
spricht 	fur 	die Identitat 	dieses Abu Hauls 	mit 	dem 	tberlieferer 
der Mu'ammariin der Umstand, dull in dem Epithet Musnid a 1- 
B a s r a , 	das D. seinem Namen 	vorsetzt , Basra als der Ort seiner 
Wirksanikeit erscheint. 	Dies stinunt 	daze, 	dull 	seine 	beiden Ge- 
wahrsmanner Abu Hatim und Abu RijaA in Basra lehrten. 

Wir haben bisber 	zwei Abu Rau Is 	unterschieden : den aus 
den Isnads des Tabari. bekannten Korangelehrten A. R. `Atijja al - 
mufassir und den Traditionsgelehrten A. R. 	Noch 	ein dritter 
Homonyme begegnet uns in einem ISnad der Ap;anr XII, 25, 8. 
Sein Sohn 	 wird dort als unmittelbare Quelle Li1,..X.4.:4.71 

L.,..4t 	0.4 L;i3.)  
fiir eine Nachricht des Dichters al-Mansur al-.Namarr (Zeitalter des 
Hariin al-raid) genannt. 

3. Kitab al-lafif. 
Eine Anfrage. 

Von 	diesem alten Buch ist uns nicht mehr als der Titel be- 
kannt ; sehr wenig konnen wir caber seinen Inhalt erfahren. 	Im 
XII. Jahrh. war es noch vorhanden , es gait aber auch scion zu 
jener Zeit ais seltene Kuriositat , caber deren Urheber 	man nichts 
mehr sagen konnte. Ibn Ch a.1 lik an zitiert es zweimal in seinem 
Biographienwerke. 	Einmal nr. 	105 	(ed. Wiistenfeld I, 150, 4), 
wo er dem Buche Nachrichten und Exempel caber die Beredsamkeit 
des Ibn al -K. irrij j a , des durch seine Elequenz beriihmten Zeit- 
genossen des ija44-6,4, 	entnimmt. 	Bekanntlich haben 	bereits alte 
arabische Kritiker den historischen Charakter des I. K. in Abrede 
gestellt ;1) 	er 	trate 	uns 	aber ais wirkliche historische Person vor 
Augen , wenn er mit Ejjub , dem Kutami sein Gedicht nr. XXVII 
(ed. Barth 78, Schol. zu Vers 5) gewidmet hat, identisch ware, wie 
dies im Schol. vorausgesetzt wird. 

Dann 	beruft sich Ibn Challikan 'aid dies Buch Nr. 799 	(ed. 
Wiistenfeld X, 9, 2) in einem Exkurs aber die Bedeutung des Aus- 
druckes B an u -1 -asfar als Benennung der Griechen. 	„Iola habe 
fiber 	diese Frage viel Forschungen angestellt, 	habe 	aber 	keinen . 
Verfasser gefunden , 	der Befriedigendes darilber 	brachte , 	bis 	mir 
ein altes Buch mit Titel k_sid.silit in die Hand kam, dessen Ver- 
fasser jedoch nicht angegeben ist. Diesem Buch habe ich das Vor- 
hergehende entnommen.a 	Nach diesen beiden Zitaten 	enthielt das 
fragliche Buch Collect an e e n (wenn 	der Titel in 	dieser Weise 
zu verstehen ist) fiber philologische Stoffe. 	Diese Nachrichten sind 
jedoch fur eine genauere Bestimmung zu diirftig. 	Vielleicht sind 
literaturkundigen Fachgenossen noch weitere Mitteilungen aus diesem 
Quellenwerke bekannt. 

1) Abhandlungen zur arab. Philologie II, S. CVI. 
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Psalm 2. 
Von 

Lie. E. Baumann. 

Wer ein Interesse daran hat, 	das Recht, und die Richtigkeit 
metrischer Betrdchtung innerhalb des alttestamentlichen Schrifttums 
zu erweisen, tut gut, 	vor allgemeinen theoretischen Erorterungen 
die Untersuchung der Einzelfalle nicht zu kurz kommen zu lassen. 
Gerade der Einzelfall lehrt am besten, wie die metrische mid sonstige 
kritische Untersuchung auf einander angewiesen sind und sich gegen- 
seitig fordern; wie 	der klare Einbliek in das 11etrum auch einen 
Gewinn fiir Text- und Literarkritik, Exegese, Sprach- und Religions-
cf b 	 Seschichte u. a. m. bedeutet. 	Der 2. Psalm 	ist 	ein besonders ae- 
eignetes Beispiel, da einerseits seine metriscben Verhaltnisse relativ 
durchsichtig und andrerseits die in ibm liegenden Probleme besonders 
brennende sind. 

Der Psalm hat unverkennbar ein fn hrendes Metru m: 
den Doppeldreier, anscheinend stellenweise mit dem Sechser durch- 
setzt,I) 	Die Stellen, an denen Unregelmalligkeiten begegnen, sind 
v. 2c als uberzahliger, einzelner Dreier, v. 7f. 12, wo die metrische 
Gliederung Schwierigkeiten macht , und endlich v. 6b und 11 b, 
wo je eine Hebung fehlt. 	Fur den, der in der Erscheinung des 
Mischmetrums 	an 	sich nichts auffalliges findet, waren die Fiinfer 
v. 6 mid 11 unbedenklich. 	Aber, wie im Laufe der Untersuchung 
sich zeigen wird, ist v. 6 ilberhaupt versehrt und dem Sinne nach 
problematisch, v. 11 b aber eine anerkannt wunde Stelle. 	Wichtiger 
sind zunacbst die andern Ansto8e. 	Ist • der Psalm such auf ein 
Strophenmetrum angelegt ? 	Allgemein ist der Eindruck von der 
ganz auffallend scharfen Sinnes- und Si.tuationsgliede-
rung des Psalms, die ihn in vier Gruppen (v. 1-3. 4-6. 7-9. 
10-12) zerlegt. 	Aber das EbenmaR der Form wird vermillt, das 
Rir eigentliche Strophen gefordert werden muf3. 	Wir werden finden, 
da8 dieses Ebenmaa sich zugleich mit der Beseitigung 

• 
1) VgI. Sievers, Studien z. hebr. Metrik II, S.'501-5"03; Biethgen, Korn-

mentar3 ; Grimm°, Psalmenprobleme .S. 20; and such Duhmi Kommentar. 
38* 
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der Textschaden ungesucht ergeben wird. Vorwegaber 
sei festgestellt , daB ftir den unbefangensten Mick im tiberlieferten 
Text Gruppe 2 und 4 auf je 	drei Langverse angelegt erscbeinen 
(von 	denen nur v. 12 tibermaBig lang 	und v. 6 etwas kurz ist), 
und daB damit verglichen Gruppe 3 einen Langvers , Gruppe 1 
aber einen Halbvers iiberzahlia hat. 

Nun 	zu 	den einzelnen 1nstilf3en! 	Was v. 12 betrifft, so ist 
der Passus 1= ,trirr-1,z vnIurt nur ein liturgischer und zwar euphe-
mistischer Nachtrag, wie er innerhalb des Psalters besonders haufig 
ist I); er ist im Gedanken nach denen des Psalms trivial und matt, 
mit seiner Individualisierung deplaciert und syntaktisch ganz lose. 
Aber auch die Anfangsworte -,z-lpti:, diese erstklassige crux inter- 
pretum , sind zu tilgen , 	weil sie lediglich eine Variante zu *,1 
r-rrn= v. 11 darstellen ,2) die den Schaden dieser Textstelle verrat 

und zu dessen Heilung moglicherweise verhelfen kann. 	Wa s v. 12 
bleibt, 	ist ein gefalliger Doppeldreier (gleich v. 10 
un d 11), inhaltlich und syntaktisch ohne Tadel, als AbschluB des 
Psalms durchaus am Platz. 	Das Subjekt ist das v. 11 genannte 
und sachlich allein mogliche: Jhwh. 

Der ilberzahlige Dreier v. 2 c ist allein als solcher schon ver-
dachtig,3) bier aber besonders als einzig er innerhalb eines sorg-
faltig durchgefilhrten und ausgesprochenen parallelismus membrorum, 
der v. 1 a mit 1 b, v. 2 a mit 2 b, v. 3 a mit 3 b zu Doppeldreiern 
verkntipft. 	Dazu verhalt er sich gegen die dreihebige Lesung in- 
sofern sprode, als eine Hebung auf das zweite '," (einePraposition)4) 
fallen muB. 	Vor allen Dingen aber ist gegen den Passus einzu- 
wenden, daB er das Haupthindernis 	 fiir das Erfassen 
der im Psalm vorausgesetzten 	einfachen Situation 
bildet. 	Letztere erscheint bis heute kompliziert , 	indem kein Ein- 
verstandnis aber die Frage zu erzielen ist, wer im Psalm rede und 
wer alles im Verlauf desselben redend eingefiihrt werde. — Wir 
sehen nun an v. 1 f. in bezug auf v. 3 , an v. 4 f. in bezug auf 
v. 6 und auch an (dem nicht einwandfreien) v. 7a in bezug auf 
v. 7b-9, daB andere als der Psalmist nur unter aus-
driicklicher Einfuhrung zu Worte kommen, haben also 
als 	sicher anzunehmen, 	dafi , wo solche Einfiihrung fehlt (v. 10, 
v. 7 fiir rmomi), niemand anderes als der Psalmist redet. 	Bei 
v. 10 ist das nie bestritten worden ; warum bei v. 7 ? 	Aus keinem 
andern 	Grunde , 	als 	weil von dem 	Subjekt 	des 	m-letrt, 	dem 

1) Vgl. Grimm, Euphem. Liturg. Appendixes etc.; Ps. 84, 13. 
2) Lies 'ni 	(als Abkiirzung von rrISPIZ) 	1723.". 	In der Erkenntnis 

dieser Sachlage bin kb mit Marti-Duhm zusarnmengetroffen. 
3) Es ist bezeichnend, wie hitufig auch Baethgen 3  bei aller Zuriickbaltung 

die iiberabligen Ilalbverse als solche beanstandet. 	Vgl. 	z. B. 	21, 10. 52, 7. 
55, 10. 89, 20. 104, 8 a u. s. 

4) Vgl. Sievers a. a. 0 5 145. 144, 1. 143, 3. 
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Sohne Jhwhs, der als Erbe Jhwhs die Volker niederschlagen soil, 
in v. 2 c und — wie manche gemeint haben — v. 12 Anf. als 
dem Messias 	oder „Sohn' 	in der 3. 	statt in der 1. Person die 
Rede ist. 	Danach fiihre v. 7 rs'nott.t der vom Psalmisten zu unter- 
scheidende Messias das Wort. 	Der Zwang zu dieser prekaren Ver- 
legenheitsauskunft fait mit der Autoritat der genannten beiden 
Stellen. 	Die Ubersetzung „Solm4  ist v. 12, ob man nun 7=-1ptvz 
festhalt oder 	nicht , 	aus 	bekannten zwingenden Griinden 	ausge- 
schlossen. 	V. 2 c bleibt also allein. 	Ohne diesen Passus ware es 
evident, daB Gottes Sohn und der Volker Besieger (der Sache 
nach also der Messias) mit 	dem Psalmisten identisch ist. 	Das 
geht such , wie aus dem tibrigen Psalm , gerade aus v. 1-3 her- 
vor,  , wenn wir uns v. 2 c fortdenken. 	Ausdritcklich wird dann 
nicht gesagt, gegen wen 	sich der Angriff richtet. 	Es braucht 
auch nicht gesagt zu werden, wenn der Fr age n de selbst der 
Be droht e 	ist , 	was 	eine hiichst lebensvolle und hochpoetische 
Situation ergibt. 

Doch hier entsteht sofort ein Einwurf: 	Wird nicht der von 
uns eliminierte Passus in den Pluralsuffixen v. 3 vorausgesetzt und 
folglich durch sie gestittzt ? — Wenn die Suffixe zu Recht bestehen, 
ist allerdings fraglos, daB es sich urn eine Mehrzahl von Angegriffenen 
handelt, doch nicht, dali es gerade zwei sein mitssen. 	DaB es aber 
Jhwh und der Messias sind, ist ausgeschlossen , weil die Nennung 
dieser beiden in 	v. 1-3 gegen die Pointe des ganzen Psalms 
verstoBt. 

Sollen namlich die Ausfithrungen v. 41 tiberhaupt einen Sinn 
und Zweck haben, so wird hier erst festgestellt und feierlich kund-
getan , was die Ftirsten und VOlker v. 1-3 noch nicht wissen, 
daB ihr Unternehmen ein Unternehmen gegen den Himmelsherrn 
ware, daB ihr Angriff gegen Zion eM solcher gegen einen heiligen, 
sakrosankten Berg ware, 	und daB ihr Beginnen eitel ist, weil es 
sich gegen jemanden richtet, dem Gott Schutz und Sieg zugeschworen 
hat. 	Eben von dieser Eroffnung erwartet der Psalmist v. 10-12 
sofortige Sinnesanderung. 	Kann etwas deutTicher sein? 	Man darf 
v. 2 c geradezu als den auf kurzen Ausdruck gebrachten Inhalt von 
v. 4-9 bezeichnen : 	Ihr kampft „gegen Jhwh und seinen Ge- 
salbtee. 	Nimmt man also v. 2c , wie es nattirlich ist, subjektiv 
als im BewuBtsein der Riistenden liegend, so ist er ein unlOslicher 
und unleidlicher Widerspruch zur Pointe des Psalms. 	FaBt man 
v. 2 c, was immerhin anginge, objektiv, so lage darin eine Vorweg-
nahme , die das Folgende urn seine eigentliche Wirkung brachte. 
Insbesondere streitet rrninz v. 2 mit v. 7-9 als einem bisher ge-
heim gehaltenen , intimen Gottesspruch , and das diirre niml v. 2 
mit der poetischen Umschreibung t nnt5= ntl,, nach der Jhwh 
bisher nicht genannt ist. 

Es sind nach alledem gleich starke innere und auBere Grande, 
die v. 2 c unmoglich machen. 	Entstanden &trite der Passus als 
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Lesefrucht 	aus v. 4 ff. sein, 	die 	am Bantle vermerkt wurde , oder 
auch als Inhaltsangabe fur den ganzen Psalm aber Jhwh und 
seinen Gesalbten"). 	In 	den Kontext gekommen 	ware er als will- 
kommene Beziehung 	der Pluralsuffixe v. 3, 	die sonst unerklarlieh 
schienen, miiglitherweise aber auch ganz ohne solehen Zwang, seiner- 
seas 	erst 	die Pluralsuffixe 	fiir 	urspriingliches 1,- 	(oder it,-) ver- 
anlassend. 	Da 	indessen 	die Suffixform in -1- 	auch sonst ini Psalm 
verwendet ist, konnte seine Beanstandung v. 3 willktirlich und be- 
fangen erscheinen. 	Sehen wir somit von jeder Anderung ab, dann 
ist 	der SchluB unvermeidlich , 	daB der sich selbst als Sohn and 
Schfitzling Jhwhs fithlende Psalmist ein Kollektivum, eine Einheit 
von Vielen 	ist. 	Da 	dies Kollektivum in Zion 	seinen Stutzpunkt 
hat, ist es die Volksgemeinde Zions, genau wie in den Psalmen 48 
und 83, wo abgesehen von der ganz gleichen Situation auch fiber- 
raschend uhnliche Gedanken und Ausdriicke begegnen.1) 	Urn dieser 
starken Gleichartigkeit willen haben wir Fug and Recht, den dort 
inne gehaltenen Plural dem Singular hier gleichzusetzen. 	Es ver- 
schlagt dabei nicht viel, daB das Volk dort nicht als Sohn Gottes 
und Volkerbeherrscher auftritt. 	Die Gottessohnschaft des Volkes 
ist ja ein altiiberkommener Begriff (vgl. Hosea. Dt. 32, 6. Jes. 63, 16. 
64, 7. Jer. 31, 9 u. s.; 	R. Smith, D. Rel. d. Semiten S. 27 ff.), wie 
das Konigturn Gottes (v. 6). — Indessen sebeint doch die Erwahnung 
Zions v. 6 	darauf zu deuten , daB an das davidische Konig- und 
Messiastum gedacht sei, 	dessen SaChe auch des Volkes Sace ist. 
Ohne Frage blicken Ps. 89, 20-52 (vgl. v. 2-5) und. Ps. 132, 1-5. 
11 ff. auf den Vorgang zurtick, den 2 Sam. 7 schildert. 	Aber auch 
in ihnen kann ich die Erwartung eines personlichen Davididen nicht 
finden. 	Das Volk 	ist 	ideell 	der 	Erbe 	aller 	Wiirden 	Davids.2) 
Psalm 2 aber ist keineswegs irgendwie von 2 Sam. 7 
abhan gig. 	Dazu ist schon die Sprache v. 7ff. viel zu ursprting- 
lich und kraftvoll , verglichen mit dem diffusen Stil der Sarnuelis- 
stelle. 	Wenn also der Gedanke an Davids Verheillungen hier eine 
Rolle gespielt haben sollte, dann nur ganz abgeblaBt. 	Das erhellt 
noch mehr aus der Deutung von v. 6, die m. E. allein moglich ist. 
Jhwh redet hier von Zion als seinem Konigssitz , 	der als 	solcher 
unafitastbar ist, genau wie 	im nachstverwandten Psalm 48, 2 f. 
(vgl. 83, 13) and Ps. 132, 13 f. 

Sehen wir wieder auf die Gliederung des Psalms, so ist klar, 
dal3 v. 1---3 die Volkerfursten gegenitber dem Psalmisten, v. 10-12 

1) Die den Messiasnamen 	bietenden Psalmen, 	insbesondre 	die Stellen 
28, 8. 	84, 10. 	89, 39. 52. (105, 15.) 	132, 10 	(vgl. 	2 Chr. 6, 42). 	132, 17 
(1 Sam. 2, 10. Flab. 3, 13), sind hier nicht heranzuziehen, da einerseits Psalm 2 
nach unserer Darlegung die Messiasbezeichnung nicht enthiilt , und andrerseits 
elle jene Stellen schillern, was darauf beruht, dal3 sie entweder selbst nur Nach-
triige (so m. E. sicher 28, 8 f. 1 Sam. 2, 10 c) sind odor zu literarischen Gebilden 
libelist komplizierter und problematischer Natur gehoren. 

2) Ob nun ein irdischer Kbnig vorhanden ist oder nicht. 
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der Psalmist gegeniiber den Volkerfiirsten auftreten ; v. 4-6 aber 
Jhwh 	mit 	den Vtilkerfarsten 	wie v. 7-9 mit dem Psalmisten 
handelt. 	Aus dem Ebenmaa der Gruppierung geht unzweideutig 
hervor,  , dad v. 6, well er zur zweiten Gruppe gehort, Jhwh redet 
und zwar nur von sich, nicht vom Psalmisten, zu dessen besondrer 
AViirde 	erst v. 7-9 	der 	Gedanke 	fortschreitet. 	Jhwh 	erkl.art 
(eingefahrt 	durch 	v. 4 f.) 	den Riistenden , 	dad 	sie sein Konig- 
reich 	angreifen , 	wenn sie Zion angreifen ; 	dad sie 	es mit i h m 
zu tun bekommen, wenn sie seinen heiligen Berg bedrohen. 	Diese 
Sachlage 	bezeugt 	auch noch 	der Text, so sehr er gelitten hat. 
Von 	„meinem heiligen Berge" 	kann niemand anders reden , 	als 
Jhwh selbst.') 	Und wer LXX folgend itrtp 	liest, 	macbt 	den 
Schaden 	nur 	schlimmer,  , 	da die Anderung der Suffixe eine der 
bekannten Verlegenheitsauskiinfte der alten Ubersetzer an schwierigen 
Stellen ist. 

Ist 	somit 	die 	Meinung 	des 	Verses 	im 	Grunde 	festgestellt, 
konnte der urspriingliche Wortlaut dahingestellt bleiben. 	Die Her- 
stellung 	ist 	nur 	hypothetisch. 	Indessen 	wissen 	wir 	doch 	un- 
gefahr, wie einzusetzen ist: ,=',71 ist im Munde Jhwhs befremdend 
und unannehmbar,  , 	Irvc..i ratselhaft ; 	vor allem aber erscheint der 
bisher innegehaltene parall. membr. zerstort. 	Seine Elemente ge- 
winnen 	wir 	aus 	der 	Gegenilbentellung 	von. 11,1r. 	und 	mil.:3-tp-7n, 
,r1=0: ? und 	-=77: ? 	wieder. 	Dunkel 	bleiben 	W"esentlich die Pra- 
dikate. 	Man lese etwa -,t ip-tirl ,r1=',7= t 11,S.-'517 ,kr,i: 	,nt.t , wo- 
bei 	die absolute Voranstellung des 1:N in dem auf ilim liegenden 
Akzent 2) 	seine 	Begriindung 	hatte , 	oder 	'x 	(oder 	,nr.,',..3,) 	,:t,t 
niip-nm= i'DtNi 	t 	11,1t-'ll. 	In beiden 	Fallen lage ein Doppel- 
dreier vor. 

Es bleiben 	die Schwierigkeiten innerhalb v. 7 f. 	Auch bier 
hat der Text gelitten : das Pluralsuffix v. 9 mud wie auf t.nz auf 
das anscheinend parallele riN-,otlx zuriickbezogen werden. 	Es ist 
aber nicht recht vorstellbar,  , wie die Enden der Erde (gleich den 
Valkern) zerschlagen werden sollen. 	Eine Lassigkeit der Ausdrucks- 
weise diirfte in diesem ganz Anschaulichkeit und Plastik atmenden 
Psalm ausgeschlossen sein. 	Zudem war v. 1 f. , auf welche Verse 
hier zuriickgegriffen wird, von Valkern und Farsten, aber nicht von 
den Enden der Erde die Rede. 	Tinter Beachtung von v. 10 Schl. 
konnte man 	etwa 	Irntl-,tmv.5 herstellen , wenn die Wiederholung 
desselben Ausdrucks kurz hintereinander nicht ganz unwahrschein- 
lich ware. 	Eher di rfte der Fehler auf Dittographie beruhen. 	Diese 
ware von v. 10 Schl. nach v. 8 Schl. geraten und dort in IN-ICCK 
geandert worden.8) 	Tatsachlich bleiben in v. 8 nach Abstrich von 

1) Vgl. 48, 2 (weiterbin Jes. 14, 13. Ez. 28, 16). 
2) Moine Majestat wird beleidigt, wenn Zion angegriffen wird. 
3) Man konnte zur Stiitze von ILI"tni Ps. 48, 11 und 83, 19 heran- 

ziehen. 	Aber 83, 18 f. 	1st Dublette zu v. 17 und wie 59, 14 (vgl. den wider- 
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'N's gerade sechs Hebungen. 	Der itberlieferte Text fordert, all 
Sechser gelesen zu werden; an sich einwandfrei, ware dieser doch 
bisher der einzige im Psalm. 	Syntaktisch flint auf, daB 5,i1 nicht 
schon auf :•m:3 folgt. 	Es ist wohl mtiglich, daB der Zusatz am 
SchluB eine neue Wortfolge verursacht hat. 	lndem ich tv+1; und 
rl:rtil umstelle, gewinne ich einen glatten Doppeldreier.') — Gegen 
v. 7a sind die Einwendungen zu machen, daB ',co c. 1,N eine sonst 
nicht vorkommende Konstruktion ist; daB statt nit",  passender ein 
Pronomen strode, da von Jhwh seit v. 4 die Rede ist; daB die 
Selbstaufforderung 	rrncoN, 	ilberfliissig wie 	sie ist, 	dem Stil des 
Psalmisten gar nicht entspricht; daB endlich das Wichtigste un- 
gesagt bleibt, namlich w e m der BeschluB Jhwhs gilt. 	Denn die 
Worte 	n.:,,,X nmt 	sind als 	lediglich 	dem 	Verstandnis 	des Lesers 
dienende, ganz prosaische Markierung der direkten Rede kein ur- 
spriingliches Textelement.2) 	Man muB sich sogar ernstlich fragen, 
wie weit nicht der ganze voraufgebende Teil von v. 7 in Frage 
gestellt ist. DaB '1:0 nn Worte Jhwhs an den Psalmisten sind, ware 
auch ohne jede Einfiihrung deutlich. 	Doch sind zwingende Grande, 
von den Einfahrumisworten ganz abzusehen, nicht vorhanden; und 
pri erscheint gesichert, da tatsachlich ein GottesbeschluB folgt. 	Nur 
darf dann auch die Angabe des Adressaten nicht feblen. — Fur 
die Reduktion des Textes bestehen danach verschiedene Moglich- 
keiten; man 	lese etwa Inv*,  trri i Falb: -1.13 I i7r.1 .0,T1 (sechs- 
hebig). 	Aller 	Prohleme 	ungeachtet , 	diirfte 	doch 	dariiber kein 
Zweifel sein, daB auch v. 7-9 urspriinglich eine den andern drei 
Gruppen gleichgestaltete Strophe von drei sechshebigen Perioden 
gebildet haben. 

Was v. 11 b 	betrifft, so 	hat die Erganzung von 	.1', hinter 
l',, 	(Wellh.) 	viel 	fiir sich, 	weniger wegen des Zeugnisses 	der 
LXX Hier., das sehr zweifelhaft ist, als wegen Kenn. 309 und der 
voraufgehenden gleichlautenden Buchstaben. 	Der Metriker ktinnte 
die Erganzung ohne weiteres akzeptieren (Sievers, Baethgen 3), um 
die feblende Hebung zu gewinnen, obwohl die Konstruktion auf- 
fallend ware. 	Aber die Beischrift der Variante I10 ipti: (v. 12) 

streitondon v. 12) unechter Nachtrag. 	48, 11 denkt an den 	 rubWelt 	m, abor 
nicht 	an 	die 	Welt h err schaft 	Jhwhs. 	Dail 	die 	genannten Psalmstellen 
auf die Entstehung der Lesart 2, 8 von EinfluB gewesen seien, ist nicht aus-
geschlossen. 

1) Bei Auflosung der scriptio continua konnte r'l filschlich au Imo statt 
zu l7"1 	gozogen sein. 	Das objektive Futurum ware meinem Geldhl naeh 
kraftvoller als das subjektivo Kohortativum. 	Der Artikel vor 13 ware passend, 
da es sich ja urn die schon v. 1 if. genannten Volker handelt. 	wn',7: v. 10 
konnte seinen Artillel 	nach 	`(n3,1) eingebiiI3t haben. 	Indessen scheint doch 
das Fehlon des Artikels trotz 	der Determination 	dem Psalm 	eigentimlich 
zu sein. 

2) Jedenfalls stohon sie aulierhalb des Metrums, vgl. Sievers § 241. 	,. 
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sowohl 	wie das parallele 	1137 	v. 11 a zeigen , 	daa -1',4a zu be- 
anstanden ist. 

Zur Wiedergewinnung des urspriinglichen Ausdrucks konnte 
einmal die Beobachtung verhelfen , daa• in v. 10 ff. Paronomasien 
zu v. 3 entsprechend der sachlichen Riickbeziehung der 4. auf die 
1. Strophei, beabsichtig,t zu sein scheinen: 	vgl. t*,=t:11. v. 10 mit 
rm,',uin v. 3, min v. 10 mit in,rrr-con v. 3 	11m, v. 11 mit 
=In= i. 3, endlich ip3:5 	v. 12 mit tipain. 	tilizTi ist aller- 
dings nicht weniger unbrauchbar als "1/1,, . 	'Abe 	es ware doch 
erwiesen, daa der urspriingliche Ausdruck in der 	ariante durch- 
schimmert, wenn irgendeine Emendation sich unge ucht darbote.1) 
Zum andern empfiehlt sich die Heranziehung verw didter Psalmen. 
Aber so richtig es an sich ist, vor allem Ps. 48 zu vergleichen, 
ist doch die Emendation YrIrs fiir Yr.1 nach 48, 7( vollig verfehlt; 
aus Griinden der Sache; denn, daa die Feinde iib 	der Eroffnung 
des Psalmisten in Schrecken geraten, ist Vo rauss 	tzung seiner 
Mahnung. 	"Ind aus Griinden der Methode; denn 4 , 7 steht nom. 
'irt parallel mi.r, (wie 2, 11 rmi-r), wahrend von eine • Anfforderung 
zur Unterwerfung gar keine Rede ist. — Ein sach ich vorzuglich 
passendes Analbgon zu rms,  ergibt sich, wenn ).-.: r 13 11117'1 (vgl. 
Ps. 45, 13) sc. 'MD lesen. 	Die Falte klindet 	-en Zorn v. 12. 	Ge- 
danke und Ausdruck waren nicht zu kuhn. 

Nur in losem Zusammenhang mit der 	netriscben Betrachtung 
steht die Frage der Intaktheit der Pradik to in v. 1 f. 	Hier fiihrt 
uns die Beachtung des Parallelismus 	der verwandten Psalmen 
weiter. 	Man mull zugeben , daB rsoi 	nach l3i,r1,  auffallend ist. 
Das gilt aber such far •wr,  nach l'j n. 	Nach v. 1 a and 2 a be- 
merkt der Psalmist bereits feindlich s Handeln , nach v. 1 b and 
v. 2 b geheimes TYberlegen und PI .nen. 	Wer das far nicht an- 
gangig halt, j, rte- -zu.-  gveinialige 	Emendation gezwungen. 	Was 
eaten (I; 	Parallelpsalmen? 	Ps. 83, 4 gibt keine Stlitze fur lion 
g' gen inset,  ab; denn er ist mit v 5 ein Einschub , der die 
strophische Ordnung des Psalms gestort hat, inhaltlich Dublette zu 
v. 6. 	Die Instanz des Il•r* v. 6 aber ist dadurch erschiittert, daB 
eine Einwirkung des Einschubs wahrscheinlich ist, durch die ur- 
spriingliches 1rsi: (vgl. v. 3) geandert wurde. 	Der mit Ps. 2 am 
engsten verwandte Ps. 48 nun schildert nur die Aktion (vgl. vor 
allem lir,: v. 5). 	TJnd weiterhin bemerken wir, daa in Ps. 46, 7. 
83, 3. 	Jes. 17, 12 	(Jer. 5, 22), 	wo 	liberal! 	die 	gleiche Situation 

1) Man ki3nnte glauben, dal! die Peinde aufgefordert werden, znm Zeichen 
ihrer bedingungslosen Unterwerfung irn TAU zu ersebeinen. 	Aber ein solches 
Denominativ ezistiert nicht. 	Sacblich wire der Gedanke in dem zuversichtlich 
triumpbierenden Psalm aufierordentlich passend. 	Y-3717.3 heranzuziehen, gebt 
kaum au. 
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vorliegt, 1/ nnn 	begegnet. 	Es wird danach 2, 1 17;:ri 1) und 2, 2 
11,1: herzustellen sein. — 

Unsre hier vorgetragenen Beobachtungen sind nun von nicht 
unwesentlichem EinfluB auf die religionsgeschichtliche Auffassun,„0. 
des Psalms. 	fiber den eschatologiscben Charakter kann kein Zweifel 
sein. 	Aber eschatologische Erwartung in dem Sinne, daB Jhwh 
an seinem „Tage" fiir das Volk als sein Volk helfend eintritt, sich 
els sein Vater and Konig dutch Gerichtstaten kundtut, hat es zu 
jeder Zeit der israelitischen Geschichte gegeben (vgl. namentlich 
Am. 1, 2ff. 	5, 18). 	Messianisch im besondern Sinne des Wortes 
ist unser Psalm nicht, weil ein messianischer Konig nicht begegnet, 
weil keine wmiderbare Zukunft, sondern nur eine „Steigerung gegen- 
wartiger Zustande" 	erhofft, und weil Weltherrschaft im.Vollsinn 
des Wortes nicht beansprucht wird. 	r7N.,i7nt v. 8 erkannten wit 
als sekundar,  , 	die Feinde aber werden Erdenkonige, Erdenrichter 
im Gegensatz Om Himmelskonig genannt, zur Bezeichnung ihrer 
Ohnmacht. 	Wie die verwandten Scbriftstiicke Ps. 83 und Num. 
24, 15 ff.2) d nkt unser Psalm nur an einen beschrankten Kreis 
von Volkern, 	im wesentlichen an die Nachbarvolker. 	Weiter hat 
Duhm recht, , aB der Psalm „mehr noch einen politisch-weltlichen, 
als einen eigentlich theokratischen Eindruck" 	maCht. 	Mit voller 
Wucht vertritt des- 	salm nationale Anspruche, 	wie sie von den 
alteren Propheten bei eits vorgefunden and bis zu gewissem Grade 
bekampft wurden, wie , le abet in der gesetzesfrommen nachexilischen 
Stimmung gleichsam v rklart wieder auflebten. 

Psalm 2, gleich sein 	Verwandten nachexilisch, ist entstanden, 
als es einen Konig nicht 	mehr 	und noch nicht gab. 	So mutt 
man schliefien. 	Denn wenn die Himmel und Erde , Vergangenheit 
und Zukunft umspannende S 	nerie , der wir hier begegnen , auch 
visionarer Art ist, hat der 	Psalm doch geschichtliche Vorgange 
zur Voraussetzung. 	Der Gedan2;3-  iiii—creriamis,..„_ r_ 	- 	ufstand wird 
das Richtige treffen. 	Bei v. 7 ff. kann man an die Urz— 	als die 
Geburtsstunde des Volkes 8) oder an die Riickkehr aus Babylon .. Is 
die Stunde der Wiedergeburt denken. 

Was die Verwendung der formalen Indizien fiir die Datierung 
betrifft, 	so spricht die grollartige Geschlossenheit und Einheitlich! 
keit des Psalms samt der urwuchsigen Kraft und Anscbaulichkeit 
der Sprache; 	die 	ihn als eines der vorziiglichsten Erzeugnisse des' 
hebraischen Poesie erscheinen lessen, 	fur eine nicht zu spate Zeit. 

1) Wie ich sehe, nimmt dies auch Gunkel (Ausgewalte Psalmen 1904) 
an, freilich v. 2 umgekehrt verfahrend, als wir flir richtig halton. 

2) Auch in den Bileamspriichen gehOrt das Interesse dem Volke als dem 
in Gotteskraft Siegenden 	und kiliniglich Herrschenden. 	Auf die Einzelfragen 
kann bier nicht eingegangen werdon. 

3) Die Erwiihnung Zions hindort daran nicht. 	Vgl. Am. 1, 2 und 3, 2; 
Num. 23 f. waist auch in die Urzeit. 
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Er hat Melts kpigonenhaftes an sieb; 	vie 	er melt literarisch, 
keinerlei Abbingigkeit teigt:1) 	Beachte 	auch, 	vie 	viel 	sieges- 
gewisser und trotaiger die Stimmung ist, als in den Psalmen 83, 
89, 432, und :mob 46, 4'8, wo sie diberwinidene Bang,igkeit und 
.errungene Zu4ersiebt ist. 	Budhell • auf dens Gehl:anal aramaiieher 
oder spillbebraiseher Ausdrdeke, selbst wo diese als solehe,erwiesen 
sind,  dart nialit altrgtwiel Gewieht gelegt•werden in einem Lae 
profanen Ursprungs •und ev. langen. profanen Gebrauelis. 	Die Au4 
nahme iii den Psalter ist ja sebr jung. 	So ist weld anzune'haken, 
da(3 er eine micht *gerade sorgsame Behandlung des -urspriinglichen 
Wortlauts und der Orthognaphie erfabren hat (Tgl, pt4b,  st. ININ.-1, 
or-in st: awmti u. tr.). 

1) Vgl. dagegon. die Machaerko Ps. 83, 89, Z32, such 46 and 48. 
So wahrschoinlich os lit, dad Vs. 2 und, 88 um dio gleicito Zeit ontStandon 
sing, so .falsch ist es, alit Duhm in Ps. 2, i 1. wino Nuchnhmung von Ps. 83 
zu sohon. 
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Noch ein Wort zu Richard Schmidt's Ausgabe von 
Harihara's Ratirahasya. 

Von 

Ernst Leumann. 

Das oben p. 361 f. von Richard Schmidt Gesagte notigt mich 
zur folgenden GegenauBeruna

''
. 	Nicht die „Keckheit, weil er einen 

so fragmentarischen Text wie den des Harihara herausgegeben babe', 
hat meine Verwunderung erregt, sondern die Keckheit, dell er diesen 
Text den Lesern unserer Zeitschrift in so wenig lesbarer Form 
vorgesetzt hat. Um fiir eine derartige Publikationsstelle das Notige 
zu tun, ware, wie ich sagte, eine Abschrift aus Tanjore zu besehaffen 
gewesen. Da(3 au(3erdem auch mittelst einigen Nachdenkens manches 
hiitte in Ordnung gebracht werden konnen, mochten meine Berich-
tigungen erraten Lassen. Diesen Berichtigungen gegeniiber gibt sich 
nun freilich Schmidt den Anschein, als ob es ihm auf einen korrekten 
Text eigentlich gar nicht sehr ankomme; denn er lehnt zwei davon 
ab, die man so wenig wie die andern im Ernste anzweifeln kann. 
Man hiire: An zwei Stellen, die unbedingt das Wort „w illenlos" 
E= willfhhrig = 	botiniiBig1) = skt. a-vascal erfordern, druckt 
Schmidt bloB „willen" und beharrt meiner Erganzung zu trotz 
bei seiner 	verstiimmelten Lesung, 	indem 	er ihr die Bedeutung 
„willenlos" zuspricht! 	Dabei ist nichts natiirlicher, als daB 
im Indischen die dem 	„-los" 	entsprechende Silbe verloren gehen 
konnte, da sie im einen Fall elidiert wird und im andern das Schrift- 
bild nur wenig verandert. 	Es handelt sich ganz einfach um zwei 
Textverderbnisse von der Art, wie sie in Durchschnittshandschriften 
and in scblechten Ausgaben dutzendweise verkommen.2) 

1) Theses Synonym wit/At Schmidt p. 362, 8; in der vorhergehenden Zeile 
setzt er im gleiehen Sinne „gewonnen". 

[2) Damit ist diese Kontroverse ftir die ZIAI.G. erledigt. 
Der ltedaktenr.] 
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Melupum. 
Von 

Eberhard Nestle. 

In Nr. 12 des Wochentlichen Verzeichnisses der erschienenen 
und der vorbereiteten Neuigkeiten des deutschen Buchhandels vom 
24. Marz 	d. J. 	las ich unter 	Sprach- 	und Literaturwissenschaft 
an gekiindigt : 

Adler, Vorsch.-Lehr., N.: Hebraische Buchstabenbilder. 	(30 Bl.) 
4°. 	Furth, G. Rosenberg in Komm., '04. 	In Leinw. Mappe 
9.60; m. Die Renaissance des alten hebr. Lese-Unterrichts. 
10.50. 

Die Renaissance des 	hebraischen Lese-Unterrichts , 	 alten 
im Lichte der modernen Methodik. 	Eine didakt. Studie. 
(31 S. mit 4 lithogr. Abbildungen.) gr. 8°. Ebd. ('04). 	—.90. 

Ich verschaffte mir das Werk, fand aber, daa es fur die Zwecke, 
die ich durch dasselbe zu fordern hoffte , 	eine 	Bute 	hebraische 
Schrift einzuaben , 	gar nicht dient. 	Es sind Bilder, welche den 
ersten kleinen ABC-Schatzen das Erlernen der Buchstabennamen 
und -formen erleichtern sollen. 	Gibt es kein Bild, fragte sich der 
Verfasser,  , das Laut, Name und Form des Buchstabens zugleich 
vergegenwartigt. 	„Ich hielt beim Pesach und suchte nach einem 
Bilde , durch welches der horizontale Strich , das Lautsymbol 
des Pasachs, gieichzeitig mit dem Laut selbst dem Ge- 
dachtnis der Kinder gesichert werden k8nnte. 	Wie ein Lichtstreif 
fiel im nachsten Augenblick der Gedanke auf meinen dunklen me- 
thodischen Weg : 	Dieser Strict 	des Pasachs ist selbst eM Bild, 
das einfachste und naturlichste Mid, das fiir den a-Laut gewahlt 
werden kann, namlich eine skizzenhafte Darstellung der Mundoffnung 
beim Bilden und Sprechen theses Lautes." 	So zeichnete er also 
den Kopf eines Judenmadchens mit breit ge8ffnetem Munde fiir 
das Pasach , ebenso fiir das Chirik den eines Judenknaben , der 
den Mund zum Pfeifen spitzt ; beim Segol ein Gesicht, das auf 
Weinen gestimmt ist; die 2 Augen mit dem Mund vertreten die 
drei Punkte des Segol ; beim K o m o z schreit ein als Kutscher an- 
gedeuteter Junge 	oh ! 	Ahnlich ist es bei den Konsonanten. 	Kaf 
ist als (Hemden-)Kragen gezeichnet and das Dagesch in der Mitte 
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das 	dazu 	gehOrige KnOpfehen , 	Lamed 	ein 	Leuchter, 	Schin ein 
Schiff u. s. w. 	Ich 	wiirde 	auf die 	,9,nanze Sadie, 	die 	fur meinen 
tinterricht 	wertlos 	ist, 	salon 	weil sie auf das Schwa mit seinen 
Zusammensetzungen gar keine Micksicht nimmt, nicht zu reden 
kommen, 	wenn nicht die Namen , die der Verf. den Bucbstaben 
gibt, wissenschaftliche Fragen nahe legten. 	Er schreibt sie: 

Pasach, &re, Segol, Chirik, Komoz, Schuruk, Melupum, 
Chaulom. 

Oleph, Ajin, Bes und Wes, Gimmel, Dallet, He, Wow, Sojin, 
Tes, Jud, Kaf und Chaf, Lamed, Mem, Nun, Samech, P6 und 
Phu, 	Zadi, Kuw, Res, Schin-Sin (mit Recht in dieser Ordnung ; 
beim Sin stehe der Punkt iiber dem Teil des Buchstabens, der 
eigentlich ein Sojin sei), Tow-Sow. 

Ich habe nicht verfolgt, 	ob sie auch in andern j u discben 
Lehrbuchern so geschrieben werden; wohl aber habe ich die wissen-
schaftlichen Grammatiken der Christenheit nachgeschlagen, wieweit 
sie uber den Vokal M elup u m Auskunft geben , and bin dabei 
wieder einmal auf seltsame Dinge gestoBen. 	Dali die kleinen land- 
laufigen GramMatiken von Altin a his St euernagel nichts geben 
warden, riberraschte mich nicht. °Ich verglich Al tin g, B al t z e r, 
Bickell, 	Bissell, 	Danz, 	Dreher, 	Hollenberg, Kihn- 
Schilling, 	Mezger, 	A. 	Muller, 	Naaelsbach, 	Stein- 
weeg, 	Steuernagel, 	Stier, 	Strack,b 	Vosen-Kaulen, 
Wintergerst. 

Aber auch von den groBeren lieBen Ewal d, 	Gesenius- 
Kautzsch, Konig, Olshausen mich vollig im Stich. 

Bei 	Stade 	(1879) 	liest 	man 	§ 35a 	„-- 	'6', 	bin d. i. 

	

„FUR', vollstandiger t' 	14b,;, 	t1 p7112.5 Pfeifen. 	Vom gleichen 
Vorgange, namlich von der Zrisammenziehung des Mundes sind 
benannt ilt7? --- it' und ii (syr. 'eAsa, an gamma) und --..7  177)7,.. 

Das dies zu der obigen Aufzahlung nicht stimmt, liegt auf 
der Hand.1) 

Denselben AufschluB gibt des Waldensers Alb. Revel, Manuale 
per la studio della lingua ebraica, das 1879 bei P. 	fliorti e C. in 
Florenz lithographiert erschien, S. 119: 

„1:161e'm significa „pinguetudo, plenitudo, integritas (oris)", 
del verbo abr (= esser pingue) e indica per conseguenza un - t suono pronunziato 	„ore rotundo", tmv t•l7?.." 

Diese Auskunft ist mir um so auffalliger, als ich schon 1877 
in meiner ersten wissenschaftlichen Veroffentlichung in 	„Conradi 
Pellicani de modo legendi et intelligendi Hebraeum, Deutschlands 

1) Vgl. auch Bachers Aufsatz in Bd. 49 dieser Zeitschrift „Die AnSinge 
der hebraischen Grammatik; S. 16 f. 	Auch er kennt Melupum nur als Name 
fur das Cholem, nicht ftir das „Iibbus". 
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erstes Lehr- , 	Lese- u. WOrterbuch 	der hebr. Sprache . . . (durch 
Lichtdruck neu herausgegeben.") wiederholt hatte, dal3 es im Hebra- 
ischen 	9 	einfache Vokale 	gebe : 	1. 	Patsah , 	2. 	Cometz , 	3. Zere, 
4. Segol, 5. Scheua, 6. Hirick, 7. Holem, 

Octavum est pllv,3 schurick tribus punctis infra literam hoc 
modo 	ordinatis ... 	et *significat vocalem 	quandam literam inter 

hu du gu bu u 
U + i medio modo se habentem: scribitur sic—, 	'7; 	= 	‘t 

Nonum est punctum mellupim top ti1t.:7; unicum intra 
vav literam tantum collocatum faciens cum ea.dem vocalem u 

hu du gu bu 	u 
sic 	1M 	li 	1X 	In 	IN. 

Daft hier S c h u r u k und Me lup um verwechselt sind , liegt 
auf der Hand; daB die Verwechslung aber nicht dem Pellikan zur 
Last fallt, 	kann jeder sehen, 	der meine spatere, hierher gehorige 
Veroffentlichung zur Hand nimmt: „Nigri, Bohm und Pelli c an. 
Ein Beitrag zur Anfangsgeschichte des hebraischen Sprachstudiums 
in Deutschland` (in : Marginalien und Materialien, Tubingen 1893, 
und in Sonderdruck). 	Dort babe ich 	S. 8 f. 	aus Nigris 	Stern 
M e ssi a von 1477 dessen so ungemein lehrreichen Abschnitt fiber 
das hebraische ABC wiederholt, z. B.: 

Zere bedeutet ein tunkel oder ein grobs E (spater sagt er: 
eM n i der s E) , wie in Meer —. Wasser , Zegol bedeutet ein 
hochs schwebisch E (ein kiars e) wie in gute Mahr. 

Holem bedeutet ein O. „ 
Schiiriq 	bedeutet 	ein 	15: 	p1114.5: -; 	z 	t!t. 
Meluppim bedeutet ein V: t,cinbl.::: .15 	IN. 

Ehe ich neuerdings auf diesen Punkt gefuhrt wurde, war mir 
in Erinnerung: W. B a cher, Abraham ibn Esra als Gi•ammatiker 
Strallburg 1882, S. 62): 	. 	. 

Der Name Choleric! bedeutet „vollstandie nach dem talmu- 
dischen 	n,'7-1 (b. B. H. 28 a) und dem biblischen Verbum thrt 
(Jes. 38, 16.; Hiob 39, 4); 	denn die ubrigen Vokale sind diesem 
gegentiber thangelhaft. 	Auch der Name m-m ti',In „Mundaille" 
wird gebraucht. 	Das Ch. kann der Konig der Konige heiBen, 
well es allein von alien Vokalzeichen oben gesetzt wird. 

S. 63 fahrt er fort: 
Das Schurek (u) ist aus o mid i zusammengesetzt; daher 

sein Zeichen — wenn plene geschrieben : 1 — ein Punkt in der 
Mitte, zwischen dem oben gesetzten Punkte des 6 und dem unten 
stehenden 	des 	i die Mitte haltend. 	Wenn ohne 1 geschrieben, 
ist das Zeichen von der Gestalt des Mundes bei der Aussprache 
des u hergenommen, die der Mundform eines „Pfeifendenu ahnlich 
ist. 	Es heiBt auch nle yi# Zusammenziehung des Mundes. 
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In seiner Abhandlung fiber die grammatiscbe Terminologie des 
Jeluida b. Dawid Hajjfig (Wien 1882 = SBWA. 102, S. 1118) 
sagt derse]be Gelehrte: 

• Die Namen 	der einzelnen ,7 Konige" sind bei H. zumeist 
die 	bekannten hebraischen. 	Doch wendet er auch sehr oft die 
3 arabischen Benennungen 	mit 	ihren Derivaten an . . . ;.,:a.11..3, 
N. 5, 1 pnn,=, 	D. 4, 10 enctii,t, .1.,1=7;=. 

Somit stehen sich 3 Angaben gegeniiber: 
1. Ibn Esra (Stade, Revel):.mr.; til',7; = Cholem. 
2. Nigri, Pellican 	 = unsrem Schureq. 
3. Adler 	 = unsrem Qibbuz. 
Reuchlin fiihrt 1506 das Melupum nicht an, nur: V surek 1 

et kibuz 	S. S. 10 sagt 	er, 	nachdem 	er surek als lateinisches u 
behandele hat: 

Collateralis 	eras 	est 	coIlectio 	labiorum 	et scribitnr tribus 
punetis scalariter seu gradualiter sibi invicem subiuntis sic ... et 
nominatur kibuz. 	Habetque eum sonum quern apnd Gallos V 
scilicet commixtione i vocalis. 	Est 	autem 	vox media inter V 
et I qualem ohm Graeci suae literae hypsilo dedere. Unde solebant 
in ventre ipsius notam 	vocalis i ponere 	sic 4-. 	Quam postea 
eximentes subter adnexuerunt sic y ut in harpyia. 

Es ist nicht die Absicht dieser Zeilen, 	die Untersuchung zu 
einern Ende zu fiihren. 	Ich bin, weil ich brauchbare hebraische 
Schreibvorlagen suchte, auf die Tatsache gestoBen, daB 1. Christen 
und Juden fiir ern und dasselbe hebraische Vokalzeichen ganz ver- 
schiedene Benennungen brauchen, 	dalI 	2. die jiidische Benennung 
desselben auch 	no/ 	fiir 	einen 	ganz 	anderen Laut dienen soil, 
eudiich 3. daB die altesten christlichen Bearbeitungen der hebraischen 
Sprache, die auf jiidischem Grunde bauen, das x nennen, was die 
Juden jetzt y nennen, und umgekehrt. 

Nur zum SchluB bemerke ich noch, dalI auch das lehrreich 
ware zu untersuchen, seit 	wann der dritte und vierte Buchstabe 
des hebraischen Alphabets rnit Verdoppelung des mittleren Konso-
nanten Gi xnui el and Dallet geschrieben wird. 
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Aus einem sprachwissenschaftlichen Werk von 1539. 
Von 

Eberhard Nestle. 

Im Jahre 1539 erschien zu Pavia Surnptibus et Typis Autoris 
libri ein jetzt seltenes Werk mit dem Titel: . 

Introductio in Chaldaicam linguam, Syriacam, atque Ar- 
menicam, et decem alias linguas. 	Characterum 	differentium 
Alphabeta, circiter quadraginta, et eorundem invicem conformatio, 
Mys tica et C abalisti ca quamplurima scitu digna. 	Et de- 
scriptio ac simulachrum Phagoti Afranii. 	Theseo Ambrosio 
ex 	co rn iti bus 	Albonesii I. V. Doct. Papieii. Canonico Re- 
gulari Lateranensi , 	ac Sancti Petri in Ccelo Aureo Papim Prm- 
posit°, Authore. 

M . D . XXXIX. 
(I Linguarum vero , et Alphabetorum nomina sequens pagella 

demonstrabit. 
Der rot und schwarz gedruckte Titel ist von einer seb5nen Holz- 

schnittleiste umrabmt , 	die auf schwarzem Grund unten die Fabel 
vom Fuchs und Storch abbildet, daneben einen Drachen und Lowen. 

Die 	auf 	dem 	Titelblatt 	angekiindigte 	Liste 	der 	Riickseite 
lautet so : 

E Nomina Linguarum, et Alphabetorum, de quibus in hoc opere 
fit mentio ; et eorum numerus 

Chaldaeorum. 3. 	 Latinorum. 1. 
Samaritanorum. 3. 	Graecorum. 3. 
Assyriorum. ) , 	 Jacobitarum. ) ) . 2 Syrorum. 	) 	) . 3. 	Cophtitarum. ) 
Phoenicum. ) ) 	 Macedonum. 	) , 

	

B.ebreeorum, computatis his 	Missiorum. 	) 	), 

	

quae ab aliis ponuntur.10. 	Bulgarorum. ) 	) ) . 1. 
Aarabum. 	) , 	 Seruianorum. ) 	)) 
Punicorum. ) 	) , 	 Rusiorum. 	) ) 
Persarum. 	) 1 ) / ) . 1. 	Dalmatarurn. ) 
Tartarorum. ) ), ) ) 	 Illyricorum. 	) ). 2. 

Turcarum. 	) 1 	 Indorum. 2. 
Bd. LVIII. 	 39 
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Armeniorum. 1. 	 Hetruscorum. 2. 
Vuandalorum. 1. 	 Gotthorurn. 1. 
Virgilii philosophi. 1. 	}Iiberiae magnae. ) 
Apolonij Tianei. 	1. 	• 	Georgianurum. 	) ) • l• 
Hierogliphicum. 1. 	Incognitu ni. 1. 
Babiloniorum. ) 	 Magi Spoletani 
Erithreorum. 	) ) . 1. Characteres in 
Saracenorum. 1. 	 vno complexu. 
Aegyptiorum. 1. 

C Quamplurima alia diversorum generum alphabeta, adhuc ser- 
vantur, alio tempore publicanda. 	Si ista placuisse visa fuerint. 
Dies 	so 	angekrindigte Werk 	von 	215 Bl. 	klein-40  ist, wie 

scion 	angedeutet , 	zurzeit recht selten. 	Beim Verkauf Libri kam 
ein Exemplar auf 150 Fr.; als ich 1888 die zweite Auflage meiner 
syrischen Grammatik herausgab, hatte ich diese ulteste Grammatik 
noch nicht gesehen; seither konnte ich es beniitzen in einem Exemplar 
aus 	der Bibliothek 	von Charles 	Schefer 	in Paris, 	das eine Zeit 
lang in meinem Besitz War (s. Catalogue de la Bibliotheque orientale 
de feu M. Charles Schefer, membre de l'Institut. 	Paris, Leroux 
1899. 	Nr. 143; auf dem Einband das Wappen von De Thou). 
Der Verfasser, 	1469 geboren, 	wurde eine Monographie verdienen 
so gut wie Potken und Postel. 	In der Bibliothek unserer Gesell- 
schaft' scheint sich die Schrift nicht zu linden. 	Wie frir das Syrische 
so ist es auch fair das Armenische die erste von einem Abendlander 
herruhrende grammatikalische Bearbeitung ; 	ebenso erriffnet es die 
athiopischen 	(bier indischen) 	und 	koptischen 	(bier jakobitischen) 
Studien in Europa. 

Gewidmet ist es von dem Verfasser; quintodecimo Kal. Aprilis 
1539 Revereri . Domino Afranio ' Canonico Ferrarieri . Patruo suo. 

Er nennt sich in der Zuschrift ex -comitibus Albonesii et Pa-
latinis Lomelleil. . . . Collegii Driorum Judicum Papiae in preesentia 
Consul. 	Er wollte es ursprtinglich in Ferrara, der Stadt des Herzogs 
Herkules von Este zu dessen Hochzeit erscheinen lassen, wurde aber 
nicht fertig. 	Der Sitte 	der Zeit entsprechend riihmen eine gauze 
Reihe poetischer und prosaischer Zuschriften den Wert des Werkes ; 
ein Brief von Franciseus Scaevola Spoletanus , Verse von Joannes 
Stanearins, Ferrariensis, Bartholonmei, Funi, Villauren., Placentini, 
Praedicatorum Ordi., 	haereticaeque 	pravitatis inquisitoris in opus 
carmen; Fratris Euphernij Minoritae Epigramma . . . de D. Am-
brosii Albonesii Panompheo libello ; Alphonsus Fontanella Regiensis ; 
Joannis Euangelistae Arpinatis; 	M. Antonius Victorinus Romanus; 
M. Antonius, Boba Casalensis ; Dionysii Zanchi Bergomatis, Canonici 
Regularis Lateranensis carmen; Augusti Bottae Rouescalensis carmen 
asclepiadeum coriambicum, cui percunctanti Echo annuit; Eiusdem 
Saphicum dactylicum; Petrus Libascus Sacerdos Parmeii. ad  Echo 
de Theseo Ambrosio Comite. 	Zuni SchluB nimmt Minerva selbst 
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das Wort: 	Minerva mater inventionum Lectori S. P. D. -Galeatio 
Allis Patritio Cremoneri. Adolescentulo suggerente . . . ex Olympo 
Palladis. 	Anno a mundi initio 6892 Martin currente in secundo 
decano, secundo Tydei Oldoyni Cremoneri. Patritij Jurispruderi. ac 
Caesarei Senatoris Ticinij Proconsulatus anno. 

Das Buch wird erriffnet mit dem syrischen Alphabet in doppelter 
Schriftgrofie: Chaldaeorum Literae, qui Syriam incolunt, quae etiam 
Syriacae 	dicuntur et 	quibus Antiochena Patriarchalis Ecclesia in 
sacris utitur. 	Die Umschrift der Buchstabennamen ist Olaph, Beth, 
Gomal, Dolad, He, Vau, Zain, Hheth, Teth, Jud, Coph, Lomad, Mim, 
Nun, Somchath, Ain-Gain, Pe-Phe, Zzode, Quoph, Ris, Scin, Thau. 
Die Typen sind gar nicht schlecht. 	An die Gruppierung der Buch- 
staben, vorwars und riickwarts, (thescar quezzaph gesan u. s. w.), 
schliel3en sich Gottesnamen fur jeden 	Buchstaben des Alphabets 
(aloho , 	baruio, gaboro, daiono u. s. w.). 	Tinter die Vokale werden 
gerechnet Olaph, He, Vau, Hheth, Jud, Ain; ebenso bei den Sa-
maritanern und Hebraern; dhnlich bei den Arabern und Puniern. 
Dies fiihrt weiter zu den Vokalen der Lateiner, Griechen, Jakobiten, 
Kophtiten ; bei Mazedoniern und Dalmatinern ; dann der Inder, die von 
Potken Chaldaer genannt werden, worriber eine lange Auseinander-
setzung auf Grund der, Befragung syrischer Geistlicher (Johannes, 
Joseph, Moses, Elias), die unter Leo X. au einem Konzil nach Rom 
gekommen waren. 	Dabei die Mitteilung, da3 der syrische Priester 
in Rom divinam lyturgiam quam Missam hebraico nomine appellamus 
nicht lesen durfte , bis Albonesius sein Menuch ad verbum quod 
dicitur zur Priifung ins Lateinische ribersetzt hatte. 	Zu seiner Hilfe 
zog er bei dicaculum olim hebreum , libertatem comineti nomine, 
weiter Josephum Gallum Hebraeum Doctorem , et illius celebrati 
nominis Rabbi.;  Julii Pontificis Medici Physici filium, von dem er 
noch lateinische und hebraische Gedichte aufbewahre. 	Auch noch 
ab Aaron et Abdia scholasticis in Vrbe Judaeis wurde ihm per sem 
illud amephoras bestatigt, dati Indisch (= Athiopisch) nicht Chal- 
daisch sei. 	Ebenso sagte ihm dies Abraham ille a balmis doctor 
hebraeus , Domini Joannis Spoletani Canonici nostri olim Judaei 
consanguineus. 	So 	entschlofi er sich bei 	Gelegenheit Psalterium 
Chaldaicum ex Syria advectum berauszugeben, hatte schon eneis 
comparatis typis conflatisque ex convenienti metallo literarum for-
mulis alles vorbereitet, dum . . . chalcographoque ad rei expeditionem 
parato, Psalterium Mud chaldaicum et collectanea quaedam nostra, 
ad linguae illius multarumque aliarum linguarum lectionem, no-
tionem , mutuamque inter se conformationem spectantia in unum 
volumen redacta propediem imprimenda sperarem, ad annuam patrum 
meorum synodum Ravennana proficiscor, et dum dissolutionis finem 
praestolor, reditumque in patriam desidero, ac dies mihi pro• anni 
mora computatur (proh dolor), patria mea infoelix ills scilicet ohm 
regia Ticinensis 	civitas , 	me adhuc absente , a Gallorum exercitu 
obsidetur,  , multiplicibusque undique concussa machinis vi capitur, 

39* 
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hostiliter .praedae 	datur 	. 	. . . 	Factunique 	est 	ut in ills iinmani 
Glade ac patriae ruina (Amnia quoque mea librorum inquam Chaldae-
orum, Syriorum, Armeniorum, Hebraeorum, Graecorum variartunque 
aliarum linguarum gratam suppellectilem quam magno mihi pretio 
comparatam ex urbe Roma in patriam mecum advexeram simul 
cum ipsius patriae miserabili 	casu 	in uno fere temporis momento 
perdiderim . . . . ut 	pene una cum libris et lucubrationihus meis 
etiam proprii nominis memoriam perdiderim. 	Post septem vere 
annos (divina ut reor voluntate ita disponente) in manibus publici 
cuiusdam 	Fartoris 	reperto 	iam 	semilacero 	Psalterii 	libello quem 
cum 	caeteris in cineres vulcano passim, debacchante iam dudum 
fuisse 	conversum 	existimaveram 	iterum 	ad 	illius 	publicationem 
animum adieci. 	Mehrfhch kommt er auf diese Absieht zurtiek, die 
aber nicht mehr zur Ausfiihrung kam, dann konne man sehen, an 
Psalterium 	istud Chaldaicum 	sit, 	an illud Joan. Potken , qui in 
Indiam atque Aetiopiam, Chaldaeam transferre voluit. 	Eher konnte 
man noch das Armenische Chaldia nennen , 	quandoquidem Chaldia 
regio quaedam Armeniae est. 	Damit macht er den tbergang zu 
den armenischen Vokalen. 	Den 	30. Buchstaben 	des armenischen 
Alphabets nennt er v i e f, vieu vel viec h. 	Tribus enim istis no- 
minibus appellatum animadverti cum proximis his mensibus Venetiis 
essem et cum Armenico quodam una cum Gulielmo postello Am- 
bollataeo Gallo viro 	multarum linguarum gnaro qui paulo ante e 
Bizantio 	in Italiam venerat , 	verba facerem , 	inter caetera ab eo 
noh 	modo 	postulavi 	verum 	etiam efflagitavi , 	ut alphabeti literas 
proferret, quod dum benigne faceret ad id maxime animum adverti 
ut 	enuntiationem istius literae comprehenderem , 	quam modo vief, 
modo 	vero vieu, 	ac demum viech appellabat. 	'Wie scharf er be- 
obachtete zeigt seine Schilderung, wie der Syrer dem er Unterricht 
gab, um keinen Preis papa sagen konnte, sondern zuletzt mit aller 
Gewalt nur Ppappa herausbrachte , oder seine Beschreibung wie 
hebritisches p auszusprechen sei.  

y un 	vel 	inn 	trigesima 	quarta et in literii f deflectitur seu 
ab ea incipit et fiun dicitur, hint natum illud esse arbitror quod in 
trivialibus puerorum scholis communiter in alphabeto nostro obser-
vatur,  , ut in literarum nominibus recensendis cum ad . y . ypsilon 
ventum est, pro eo fia : dicatur. 

Im Vorbeigehen werden Bl. 20 v nach Graecorum auch Tzar-
chasiorum, Augasiorum, Candusiorum, 1Vlacedonum, ... vocales erwalmt. 

Das fiinfte Kapitel behandelt die K onson ant e n. 	Die letzten 
des hebraischen Alphabets nennt er Zadich, Kuoph vel Quph, Res, 
Sein, Than. 	Ahnlich umschreibt er die Samaritanischen, fiigt aber 
hier zu Zain bei vel Sdain, mit der Begriindung nam et Hebraeum 
et Chaldaeum et Samaritanum et Graecum et aliarum linguarum 
zita s et d implicita habet. 	Im Abschnitt fiber die arabischen und 
punischen Konsonanten fehlten die Typen and sind in dem mir 
vorliegenden Exemplar die ausgesperrten Liicken nicht mit der Feder 
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ausgefiillt ; das Lesestuck aus Kap. 3 ist karschunisch, d. h. arabisch 
mit syrischer Schrift 	gedruckt , dieser Name 	aber nicht erwahnt. 

Die Behandlung der lateinischen und griechischen Buchstaben, 
so interessant sie ist, mull bier ubergangen werden. 

Es 	folgen 	die 	20 	„indischen“ 	auf 10 Blattern , 	die 	24 der 
Jakobiten and Kophtiten, die sich von den griechischen und maze- 
donischen nicht viel unterscheiden. 	Auch Macedones et Gotii seu 
mavis 	Rosii vel Rusii Scythiae maioris uniusve Sarmatiae partis 
incolae et quam utramque inhabitant Missiam Bulgari et Serviani 
haben so ziemlich 	dasselbe Alphabet von 24 Buchstaben. 	Nicht 
weniger als 23 Blatter sind ihnen gewidmet, indem die Aus'sprache 
der einzelnen Buchstaben meist dumb Namen aus der Bibel oder 
der Liturgie (den Troparia und Condacia) belegt wird. 

Kapitel VI handelt von den syrischen Buchstaben quae puncta 
rubea intra se, infra suprave admittunt (BI. 74); Kap. VIII (Bl. 79) 
de vocalium Hebraicarum notis atque nominibus et aliis quibusdam 
punctis 1:..) smol und iamin, welche sich wie lat. simus and scimus, 
oder seda und 	scheda 	unterscheiden, 	obwohl ihm die Sitte scin 
dextrum 	per sch zu 	schreiben minime 	placet ; vgl. ax,O,Itov 	and 
ax6Xtov. 	Bl. 82 	werden die syrischen Vokale mit den bekannten 
Beispielen Adam (Odom) , 	Abraham, Ishhaq 	u. s. w. belegt; 	fast 
noch ausfiihrlicher werden die arabischen besproehen. 

Cap. VIII, de instrumentis quibus literae proferuntur et quae cu-
iusque instrumenti sint literae (guttur, palatum, lingua, dentes, labia). 

Cap. IX, 	de literis duplicibus Hebraeorum . . Chaldaeorum 
. . . Punicorum. 

Bei den syrischen Buchstaben zeigt der Verf. Kenntnis von 
der lange Zeit unbeachtet gebliebenen Tatsache, daf3 die Syrer zwar 
von rechts nach links lesen , 	aber von oben nach unten schreiben. 
Es verlohnt sich die ganze Stelle anzufiihren. 

Bl. 87 v: Nam Chaldaei licet a sinistro in dextrum1), ut Hebraei, 
Samaritani , 	Arabes 	et Punici suss legant 	literas, 	non tamen in 
scribendo eundem module servant, ut scilicet a sinistro in 	dex- 
trum1) latus calamum ducant , sed e coelo ad stomachum literas 
trahunt, ut de eo quidam dixit 

E coelo ad stomachum relegit Chaldaea lituras. 
Bl. 88: Hoc scribendum genus arbitror illud esse quod Festus 

Pompeius TO ETCOZO V To epochon appellat, deorsum versus, sicut tune 
dextrorsum versus, quasi scilicet super cadens et insidens, cadere enim 
videntur literae, et super literas sedere atque una alteram dorso vehere, 
dum in ordine alphabeti vel dictionis componendae applicantur, ut 
non iniuria ab opifice illae summo e coelo demissae credantur. Quas et 
Abraham ilium Chaldaeum coeli et coelestium syderum contempla-
torem, antequam de [Jr Chaldaeorum exiret, calluisse credendum est, 
eisque usum, si verum est, quod veteres Hebraeorum magistri tradunt, 

1) Dies 1st natiirlieh ein Versehen fiir a dextro in sinistrum. 
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Moysen, scilicet literas de ore Geura, qui ignis est, aceepisse, et una 
cum lege, Dei digito scripts, de Synai Monte ad homilies deportasse. 

Zur 	gr6Beren Verdeutlichung 	druckt 	Albonesius 	eine Stelle 
vox 	5 Zeilen 	aus Jesaja 45 	syriseh mit Transkription und Vber- 
setzung von oben nach unten. 	 . 

Aus derselben Quelle mag zur syrischen Schrift noch folgendes 
mitteilenswert sein. 

tber den ersten Buchstaben des syrischen Alphabets, das Olaph, 
in seiner doppelten Form re und / schreibt Albonesius (BI. 99a): 

Hanc literam (si divinare fas est) illam 	esse 	arbitror, quiun 
in libro de divinatione Marcus Cicero asseverat, Suem olim humi 
rostro impressisse, uno equidem calami ductu, ceu uno rostri prae- 
dicti animalis impulsu, describi potest; 	huius tamen rei veritatem 
aliis vestigandam relinquo. 

Cap. X, 	de literis radicalibus et servilibus ist das langste ha 
ganzeu Buch (B1. 89-131 v); 	denn es behandelt jeden einzelnen 
Buchstaben und gibt ilber deren Aussprache ganz genauen Bescheid, 
kniipft an sie allerlei Mystics et Cabbalistica, wie schon der Titel 
hervorhob. 	Ich denke 	einige der folgenden Ausziige zu einzelnen 
Buehstaben des Hebraischen seien noch heute lesenswert. 

Z. B. fiber das n, den filnften Buchstaben des hebr. Alphabets 
schreibt er (B1. 96): 

Caeterum liters ista (ut dictum fuit) gutturalis est, 	cum nec 
dentibus nec palato nec lingua sed solo spiritu pronuncietur, ob 
quam causam, qui de literis Hebraeorum et praesertim qui caba-
listica scripserunt, spiritui illam esse consecratam asserunt: et non 
modo facilem 	esse , sed etiam naturalem , immo vero hanc solara 
pene omnium literarum etiam in brutis respirantibus audiri aftirmant, 
et quae nimirum spiritum habent, dum spiritum reddunt, literam 
bane exprimunt, cum solo edatur spiritu. 	Hanc Hebraei, Chaldaei, 
Samaritani, 	Syri, Armeni, 	Graeci et Latini, 	et inter graecos qui 
Augasiam et Carthaearn , sive ut aiunt temporibus istis Tzarcasiam 
rilg thsyceills. 1,13Tmacg 4) 7tOg ziQo'ceg lad Tis megalis iuirias hi pros 
persas esti, magnae scilicet Iberiae (quae inter Persas est) incolunt, 
et Gorgi et Jacobitae 	et Cophtitse , 	et Virgilius 	quidam insignis 
quondam Graecus philosophus , 	et magnus Tianaeus Apolonius, et 
hi 	qui grammatn quae hieroglyphics vocantur scripsere , in suis 
alphabetis quintam in ordine literarum posuerunt. 	Indi in primo, 
Macedones, Missij, Russij, Dalmatae suain huic respondentem literarn 
in sexto literarum numero habent. 	Persae, Turcae, Tartani, Arabes 
et Punici, et Maometani fere omnes literam huiusce potestatis in 
antepenultima, 	vigesima scilicet septima, sui alphabeti sede,. collo- 
carunt , 	tametsi etiam He 	in 	sex to 	ordine possideant. 	Vuandali 
quoque in undecima sui alphabeti numeratione Mersin') 	Ed re- 

1) Hier ist im Druck eine Liicke gelassen, UM die Form des Buchstabens 
mit der Feder zu ergiinzen, was in meinem Exemplar unterblieb. 
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ponunt , 	quae 	licet 	pro 	e 	accipi possit , non tamen simpliciter e 
intelligitur, sed simul e et c coniuncta elements intelligenda sunt. 
Istas 	numerorum 	observationes hoc in loco recensui ut animuni 
advertant, qui nedum pythagoricas verum etiam patrum Hebraeorum 
sacras in nurneris computationes (et praecipue in illarum alphabeti 
Hebraici 	literarum 	observatione , 	quae in divinis aliisque mysticis 
nominibus 	et sacris insertae sunt) non ignorant et oculos ad hanc 
vel maxime He literam convertant. 	De qua, si quam excellens in 
antiquis patrum Hebraeorum receptionibus semper habita et quibus 
sacris 	inserta sit. 	Et 	quid nam 	in 	illo 	magno 	mirificoque Dei 
nomine, quod Graeci Tetragrammaton, Hebraei vero Arbaha aotioth, 
quattuor scilicet literarum, appellant, in quo bis reperitur, insinuet. 
Et 	cum in nomine Abraham et annosae uxoris emus Sarhae ab 
omnipotenti Deo inserta fuerit, quod nam archanum in se contineat. 
Quidve sit, quod aliqui literam ipsam Hebraicam ex Daleth et 
Jod , aliqui vero ad Chaldaicam eandem Syriacamque respicientes, 
ex Vau 	et Dolad constare asserant. 	Et cum communi omnium 
opinione quinarium numerum repraesentet, cur tamen cum vim et 
partes eius, ex quibus composita affirmatur, diligentius consideramus, 
longe maiorem numerosioremque foeturam implicitam habere cogno-
scimus, accuratius explicare voluerimus, quia proculdubio facultatem 
nostram propositumque suscepti operis excedere videtur in praesentia 
praetermittimus. 

Ebenso fiber Vau (B1. 9S): 
Et praeter id quod sexta est alphabeti litera, sextam quoque 

sacram numerationem repraesentat. 	Quanti in sacris habita sit, qui 
cognoscere cupit, legat eos qui sex diebus mundum conditum fuisse 
asserunt, 	et illius numeri causas scrutantur. 	Litera praeterea ista 
Hebraeorum 	quia nihil 	secum exterius admittit , neque a se ipsa 
prominet, 	sed in sese constans atque sufficiens, simplex et se ipsa 
contenta nullius indiga sed absoluta integra atque perfecta mundi 
columna nominata est. 	Quod multo magis in Chaldaic° Vau conspici 
potest, cum orbis sit in se revolutus atque (ut de aipiun Armenico 
dictum fuit) reflexus, principio et fine carens. 	Iccirco etiam per- 
fectorum primus evasit numerus. 

Ober die Aussprache des Zain ist folgendes bemerkenswert 
(Bl. 98 v): 

Leniter quidem Zain proferri debet, ita ut inter Somchath et 
Zzode et Scin differentia prolationis cognoscatur, ut etiam de Zita 
et aliis sibillantibus Graecorum literis dictum fuit, non autem (ut 
quidam solent) forti duro ac vehementi impetu, sed molli et obtuso 
litera 	ista 	enuncianda 	est 	sibilo, 	ut 	passim 	nostris 	temporibus 
Virgilianam in primo Aeneidos invocationem pronuntiari audimus 

Musa mihi causas memora quo numine laeso. 
Non enim literae s integrum perfectumque sed obtusum in hoe 
carmine sibilum audivimus, quin etiam lenem sonum qualem Graeci 
in literae Zita prolatione requirunt. 
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Weiter folgende Geschichte iiber diesel' Buchstaben (131. 100): 
Apium 	praeterea Claudium 	(ut interim etiarn aliquid de hat 

litera 	referamus) 	Zita 	literarn 	odio 	habuisse invenitnus. 	Et inde 
forte fortuna proverbium exorturn fuisse quidam arbitrati cunt, ut 
in 	illos 	quihus 	forte ex urna Zita eontigisset , 	veluti infortunates 
et 	minus 	ad 	rem 	aptos Issa 	acclarnaretur 	et proinae in sortibus 
inauspicata litera habita fuit. 

Cheth ti umsehreiht Albonesius Hheth, 	1th : 	nee cairn placuit 
pro 	ea, 	ut 	quidam 	faciunt , 	c et h ponere quandoquidern literae 
illae non fortem aspirationem, sed blaestun et crassum sonum effi- 
ciant ac linguae 	motum 	exigant ut in litera 	X chi Graecormn 
consonante 	dictum 	fuit. 	Er beruft sick dann auf Iteuehlin , nach 
welchem dieser Buchstabe domicilium in praecordiis possidet. 	Cher 
ihren Zahlenwert schreibt er: 

Octavam etiam numerationem sibi vendieat , 	quam -nn hod 
i. e. 'decus sive laudem et gloriam qui cabbalistica scribunt appella- 
verunt. 	Vitam 	vero 	significare 	hheth 	qui hebraica non ignorant 
intelligere possunt. 	Proihde Mathematici et Astrologi octavam dommu 
niortis 	et 	finis 	vitae 	significatricem 	dixerunt. 	Constare 	illam 	ex 
Daleth et Vau, qui de Hebraeorum litteris scripserunt affirmant — 
das ware 4 -J- 6 = 10. Ex duohus tamen Jodin Chaldaeorum Hheth 
constare 	et suas cum separatas turn sirnul iunctas habere numera- 
tiones manifestum est. 	Idque non vacare a latenti in sacris adytis 
mysterio nee dum ab omnibus intellecto existimandum est. 

Von) Teth (B1. 101): 
Praeterea in alphabet° ultima est inter literas unitatern signi- 

ficantes et T latinam (ut dictum fuit) literam repraesentat, 	quarn 
Cicero non ab re literam insuavissimam appellavit , 	quod vitae ui- 
timum mortemque significet, quod et de Thita Graeco Volateranus 
Persius intellexit cum ait in Satyra quarta 

Et potis est vitium mortis praefigere theta 	vel 
' 	Et potis est nigrum vitio praefigere theta. 

Domitianus 	novitate 	quadam 	signi , 	cunt 	in 	exercitu quempiam 
interfici voluisset, 	coram percusore nasum emungebat, ut per hoc 
aliquem 	morti 	obnoxium esse intelligeret et carnificis officio fun- 
geretur, quod Martialis insinuat dicens 

Nosti mortiferum quaestoris Castrice signum. 
Est operae pretium discere theta novum u. s. w. 

Thau vero absolutionis signum est et salutaris nota apud Ezechi-
elem 9 . . . de qua litera Ausonius meminit dicens 

Scire volo catalecta legens quid significet Thau. 
Virgilius vero in catalecto carmine Thau gallicum appellat inquiens 

Thau gallicum imminet ipsemet male illicit 
pro truce intelligens, quia galli crucem ad T literae similitudinem 
erigere solent. 

Trotz dieser schlimmen Bedeutung dieses Buchstabens fange 
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im Hebraischen und Syrischen das Wort „gut' mit ihm an, wie, 
in 	der Genesis: 	Gott 	sah alles was 	er gemacht hatte und siehe 
To u 	mood 	bonum 	valde. 	Qui 	hebraicarum 	literarum secreta 
rimantur, per T o u vitam, per M e o d mortem interpretantur. 	Multi 
4juippe non nasci longe melius censuerunt aut quam citissime aboleri. 

Die Grammatiker, Mathematiker und Astrologen schreiben dem 
Buchstaben eine gute Bedeutung zu : in ea gaudere solem et trino 
aspectu ascendens 	aspicere , 	domumque 	esse scientiae et fidei , 	ac 
religionis et longae 	vitae. . . . 

Constare bane literam Hebraeorum magistri, qui de huiusmodi 
literis tractaverunt, alii ex Caph et Vau, alii ex Caph et Zain. . . . 
Chaldaeorum Teth ex Olaph et Hheth, aut ex Zzode et Vau constat 
(1 + 8 = 9, oder 60 ± 90). 	Folgen noch ahnliche Ausdeutungen 
namentlich der Form des griechischen 0 und des athiopisehen ill, 
das einem umgekehrten hebraischen it, gleiche. 

Vom zehnten, so kleinen Buchstaben heif3t es Bl. 104: 
Auctores qui Hebraicarum literarum formas , numerationes et 

mystica in 	eis 	latentia 	sensa explicant, 	magna in hac litera Jod 
inesse asseverant, illamque tanquam alterum chaos et primam ,6,14v[!] 
ylin omnium numerationum et principium exhibent: praegnantemque 
esse contendunt et 	prolificam , 	cum tamen puncti locum obtineat 
et impartibilis fere sit, 	parva quidem visu, 	sed magna effectu, ut 
non ab re ineffabile illud Dei nomen Jehouah, quod Tetragrammaton 
appellant, ab illa incohare voluerit, et Servator poster Jesus nomen 
suum ab eadem auspicatus sit, cuius typum ger'ebat ille , de quo 
dixit annosa mater, risum fecit mihi dominus, a cuius matris nomine 
(ut supra tactum fuit) 	quod cum adhuc 	sterilis esset atque in- 
foecunda Sarai erat, omnipotens deus, foecundam illam atque pro-
lificam esse volens, Jod literam auferens, Sarah inquit nomen emus 
erit, auferensque ab eo Jod primam ipsius ineffabilis nominis literam, 
quae denarium indicat , 	et secundam eiusdem nominis He scilicet, 
quae quinarium , dimidium denarii numerum ostendit, 	sustituens 
filio praestituit atque quod uni abstulit alteri concessit, nee tamen 
ullum eorum virtute literarum suis nominis expertem esse voluit 
sed nee 	conjugem 	illius 	. . . Abraham 	. . . partem decimae ab 
uxore ablatam illius nomini subintulit. 

Unzahlig seien die Ausfuhrungen der Grammatiker und Mathe-
matiker fiber die Bedeutung der Zehnzabl. 

Das hebraische 	bildet caput semicireuli dextri ac lunae faciem 
reddit, 	ut non ab re ab Latinis dictum fuisse arbitrer C literam 
inversam Hebraeorum , scilicet Chaldaeorumque more scriptam foe- 
minam 	repraesentare 	et 	caiam significare. 	Quae itidem mutato 
ordine, inversis nimirum cornibus, Chaldaeae Hebraeaeque oppositis 
constituta masculum, 	scilicet Solem, in sacris ac mysticis sensibus 
designare valet. 	Fiir C ,--- Caius oder Gains wird Probus und 
Quintilian angefiihrt; die Astronomen geben dem Buchstaben eine 
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. 	. 
.gliickliche Deutung, ihn mit Jupiter in Verbindung bringend; um-
gekehrt laute des griechische (und lateinische) Sprichwort: 

%Mr= o l7C1.011V ar3()C07LOV %C:011 TRW ISU7r7r CC xtostata, 
namlich Kappadozier, Kiliker und Kreter. 

Et in 	libris 	Sibyllinis 	(si 	beato Augustine 	credimus) trim 
istarum literarum mentio facts est, per quas Cornelii tres designari 

	

videbantur (Sylla, 	Cecinna, 	Laetulus). 	Hinc 	etiain Plautus siinili 
schemate furem trium literarum hoininem appellavit. Beim riimischen 
Gericht habe c die condemnatio, 	a absolutio, n. 1. non liquere be- 
deutet. 	Augustus vero . . . tertiam iudicibus tabellam tradidit ut 
qui condemnandi, ant certe absolvendi, 	dumtaxat notam haberent, 
ignoscendi 	quoque 	calculum 	baberent, 	quo accusato ignoscenduni 
veniamque dandam demonstrarent. 

Viper den Unterschied in der Aussprache von 	und p sagt 
er, 	dad die Juden das erstere liberiori oris hiatu superioribus in- 
feriora labia comprimentes proferunt. 	Coph vero, decimam nonam 
literam, 	quae 	pro 	k et q nobis succurrit productis aliquantultun 
labiis et arcuata ac ad radices anteriorum dentium adpulsa lingua, 
rotundo ore, obtuso nihilominus vocis sonitu enunciant, ne unum 
pro altero redere videantur. 

Vom b sagt er: 
Constare illam perhibent (qui de Hebraeorum literis tractaverunt) 

ex Vau et Caph, Vau superiora, Caph inferiors eius occupat. 	Alta 
petit Vau, sed Caph cornu contendit ad ima. . . . Astrologi malam 
domum ac tenebrarum puteum appellant, Saturnuruque humanae 
naturae eyersorem in ea gaudere. 	Im AnschluB damn allerlei fiber 
A. bei den Griechen (Aristophanes) und Lateinern (LLL in Terracina 
nach Cicero; 11 = Sesterz). 

Ebenso soil 7:: aus 1 und z bestehen, sed alio atque alio modo ... 
et istorum elementorum conformem conflatum difformes vero nutus 
latissime nostris temporibus Egidius Cardinalis in libello de Hebraicis 
elementis traetavit. 

Quia de Mem et Nun immensas ut sic dicam disputationes 
faciunt qui de illis tractaverunt, non progrediar ulterius. 	Constare 
tamea Hebraicum Nun ex duobus Jodin videtur, superiore et in-
feriore, ut unum caput alterius conscendat, sed extremum non nihil 
in sinistrum latus caudam protendat. . . . Sunt praeterea qui Nun 
conflari ex Zain velint et Jud. 

Das SchluB-Nun bedeutete mit seinem langen Schwan fur 
Israel lange Gefangenschaftszeiten, ut magistri Hebraeorum asserunt. 
Die Zahl 50, die es bedeutet, spiele eine besondere Rolle in clavis 
illis Salomonis in templo domini aureis und sonst. 

Vom Samech saol
b
en die Theologen sexti millenarii esse sym- 

bolum, 	quern Messiaefoelicita.ti consecraverunt. 	'tiler seine Form 
allerlei Spekulationen, zum Teil nach Egidius. 

Ain vel Gain . .. ita gutturalis , ut nullo penitus in sui pro-
latione videatur indigere instrumento, quandoquidem ex intimis ut 
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aiunt 	pulmonibus premenda sit 	.• . . nonnulli 	inter 	instrumenta 
proferendi literas nasum quoque addendum censuerunt. Er verweist 
fur diesen Buchstaben auf das Buch qui Sepher thenuoth i. e. 
liber 	figurarum 	inscribitur und auf Egidius; 	danach besteht es 
aus Vau , Zain und. Nun, erinnert aber auch an den Buchstaben 
des Pythagoras. 

Pe soil aus Kaph und Jod bestehen, altissimum apostoli my- 
sterium referens qui 	divinae fiunt nuptiae. 	Ac J'od quidem, quod 
maris formam 	habet , Caph quod feminae (ut dictum fuit) utero 
est persimile , 	iungitur,  , 	sponsi 	sponsaeque 	arcanam laetitiam 	et 
ineffabilia divinorum fructuum seminaria pietatis studio potius quam 
inquisitionis audatia vestiganda designat. .. 

Den 18. Buchstaben umschreibt er selbst Tzode und berichtet, 
dab literam istam Hebraeorum magistri et qui inter christianos de 
literis Hebraeorum tractaverunt alii Zaddi, ut Rabi Dauid Kimhi 
in suo Miclol, 	alii Zadik, 	alii Zade, alli Tzade, alii Tsade, 
alii Zadech, 	alii Sade 	nominaverunt. 	Quorum varietas , 	quid 
aliud nobis insinuare potest, quam variam ipsius literae prolationem 
et minus 	fortasse 	bene 	intellectam. . . . Zadich fortius ac maiori 
cum impetu et ut geminatum zz pronunciandum est, wie in idiomate 
Italico 	et 	ut 	aiunt 	vulgari 	ac 	materno 	. 	. 	. 	fortezza , 	bellezza, 
allegrezza .. . Proinde qui bane literam per t et z Tzade ant per 
t et s Tsade 	scribunt et proferunt , 	non mihi videntur Hebraice, 
sed Arabice atque Vandalice et scribere et proferre, 	qui quartam 
decimam 	(de Punicis loquor) alphabeti literam huic respondentem 
T z a t appellant. 	Et quo ad Vuandalos spectat, qui quartam illorum 
alphabeti literam T zeds nominant et pro ts accipiunt. 	Quemad- 
modum etiam 	qui pro c aut t sequente vocali, nut etiam pro z 
simplici aut etiam geminato Taf et Zita graecum ponunt scribentes 
pro laetitia literis graecis lert4Ice , 	aUsyqect'a , 	'ttiew, 	autTVrt-tee 
Allegrezza, ceruo, amicitia et in multis aliis Arabes videntur aemulari, 
non graeco, . sed nee etiam latino more scribere aut proferre, quando 
quidem spud Graecos et Latinos t et z , 	nee z et t , quin nec •  ts 
in 	eadem .syllaba 	convenire possint , tarn 	in principio , 	quam 	in 
dictionis medio, ut vel mediocriter in utraque lingua doctis notum 
esse potest. 	Quodsi in superioribus a nobis Tzar chasiam scriptum 
fortasse quispiam objiciat, noverit ita scriptum, sicut nostro tempore 
scribunt, 	qui inde ad nos in Italiam veniunt quando (pro generis 
infoelicitate) sub barbarorum ditione 	consistant. 	Armeni quoque 
hanc literam J•wT4- Tzadw,  , vel Zzadoe appellant, scribentes per 
quartamdecimam sui alphabeti literam quae Tzza vel Zza vel etiam 
Dha ab 	illis 	appellatur. 	Indi 	etiam Zadi 	illam denominant . . . 
Chaldaei vero (ut dictum est) ac Syri Zode appellant et licet per 
unum z scribunt , 	duplicis tamen illi z prolationem tribuunt. . . . 
Dentibus utraeque linguae adpulsu accedente atque vehementi ac 
subito (si dici potest) retractu proferri debent. 	Quibus cum litera 
Ain quae non multum ab his dissimilis est, ad iuvenum et mortalium 
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eruditionem Pythagoram usum fuisse asseverant. 	Quod et Virgilius 
sive quisquis ille sit, ostendit in carmine 	illo dicers 

Litera Pytbagorae discrirnine secta bicorni 
Humanae vitae specimen perferre videtur etc. 

Hanc hospes 	ille 	i'nsvecm, sal 6EtvUg n£91 nocotar, Curdatus (ingluit 
Cebes Thebanus) et gnarus sapientia, seri-none vero et opere Pytlia-
goricarn quandam et Parmenidicam emulatus vitam qui sacellum et 
picturam quandam Saturno dedicans pulchra similitudine insinuavit. 
Folgt 	weiteres 	fiber 	die Tafel 	des Cebes und 	8 Verse (Nam via 
virtutis dextram tenet ardua callem etc.) ut optime etiam Hesiodus 
Asereus 	Poeta dixerit , 	nebst 	dem 	Wort 	des 	Aristoteles radices 
disciplinae 	amaras 	esse ; 	fructus 	vero 	dulces 	und 	des 	Plato im 
Carmides: 457SCOVE J ,ii i'conv r6 iµ iv iiva,9 Erre setridraw erne dr' ilisearrn. 

Quoph seu Coph 	vel Koph , 	quando 	pro 	tribus 	hisce literis 
nobis servire commode potest, 	commodius tamen ac proprie magis 
pro q accipitur. . . . Et licet hujus literae pronunciatio et praeee-
dentis Coph [= =] eadem esse videatur, Elias tamen ille Chaldaeus 
(de 	quo supra mentionem fecimus) in ipsius literae pronunciatione 
linguam (si dicers firs est) 	arcuabat , 	extremitatem 	nimirum illius 
sive 	aciem in inferiorum anteriorum dentium radicibus collocabat 
et labia inferiors cuin dentibus superioribus magis quam in Coph 
priors 	litera, 	quam Hebraei 	Caph 	appellant premebat. 	Folgen 
wieder Spekulationen fiber die Form des Buchstabens, namentlich 
aus Egidius. 

Beim .-1 wird auBer der Ahnlichkeit mit -: die Frage gestreift: 
quando 	et quo nam modo 	apud Latinos in alias literas mutata 
sit et spud Graecos Latinosve quando ,aspirari 	vel levigari debeat 
in principio scilicet dictionis aut syllabae vel in fine aut quomodo 
solvenda sit haesitatio illa qua quaeritur,  , 	an inter vocales sit nu- 
meranda cum sola ex numero consonantium sit spirituum capax. 

Sin vel Scin ist verwandt mit Samech und Thou, seine Form 
triplici quodammodo molari dentem compactam ac ex tribus Zodin 
et Coph 	constare illam 	videmus. 	Dies gibt AnlaB zu einer Er-. 
orterung caber die Schreibung des Gottesnamens. 

Der letzte Buchstabe, das n, erinnert natfirlich an das Kreuz: 
sicut omnium elementorum 	finis est Thau, 	sic omnium librorum 
veteris testamenti, 	qui totidem numero sunt , 	quod alphabeti cunt 
literae, 	Crux Christi 	finis 	est. 	Fur die Juden ist es Symbol der 
Thora. 	Conficitur auteni Hebraicum Thau vel ex Iles et Nun (ut 
ait autos libri de literis Hebraicis) vel ex Caph et Vaw. 

Das nachste Kapitel (XI) handelt de Numeris et modo nu-
merandi ac literis nominibusque numeralibus Chaldaeorum etc. 

Mit Buchstabery bezeichnen die Zahlen Hebraer, Araber, Ar-
menier, Griechen, Mazedonier und Dalmatiner; Punici vero, Latini 
et Indi 	aliis 	notis 	sive 	eiphris 	in numeris 	insinuandis, 	vario ut 
quisque' primum exoogitavit modo, effigiatis utuntur. 

Kap. XII de syllabis servilibus, 	was wir (Pronominal-)Suffixe 
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nennen ; anderes in tempus aliud ad explicandum reservantes, cum 
(Deo propitio) 	de 	nomine 	et verbo ac caeteris orationis partibus 
iusto 	volumine 	tractabimus. 	Daran 	schlefit 	sich der Abschnitt 
iiber den auf Diktat erfolgenden Druck des Werkes , den ich im 
Centralblatt fur Bibliothekswesen 1899, S. 493 ff. mitteilte. 

Das XIII. Kapitel ist deco Arinenischen gewidmet, Bl. 142-176. 
Am Schlua sagt er: Ego ipse (novit Deus quia non mentior) cairo- 
diacsrog 	extiti. 	In Potkens Psalter habe er iiber 200 Felder ge- 
funden, das sage er aber nicht ut amicissimum virurn taxarenms, 
cui quod ad Indorum linguam primus viam nobis aperuit, plurimum 
debere fatemur. 	Zuletzt kommt er noch auf das Verhaltnis der 
(modernen) Dialekte zur Muttersprache zu sprechen: 

Nunquid propter hoc illos taxare mens fuit, qui vulgarem 
eorum linguam prae caeteris summis laudibus extollunt, et quanto 
magis a latina dictione discedit , eo amplius commendant. 	Rogati 
nihilmninus circa literarum mutationem si unquam 1 litera in aspi- 
rationis 	notam h scilicet mutatur,  , 	profecto respondent quod non. 
Cum tamen latinam dictionem Claro in obliquo casu pro lucido 
atque lucenti in materna seu (ut aint) vulgari lingua Chiaro per 
c h et i scribendum fore contendant, vellem ego (citra tamen con-
tentionem) ut qui huius modi praeceptiones tradunt, Lygurem quern-
piam , Orobiensem, Patavum, Faventinum, Tuscum, Praenestinum 
aut Calabrum 	rusticum 	ac literarum 	penitus 	expertem aliquam 
latinam 	dictionem 	in obliquo casu proferre rogarent et ad singu- 
larum prolationes animadverterent, illos profecto sententiam omnino 
mutaturos crediderim. 

Nur im Voriibergehen sei angeftihrt , daB sich daran die Be-
sebreibung und Abbildung eines von seinem Verwandten: Afranius 
erfundenen Fagots 	reiht , 	die 	fiir 	die Musikliebhaber wichtig ist. 
Dann folgt das Lob seiner Zeit und Vaterstadt , wobei die Ver- 
dienste 	seiner Mitbiirger und Zeitgenossen um 	die 	verschiedenen 
Wissenschaften und Kiinste aufgefiihrt werden — fiir die Kultur-
gescbichte des XV. und XVI. Jahrhunderts Iehrreich — z. B. des 
Charadossus , von 	dem 	er sagt: Vidi ego Romae Corniolas (quas 
vocant) 	et 	alios 	id 	genus 	Lapides Praeciosos 	ab 	illo 	insculptos 
passim ab expertis et magnis viris pro antiquis accipi et vetustio-
ribus saepe praeponi et non viii praecio comparari. 

Von Blatt 184 folgen syrische und armenische Lesestticke im 
Urtext 	mit Transkription und Ubersetzung aus Lk. II (nicht I), 
Mt. VI, 	der englische GriaB , Mt. 22 	nur noch mit Ubersetzung, 
Gebet an• Maria, 	Magnificat , aus Joh. I, 	Mt. V, X; 	Apostolisches 
Glaubensbekenntnis. 	Am 14. Juli 1537 wollte er in Ferrara sein 
Werk vollenden; da bekam er am Tag des h. Antonius von Joanne 
Baptista Paucidrapo de Burgo Franco Papiensi Bibliopolae apud 
Venetos ad Anchoram Federici Asulani moram trahente einen Brief 
cum Libello Duodecim Linguarum Postelli Barentonii. 	Dem ihm 
befreundeten Herausgeber hatte er Dominicam (ut aiunt) Salvatoris 
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nostri .orationem 	typis 	meis Chaldaicis 	atque Armenicis excussair 
ilbergeben 	and 	nonnulla 	ab 	illo 	petita 	Alphabeta. 	Da 	er diesi 
nicht 	aufgenommen 	hatte , 	teilt sie Albonesius saint den von iliin 
mit Postel gewechselten Briefen im Anhang mit. — Mese sind: 

1. Alphabetum Jacobitarum. 
2. Aliud eorundem Alphabetum, quo magis Cophtitae speciatim 

utuntur. 	Wens fuerat ante patriae meae ruinam, orationem Domi- 
nicam 	et Apostolorum Symbolum 	et 	quaedam alia Javobitarum 
literis 	et lingua in lucem edere, 	quae Vulcan() ardente una cum 
multis 	aliis mihi ablata fuerunt.) 	Das bier Gebotene entnalan er 
einem arabischen Evangelium mit koptischen Ghissen. 

3. BtonAlov TaoGOTov CO.Teigiirov (mit griechischer Umschrift). 
4. Anoamitov Ttaviwg apci8nrov (mit griechischer L'inschrift). 
5. Tedp.parce r?‘ Iscaofit.tEva iEpoylvgnae (Suprascripto alphabet() 

nullae aderant aliae adscriptae literae). 
6. AlOtigrov BativAcovizov (mit griechischer Umschrift). 
7. .4443irrov 'EA4votov. 
8. .2/194iirov. 
9. Alphabetum Chaldaeum. 
10. Aliud Alphabetum Chaldaeum. 
11. [Samaritanum]. 
12. Adae Protoplasti. 
13. Hebraeoruin Alphabeta ex variis qui Solomoni attribuuntur 

libris et interprete eius Apollonio. 
14. Aliud alphabetum (mit 3 r.). 
15. Indorum literae. 
16. Aliud alphabet= Indorum. 
17. Assyriae sive Syriacae aut Phoenicum literae. 
18. Saracenorum alphabetum. 
19. Alphabetum 	Aegyptiacum 	(beginnend: 	athomus 	benithi 

chinoth). 
20. Aliud alphabetum Aegyptiacum (beginnend: athoin binthin 

chinoth). 
21. Etruscorum alphabetum. 
22. Aliud Hetruscorum alphabetum. 
23. Alphabetum Gotthicum (s. dariiber meine Mitteilung in der 

Zeitschrift fiir Deutsche Philologie XXXII, 140 f.). 
24. Ein (lateinisches) Alphabet entnommen einem gro6en Bande 

der Bibliothek des Antonii de Fantis Tarvisini. 
Longobardorum, Vtopiensiumque literas et scribendi modum in 

praesentia publicare distulimus. 
In Rom sab er miter Leo X. Schreiben des Metropoliten von 

GroB.Iberien Grecis quidem sed a communibus admodum differen-
tibus literis scriptas cum sigilla in quo divi Georgii martyris imago 
impressa erat. ... et subscriptione manu ipsius Metropolitite scripts 
cum literis usque adeo -tortuosis et in nodi Herculei modum Capreo-
latim intextis, ut unde principium caperet et finem omnino facerent 
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nec lynceis 	quidem oculis quisquam cernere potuisset. 	Literarum 
quippe illarum lineae eo modo altera super alteram ducebantur ut 
nec Joannis Antonii Taiantis phantastica litera sic perplexa atque 
involucris variis irretita videatur. 	Ihr Faksimile konnte man bier 
sehen , 	si 	non 	illa patriae 	infoelicis meae immanis illa ac semper 
cleflenda calarnitas extremunque exitium mihi cum reliqua librorum 
numerosa supellectile 	abstulisset. 	Zuni SchluB kornmt er auf die 
Verschiedenheit der arabischen Schriften und Dialekte zu sprechen, 
und vergleicht dabei den Petrus von Alcantara , den Lagarde uns 
wieder 	zuganglich machte, 	mit Postels Einleitung, verweist auch 
auf die Margarita philosophica Georgii Reisci Cbartusiani. 	Schlieti- 
licb feblt auch nicht, was an den Teufel Bitru erinnert, ein Faksimile 
von (212 v) Ludouici Spoletani praeceptum siue (ut vulgo dicitur) 
eoniuratio. 	Cum 	subscripta Daemonis 	responsione mit der ver- 
nunftigen Bemerkung: 

Quid 	vero 	characteres illi insinuarent quamve 	responsionem 
ad quaesita redderent , scire 	omnino non curavi. 	Quandoquidem 
vanas Magorum superstitiones et somniis similia deliramenta naturali 
quodam semper odio prosecutus fuerim, nec mihi quispiam persuadere 
unquam potuerit, ut talia placerent. 

Einen Teil seiner Arbeiten hatte er einem Calvo geliehen und 
bis jetzt nicht mehr zuriickerhalten; so schlieSt er: 

Ego interim bonorum omnium virorum ac studiosorum et 
utriusque praecipue Calvi amicitiam non recusabo. 	Quorum etiam 
gratia tot literarum genera in praesenti nostra Chaldaica , 	Syriaca 
atque Armenica 	introuctione et adnexa appendice in lucem dedi, 
plura daturus, si modi ista placuisse cognovero et misericors Deus 
pro sua benignitate concesserit. 

Die 	SchluBschrift, 	der 	noch 	vier 	Seiten 	Errores 	emendati 
folgen, lautet: 

Excudebat Papiae. Joan. Maria Sithoneta Cremona. 
In Canonica Sancti Petri in Coelo Aureo. Sum- 

ptibus et Typis, Autoris libri. Anno a Vir- 
ginis 	Partu. 	1539. 	Kal'. 	Martij. 

Ich 	denke , es war der Mae wert durch diese Auszlige dies 
sprachwissenschaftliche Werk von 1539 bekannt,er zu machen, als 
es bisher gewesen ist. 

Anhangsweise hebe ich noch ein paar Einzelheiten aus dem 
Werke aus: 

1. 	Die romische Jesusmiinze mit hebraiseher Umschrift. 

Vor wenigen Jahren berichteten unsere Tageszeitungen, daB 
in der Pariser Societe des Antiquaires eine Jesusmiinze mit hebrit- 
ischer Umschrift groBe Aufmerksamkeit erregt habe. 	Die Leipziger 
Illustrierte Zeitung braehte eine Abbildung. 	Niemand erinnerte 
sich damals, daB sehon vor 20 Jahren F. D., d. h. Franz Delitzsch, 
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in der Luthardt'schen Kirchenzeitung 1884 , 	Nr. S, 	Sp. 175 	177 
unter 	dem 	Titel 	„Reformationsgesehichtliehe 	Curiosa" 	als 	erstei 
„die Jesusmhnze" behandelt hatte, unter Verweisung, tuff WagenNeil. 
Sota 1674. 	40, Saat auf Hoffnung V, 132. 	Delitzsel) iibersetzt den 
SchiuB: et homo ex homine factus vivit, und gibt folgende Lesung: 

ri'ltr3 
T.2 ti= 	ibn 
Nn 	-T s1 cl', 
,I•zr 	trl 

,r/  
.Ein 	neues 	Zeugnis 	haben 	wir 	bei Albonesius, 	der 	Bl. 21v 

22 r erzahlt: 
Et anno praeterito in aere conflatam Servatoris nostri imaginem 

ostendit 	mihi 	Natrona 	ills 	sanctissimae 	vitae, 	cuius 	'lumen (ne 
illam 	castissimasque 	eius 	aures offendam) silentio involvam, ruin 
Perrariam 	pertransiret, 	navique 	Venetias 	profeet ma per Padilla 
veheret, in cuius altera numismatis parte literae contlatae seu per- 
cussae videbantur, 	quarum sensus talis erat: 	Messias rex venit in 
pace, Deus homo factus est, vel incarnatus est. 

2. 	Das Wort missa sei hebraisch. 

Bl. 14r 	erzahlt Albonesius, 	unter Leo X. 	seien versehiedene 
syrische Geistliche, Diakonen und Subdiakonen nach Rom gekenunen; 
ihrem Priester sei erst gestattet worden feierlichen (ottesdienst zu 
halten, nachdem Albonesius von dem Kardinal des h. Kreuzes den 
Auftrag erhalten ad verbum (quod dicitur) libellum missae ehaldaieae 
transferendi. 	In diesem Zusammenhang erkliirt er das Wort missa 
fiir hebraisch, indem er sagt: 

Quorum Sacerdos cum divinam 1 yturgiam (quam M is s a in 
hebraico nomine appellamus) celebrare sacraque deo offerre nmnera 
intenderet, nec Arius illi permissum u. s. W. 

IVer hat diese Deutung aufgebracht? 
Ich 	finde 	sie 	zur 	gleichen 	Zeit 	in Guilielmi Postelli 13aren. 

Doleriensis de Originibus sea de Hebraicae linguae et gentis anti-
quitate deque variarum linguarum affinitate, Liber. (Purisiis 1538). 

Dasselbe enthalt — Ake Matter sind nicht gezahlt — cinen 
Abschnitt Voces Latinis Gallis 	et Hebraeis 	et 	quandoque Graecis 
communes, ut se 	promiscue 	offerunt. 	Derselbe 	nennt an dritter 
Stelle nach t-11:1:s alma quo titulo ob insignem integritatem beatani 
virginexn donamus und rtnco siffra, chiffre, rIC7.2 missa oblatio non 
a mittendo ut vulgo dicunt. 
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The Prototype of the Magnificat.1  
By 

Paul Haupt. 

My soul doth 	magnify the Lord, illagnificat anima mea 
Dominum, is the beginning of the hymn in Luke 1, 46-55. 	The 
Magnificat was used in the daily service of the Church as early 
as 550 A. D. 	It was at first omitted from the American Prayer- 
book, but was restored in 1886. 	Harnack has shown in the Pro- 
ceedings of the Royal Academy of Berlin (1900) that the Maynificat 
is not the canticum beatae Mariae 2  virginis but the song of 
Elisabeth, the wife of Zacharias and mother of John the Baptist. 
His paper is entitled Das Magnificat der Elisabeth. 	The same 
opinion was expressed in 1897, in 	the Revue d'histoire et de 
litterature religieuse, by Jacobe, which is probably a pseudonym 
for Alfred Loisy,8 	the noted Biblical critic of the Sorbonne, for- 
merly Professor at the Institut catholique, Paris, whose petit livre 
on the Gospel and the Church 4  has attracted so much attention 
in France. 	Loisy's L'evangile et l' eglise (Paris, 1900) is directed 
against 	Harnack's 	Wesen 	des 	Christenthums 	(Leipzig, 	1900). 
St. Jerome said (about 389 A. D.) in his translation of Origen's seventh 
homily on St. Luke : non enim ignoramus quod secundum alios 
codices et haec verba Elisabeth vaticinetur.5 	The Magnificat of 
Elisabeth is the pendant to the hymn in Luke 1, 63-79, com- 
monly known as the Benedictus of Zacharias.° 	Both must be 
regarded as Greek 7  versions of Maccabean psalms,° inserted by 
the author (about 100 A. D.) of the Third Gospel, not as his own 
poetic compositions, as Harnack supposes.9 	The Magnificat is very 
similar to the Old Testament psalm, commonly known as the Song 
of Hannah, which we find in 1 S 2, 1-10. 	This prototype of the 
Magnificat represents one of the latest additions to the Books of 
Samuel, just as the late post-Exilic liturgical hymn for the Passover, 
which appears in Ex. 15 as Moses' Song of Triumph, seems to have 
been inserted long after the completion of the Pentateuch.'° 

Thenius' 11  theory 	(adopted by Bilttcher) that the Song 	of 
Hannah is a psalm of David, celebrating his victory over Goliath 

Ed. LVIII. 	 40 
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and 	the 	defeat 	of the 	Philistines 	(1 S 17, 52) 	is untenable, and 
Keil's 12  opinion, that the poem may have been reviled by Hannah, 
is 	impossible. 	Even 	so 	conservative 	a 	critic 	as 	Canun Driver" 
admits that the Song of Hannah in style and tune bears the marks 
of a later age. 	Nor 	do 	the thoughts appear as the natural ex- 

- pression 	of one 	in Hannah's 	position ;13 	the 	poem 	is 	manifestly 
incongruous inconruous to the situation it is supposed to illustrate. 	The tone 
of the'  Song 	of Hannah (as well as of the Magnificat and the 
Beneciictus) is national (so Hensler, 1795) 	rather than individual. 
I believe, with Sellin," 	that the Song 	of Hannah refers to King 
Jehoiachin of Judah, who was carried captive by Nebuchadnezzar 
(597 B. c) to Babylon 	where 	he 	remained 	in 	confinement until 
Nebuchadnezzar's 	son 	and 	successor, 	Evil -AIerodaeli 	of Babylon, 
lifted up the 	head 	of Jehoiachin out of prison (562 B. c.) in the 
37th year of his captivity, spake kindly to him, and set his throne 
above the throne 	of the kings that were with him in Babylon. 
He changed his prison garments and he did eat 	bread continually 
before 	him 	all 	the days of his life." 	According to 	* v. 3 of 
the Song of Hannah 	is 	directed 	against Nebuchadnezzar and all 
the nations that will rule over Israel. 

It is a mistake to suppose that the last line of the poem is 
a subsequent liturgical addition, although this view is advocated by 
Bickell," Klostermann," Kuenen,ls Cheyne,1° Liihr," K. J. Grimin,2' 
and recently by Gunkel 22  in his Selected Psalms. 	The final couplet, 

The Highest in Heaven destroys them, 	He judges the ends of the earth, 
Imparting strength to His King, 	exalting the horn 3°  of His Anointed, 

refers to Jehoiachin who was regarded as the legitimate king even 
in his exile. 	On the other hand the third line of v. 6, 

For Java's are the pillars of the earth, 	He has set the 	world upon them, 

which is omitted in 6, must be eliminated as a gloss which destroys 
the symmetry of the poem. 	This excision is 	favored by Well- 
hausen,24  H. P. Smith,24 	and Nowack," while 	Driver (following 

* Note the following abbreviations s-2=-_— Aquila ;—AJSL = American 
Journal of Semitic Languages and Literatures, continuing Hebraica (Chi-
cago); — alt. == as an alternative; —Aer = Altorzentalische Forschungen;— 
ASKT = Aklcadische used Sumerische Keilschrzfttexte ; — AT = Altes Testa-
ment; —AV =---- Authorized Version ;-- t ...--= Ethiopic Bible; — (b .= Greek Bible, 
0A = Codex Alexandrinus, 01,  = Lucianic Recension, 0V = Codex Vaticanus; — 
.3 (i. e. Jerome) =--. Vulgate; — JAGS =--- Journal of the American Oriental 
Society;--JBL =Journal of Biblical Literature ;—JHUC = Johns Hopkins 
University Circulars ;—K = Kings;—KB = Keilinschriftliche .Bibliothek;- 
1. --= line, 11,..-- lines ;--111 = Masoretic text ;— MSS = Manuscripts ;— n. = note, 
nn. = notes; NT = New Testament, OT = Old Testament; — RV = Revised 
Version; — S= Samuel ;—.S = Peshita;—E.---- Symmachus;—SBOT = The Sacred 
Books of the Old Testament;— e — Targum (ed. Lag.); —v. = verse, vv. = 
verses;—ZK =Zeitschrift far Keilschriftforschung;—ZNT r_—_Zeitschrift far 
die neutestamentliche Wissenschaft; — 1° .--- first occurrence, 2°  = second oc-
currence; 1== first edition, 2  -- = -- second edition, &c. 
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Ewald) 26  would remove v. 2, and H. P. Smith 24  and Budde 27  are 
inclined to cancel v. 9 ° : His own strength availeth to no one. 

This psalmus extra canonem consists of two sections: vv. 1-5 
and 6-10; each section comprises four couplets, and each couplet con-
tains two double-hemistichs 33  with 3+ 3 beats. The two lines of v. 3, 

The bow of the mighty is shattered, 	the weak are girded with strength; 
So much in haughtiness talk not, 	nought arrogant come from your mouth! 

must be transposed. 	The four couplets of each section may be 
grouped in two stanzas ; ef my metrical reconstruction of Moses' 
Song of Triumph in AJSL 20, 155 (April, 1904). 

In J. D. Michaelis' 26  translation 	the 	text 	is 	printed in lines, 
but there is no strophic division, just as in Swete's (S, the Revised 
Version, Budde's 	edition (SBOT) 	of the Heb. text, Sievers' Text- 
proben (1901) p. 421, 	and Nowack's commentary.25 	Augusti and 
De Wette 23  have a blank line before v. 4, while Palm 30  leaves a 
blank line before v. 9 (he prints in'nri-'::N as a separate line). 	Ernst 
Meier 31  assumed six stanzas, of 12 lines each, the hemistichs being 
broken up into two lines. 	Ley 32  printed this psalm correctly in 
double-hemistichs 33  but made no attempt at strophic division 	or 
emendation of the received text; nor has he given a metrical anal- 
ysis of the poem 	in 	his 	Grundziige 	or 	in 	his 	Leitfaden.32  
Ewald 26  arranged the song in four stanzas, 	each stanza consisting 
of 8 	hemistichs 	(1: vv. 1— 3; 2: 4-6; 	3: 7. 8; 4: 9. 10); he 
omitted v. 2 but retained the third G,3 urn 33  of both vv. 8 and 10. 
This arrangement was adopted by Driver," p. 22. 	Klostermann 17  
followed Bicke1116  in dividing the text into eight stanzas of four 
hemistichs, 	omitting v. 2b (so, too, Meier,31 	while 	Bickell 	cancels 
v. 2a) and v. 10°, but retaining v. 8c; Loin- 20  states that he arrived 
at the same conclusions independently. 	H. P. Smith 24  marks off 
four stanzas, like Ewald," 	but his division, which is endorsed in 
Budde's commentary,21  is different, viz. 1: vv. 1. 2 (7 hemistichs)- 
2: vv. 3-5 (4 + 6 hemistichs, with a blank line before v. 4)- 
3: vv. 6-8 (4 + 4 hemistichs, with a blank line before v. 8 and 
excision of the last two hemistichs of v. 8)-4: vv. 9. 10 (7 hemi- 
stichs, with excision of the third hemistich of v. 9). 	According to 
Budde's commentary the arrangement of the text in stanzas with 
four hemistichs is untenable; he believes that v. 3 	begins a new 
section, 	31) giving 	the 	reason 	for 	35 ; 	also v. 4 	is according 	to 
Budde the beginning of a fresh paragraph and cannot be separated 
from v. 5. 	In Reuss' AT 1, 175 34  the translation is given in eight 
unequal stanzas, viz. 1: v. 1 (4 hemistichs) — 2: v. 2 (3 hem.) — 
3: v. 3 (4 hem.) — 4: vv. 4. 5 (6 hem.) —5 : vv. 6. 7 (4 hem.)- 
6: v. 8 (6 hem.)-7: v. 9 (3 hem.)-8: v. 10 (5 hem.). In Kautzsch's 
Textbibe/35  we find six unequal stanzas : 	viz. 1: v. 1 (4 hem.)- 
2: v. 2 (2 hem.) —3: v. 3 (4 hem.) —4: vv. 4. 5 (6 hem.) —5: 
vv. 6-8 (10 hem.) —6 : v. 9. 10 (8 hem.). 	Neither Reuss nor 
Kautzsch eliminate any hemistich or double-hemistich. 

40* 
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V. Zapletal, 	in 	his 	recent 	publication 	entitled illttestanzent- 

	

lkhesig6  issued about the end of last year, 	1121111Igt'S the Song of 
Hannah in six couplets and six single lines: each couplet is followed 

by an isolated single line. 	lie adopts my arrangement in double- 
hemistichs," but his metrical reconstruction is impossible. 	Gunkel" 

divides the poem into six unequal stanzas, viz. 1: v. 1 (4 hem.)- 
2: vv. 2. 3 (6 hem.)-3: vv. 4. 5 (6 hem.)-4: vv. 6-8 (10 hem.) 
—5: vv. 9. 10a (6 hem.)---6: v. 10b (2 hem.). 	He considers v. 1 
to be introductory and 	believes 	that 	the 	last 	two 	bemistichs of 
the poem may represent a subsequent liturgical appendix. 

N. SchlOg112  divides the poem into four stanzas, each consisting 
of 	four lines with 	3 + 3 beats. 	The 	last 	line 	is 	according to 
Schlogl a subsequent (Messianic) 	appendix; it 	was not sungby 
Hannah, like the preceding lines, but added by the compiler of the 
book at a time when David had been elected by God to be King 
of the Chosen People and ancestor of the Messiah ; the words refer 
not only to David, the prototype of Christ, but to our Savior Himself. 

All these 	strophic 	divisions 	are 	unsatisfactory. 	As to the 
traditional stichic arrangement in the Hebrew text, it is very bad, 
much worse than it is in the Song of the Sea (see AJSL 20, 154). 
For instance, 	in v. 1 the blank space should 	be 	before rir.-1, not 
after 	it; 	in the same way there 	should 	be 	a 	blank space after 
,::,-*t, 	not before it; 	the 	scribe evidently did not like to leave a 
blank space at the beginning and at the end of the line; he also 
disregarded the blank space in the middle of the line; cf. vv. 2. 
3b. 5. 6. 89-c. 90. 	Ginsburg37  has no stichic arrangement, just as 
the 	text is printed 	in prose in Lagarde's (bL, but Baer states on 
p. 93 of his edition, 	Gratia .Hannae in codd. scriidunt est in 
forma cantici, ut Exod. 15. 

	

I subjoin a metrical reconstruction 	of the Hebrew text and 

	

a metrical English rendering,38  followed 	by some critical and ex- 
planatory notes. 

A, i 	 ,̀'rtie bli'=. ,T.-ip 	rtri 	 r1;IM4= 	••• 	3 yty 	1 
:-Trn:F4,= ,riropirl) 	p‘ c] 	,,t,lt:;-v [] =7-1 

._ 

	

:1:1117LIZ '112 1.T-1 	a .,7m-,= 	wrp 	rt:z-f-} 	2 
:ril'?'?, 1=r1 	e•i'l 	rc,n,  rvirr 1,N",Z 	3b  

ii 	r.r.,;72 prc, ti*,-bre 	(3:7;7'.: 	1.-IvIn lv-n-brz 	3a  1 	- 	1 
',7i 1-1n7z 	n,'Fv.:=:i 	erl'rprl 	t., :-. 'n'ritrr`-z' 	4 

-T e .s> 	l'?-1r1 	.r.,-;•.-11 	1.1:Fir: 	t:rr'T= 	tr,-, .:u 	5 
:r*'77,-gt n,i: 	r1 	-11 	ri.7.= 	rr7b4 1-1-ms, 
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B, iii 	: 	:,':',1 	'Dltpt) 	-0,1173 	rrroz1 n,n72 mnri, 	6 ,  

: wpro ri, -̀i' 	',7:w7: 	-1,Fn, u.),-1`,'7:: r7m, 	7 

17t,t  t:::'7, 	nipvitvzen' 	',-1 	-tr.v7: 	13,pn 	8 
:Ot*r.1" 	l'im N,..:ti 	t,,-1: t7 =,12nrs' 

iv 	17Z`79 11:.377; 	tlwni 	77=1 	ici'i,on 	,.':..-) 	9 
" c 'IT 	iz e-1-,' 	`11'-'n 	I 6'1=0 rf::n N'7"Z : 	1 	1 	•.,...I 	4, 	I 	s 	I 

	

1..,, 
	

I 	 I 

(7)rIN."*iC$ 	114 et‘e 'rle ,' 	tro?:: t' 	:”]ii= C l'1e7'7/' 	10 

	

rirrICM 1-17? n'7'71 	1=72', 	Ti,  in," 	. i 	.., 

nntl 3a (13) 	 1.7, = ' 	sl' •,-r, 	2" (cc) 

t.s 9 (d) 	 ..7.1-,  trrr r,i'?,; 	-17.1 	-pr 	r:.'7.r4--t 	8e (7) 

THE SONG OF HANNAH. 
(1 S 2, 1-10) 

1 	Through JHVH my heart exults, 	'my God' exalts my horn;39  
I shout wide-mouthed over enemies,40  I joy in Thine assistance. 

2 	No deity is there like Jnvu,a 	no Rock like our own God; 
31' A God omniscient is JHVH, 	`by Him' (our) deeds atre weighed. 

3" So much in haughtiness/3 talk not, 	'nought arrogant come from your mouth; 
4 	The bow's of the mighty are shattered, the weak are girded with strength. 

5 	The rich are drudges" for bread, 	the hungry cease 'from their labor', 
The barren woman bears seven, 	the fruitful mother withers. 

6 JHVH makes dead and alive,42 	He sends to Hades and back again ;42 

7 	Jtivn makes poor and makes rich, 	abases and sets men on high. 

8 From dust He raises the lowly, 	from rubbish43  He lifts up the needy, 
And makes him sit among nobles, 	and glorious thrones he inherits.() 

9 	He watches the feet of His faithful," the wicked are silenced in darkness; 
His own strength availeth to no one,a it is JIIVIL who shatters his foe's'. 

10 'The Highest in Heaven' destroys' them, 'He' judges the ends of the earth, (Y) 
imparting strength to His King,43 	exalting the horn 33  of His Anointed 0. 

(a) 2b there is no 'God' beside Thee 	 (P) 3a haughtiness 
(y) 80 For Jlivn's are the pillars of the earth, 	He has set the world upon them 
(6) 9 	man 
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Critical Notes on the Hebrew Text. 

Y. 1.—For itt rtIrt. 	2° (omitted in £) at 	the 	enil of the 

	

second hemistich read -,7*t.tn, following 6 iv .01 	ittov, J in Deo 
meo, and several Heb. MSS (so Wellhausen , Klostermann, Driver, 
Kautzsch, Liihr, Oort, Budde, 17  Nowack, Zapletal, (lunkel, Schlilg1"). 

The rhythm of the first hemistich 	of the second line is im- 
proved by transposing IR ,t, following 6v ia•Accs61,thi iz' ieeot;c• 
la,ov Tb dvitta lcov (but (5k 	inAart4Pari 	r6 aviuu pov in' i-epotig 
ttov). 	This transposition 	is adopted by Wellhausen 	and Nowack; 
contrast Lohr, 	Budde, 	and 	Zapletal. 	Z. 	reads 	7...,1s-br ,r, to„, 
with recessive accent, but this is not rhythmical. 	The first syllable 
of a line should, as a rule, not be accented. 
• For the recessive accent in 7 ,=,,, 	instead of 7.: 71N, el IITN 
b' 	(v. 4b) and v' 11.77.1 	(and ln p tn..-.1,11) in the last line of the poem, 
also vnt:t 71-c.73 in the gloss v. 8c; see Gesenius-Kautzsch, § 29, e; 
ef also it17 litDi 	and in-1 inittz7n in ip 2, 2. 12. 

in -,n at the beginning of the last hemistich of v. 1 should 
be transposed and prexed to the beginning of the first hemistich 
of v. 2 (so 6v); cf. Norbert Peters,” p. 191 and Schliigl," p. S: 
contrast Klostermann. 

A -irls>1.,27,= has two beats; 	cf. my remarks 	on the Song of 
Lamecb, AJSL 20, 164. 

V. 2.—For in unnp see my note on Ex.15,11 (AJSL 20,161). 
At '-n'-= 1,N ,z (J neque eniin (dills est extra te) is a gloss 1 	' 

	

(or variant*) 	to the first hemistich; 	so 	Meier, Klostermann, Liihr, 
N. Peters, Oort, Sievers, Budde, Nowack, Zapletal, Gunkel, Schliigl. 

Before 411 irl= CS op_Not ;.) we must insert =i-lp (following 
6 wins lartv Eiycog nViv 6'011, which appears in 6 as third hemi- 
stich) 	or, with Budde 	(SBOT): 	':,•a 	(ef. 2 S 22, 32). 	N. Peters 
suggests 7,53. 	H. I'. Smith's 	readings 	(following (fj) Trls; l`tr'D 
11..,rtt.:Nn for there is none righteous lace our God and -liv. 1-NI 
irY= and there is no rock beside thee (Bickell, Unser Gott m- 
lds ist, Heilig nur Jehova) are not good. 	N. Peters thinks that 
la -11= is a corruption of the abbreviation '-;a: --= p,-=. (contrast 
Lan' and Nowack). 	Budde, on the other hand, remarks that 6 
(Mean is derived from 1st miswritten for nx. 	N. Peters reads: 
1:',1-*NZ pvlx Tyzi 	rm-rn =lip rx ^=; also Zapletal and Schlogl 
read piix instead of Ai -712. 

V. 3.—I have stated in my paper on Moses' Song of Triumph 
(AJSL 20, 169) that the two n, tr.m of v. 3 must be transposed: 
3b and 2 go together, while 3a  belongs to v. 4. 

• Cf. Crit. Notes on Kings (SBOT) p. 213, I. 48. 
t For this interchange between the second and third persons cf. my 

remarks on the last line of the Song of the Sea, AJSL 20, 163. 
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For the intensive plural rir;.  (c f. AJSL 20, 160, ad Ex. 15, 5 
and JAOS 22, 10) we must not, with Gratz, substitute the singular 
r77. 	(5.7  *Eog yvoio'scog, but (5A. yveSaEcov. 

For the Kethib t,e, we must substitute the Qer6 1, ; the Kethib 
may be an intentional pessimistic alteration ; cf. Eccl. 9, 2. 11. 12 ; 
8, 14. 10; 	7, 15-18 	and 	Crit. Notes on Kings 	(SBOT) p. 216, 
1. 13; see also 	my remarks 	on the 	reading rrin :.= 	instead of 
Int nit: on p. 247 	of my paper on Ecclesiastes in 	Oriental 
Studies (Boston, 1894). 	According to Klostermann and N. Peters 
the f2er 	i', is secondary. 

It is not necessary to read: 	(Oort, .1,1-1V?s9 mbt.:‘,v i;i1 *, 
following (5 xal ,O.E6g irocucv ((t ,P hi" X A':) 	iztn76E1514ava 
ai;roi) ((6A aimcbv); so Siegfried-Stade, Kautzsch, Ltihr, H. P. Smith, 
N. Peters, Nowack, Schlogl. 	Budde 	is inclined to think that the 
original 	text was 	(lriz,  or) rnb'py Inn n:,;*til; 	this 	is 	adopted 
by Zapletal. 	Klostermann's reading 1-12.;p-r-0,'?:,  1=r-:-N', (which is 
supposed to mean : 	Thaten des Bogens geben keinen Ausschlctg) 
spoils the meter. 	Palm's rendering Nicht k6nnen halten sick die 
frevlen Thaten! and Reuss' translation Und Frevel bleiben nicht 
ungestraft (lit. werden nicht ausgeglichen) are untenable. 	2 j10  

	

"olca)..o Ns..) 	i t2:,i rrnm ,n11=1, 7, 	',71; .E, zal wins 

	

j* 	,,..1131..; 
dal naQ' aim 	71•0o996Etg. 

. rtrl'z:, 2°  (omitted in on must be canceled (but not •m ;n, 
H. P. Smith; or 1-1=ir, Sievers, alt.). 	Klostermann's n-nt.7. 	m-ii=5 
(Ex. 32, 18) is impossible. 	Ewald, Redet nicht viel stolzes, stolzes; 
Kautzsch (following Wellhausen) Sagt nicht immer: Hoch hinaus! 
Hoch hinaus! 	(accusative 	of direction). 	The repetition of t-trt..1 
is not intentional (Driver); it is simply due to nittography (Lohr, 
Budde, Nowack, Zapletal, Schlogl); contrast the emphatic repetition 
of 1= re, in p  1 4 ; see my remarks in AJSL 19, 131. 	2 has 
simply JN.oi Of 01-1.Y1-:) but 	it-rt`1 1n-Ivn. 

	

Al 1M should be 	repeated 	before 	tilt1 	(so, 	correctly, 	Ley, 
p. 172, n. *); 	cf n. 23 	to my paper on 1p 1 in AJSL 19, 138. 
(5 has IA lWva&co, QE (1).&,eqh :, 2 -0o9.1 Po, t rpro bi7.,,  . 

Al tvs%) pry tip,   cannot mean Nur Schein geht aus von 
eurem Jrund! (Palm). 	renders: -rcitr 	(Q 	INLE : i7C :). 
In Assyrian the stem pm/ means not only to progress but also 
to transgress. 	E, 	ecvoftla; 'A, 	uiraQ6tg (cf. anc'eeetog = proud, 
haughty). 

T. 4.—Insertion of 	at the beginning of this verse im- 
proves the rhythm and is necessary if we transpose the two tribt.tM 
of the preceding verse. 

f Heb. it:1? 	was pronounced l'Ir.; see 	Crit. 'Notes on Kings 	(SBOT) 
p. 282, I. 4. 
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in tvin tyi., 	rqup cannot mean Bogen-helden sind bestiirzt 
(Ewald, Keil) or Die Heiden mit dens Bogen sind verzayt (Palm). 
We must read, with Gratz, rintzp for A ritup , and rlinr1 or rwri 
(not mrrl, H. P. Smith, Oort, Zapletal ; 	or 	Inn, Klostermann) for 
A t,nrt, 	following 2 	4z).t\.3 j•;. 	JJ.N10 	tinn, 	rrt.7) , 
ii-l=r, ,t1-o* (ARV, 	The bows of the mighty men are broken); 
contrast Driver, 	Liihr, 	Budde, 	Nowack. 	Schlagl 	reads: 	trrtv,, 
nrri C,-13z the powerful archers (Gen. 21, 20) 	were disrourage'd 
(Schlogl 	refers to 	Is. 21, 17; 22, 3; 37, 27 • Jer. 46, 5); 	but this 
is impossible. 	We can hardly believe that 6 r6;ev avrarthv ii601- 
vninv read rot" (i. e. rr:irt); l';60iviioEv cannut be transitive (ix*Erico 
for exai,EvOco) although IE renders (DAR.1110): chht :1,P 
AI:. 	This would be in Assyrian : qa,ta qurade unna 	Heb. 
rir117 	1:1 ,',.= 	rihvip 	would 	be: 	ga.gati 	(cf. data(/ = Heb. ri^',,-,) 

qurade igbir ().....S, 	cf. 	= 	.,$...k.qq) 	or 	uparrir 	(cf. )D; cf .).÷:'s 
Hos. 2, 20 and the Esarhaddon Prism B, col. 1, 1. 23 (see A.T8144, 
148, 1. 23; KB 2, 142, 	and my translation 	in 	Drugulin's Mark- 
steine 	(Leipzig, 1902) 	p. 63. 	In 	Assyrian 	the 	reflexive of the 
intensive stem, atannig, or (with 	a.Al) atennig 	is 	both transitive 
and intransitive; 	cf. 	Gesenius-Kautzsch, 	§ 	52, 	k. 	6 	ipsOirgoEv 
v. 4 might be due to the ,iiaOlvnoEv at the end of v. 5; in v. 10, 
however, 6 uses not ex0•Evoin,, but &15aEVI) 7GOIETV. 

For 	the 	recessive accent in 3,n lwiTti see above, 	on V 1Z1N I  
(v. 10). 

V. 5.—H. P. Smith's .:7-1 instead of lit 1.-1=ttn CS o•q%P./) 
is 	gratuitous. 	Nor 	can 	we 	accept 	his 	conjecture 	1...,N .v,:).1.,  for 
At iv ib-irl. 	The 	first 	two hemistichs of v. 5 are mistranslated 
in 	0 7r4Qtig 4rroyv l'plarra50.1iacev lad «o0EvoibirEg noTrizav Av. 
2 has for AI i' *in v+zy-n:—oiLo/ Jigno the hungry hare 
plenty. 

According to 	Driver, 	Al 	3, 	means 	even 	(Kautzsch, Jo). 
N. Peters suggests 	-11 again; cf. Al iv 	for 	'I's' 	Job 1, 18 and 
Crit. Notes on Kings (SBOT) p. 223, 1. 43. 	/11 "Mt was connected 
with the preceding ibirt as early as 1777 by J. D. Michaelis who 
rendered: 	Und die Hungrigen feyren (= feiern) 	auf ionizer. 
Zapletal's reading 	-rvb 	is 	no 	improvement. 	We 	must read -11..r 
instead of is, following Reifmann, Klostermann, Budde, Lar, Oort, 
Nowack, Gunkel, Schlogl. 	Driver mentions Reifmann's emendation, 
but does not adopt it (contrast Budde's statement in his commen- 
tary). 	Gratz 	retains 	IR .7x, 	but 	inserts 	..7s, 	before 	it; 	cf. my 
remarks on the emendation of 2 K 19, 27 in Crit. Notes on Kings 
(SBOT) p. 282, 1. 1. 

* That is, Antiochus Epiphanes and his successors. 
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The second '=1:1 	of v. 5 	seems to 	be 	based on Jer. 15, 9 
(Budde) just as we find in (6 before the last two double-hemistichs 
of v. 10 	an 	illustrative 	quotation 	(cf. AJSL 20, 163, 1. 1) 	of six 
hemistichs borrowed from Jer. 9, 23. 

2 	L. JL45.1.0  misunderstands the numeral r•;t1r.). ..N.=1:00  
A t-6'v,; 	does not mean mourns = ribnrt (so Bickell, Sieg- 

fried-Stade, L6hr, 	Budde, 	Nowack, 	Zapletal) 	or 	bleibt verlassen 
(Reuss, 2 

t‘,1,.4) 	
but 	withers 	(so 	J. D. Michaelis, 	Ewald, 	Keil, 

Klostermann , Kautzsch , Gesenius -Buhl). 	AV waxed feeble ;  RV 
languishetli (so Brown-Driver-Briggs); Augusti and de Wette , er-
mattet; Gunkel, verzweifeit; e, correctly, 1'11X 1' : (DAR :. 

Y. 6.—We need not read t-I'2v7:1 (Budde) instead of A 	 ,,,,,:i. 
T. 7.—It is better, 	however, 	to 	read tron,n (Budde, tv,'-o.;) 

instead of At tr+-nn (cf. Crit. Notes on Kings, SBOT, p. 259, 1. 29) 
unless we prefer to explain volit as an analogical formation. 

Instead of At LIN we may read, 	with Zapletal, 	following 
.M, rin 

Y. 8.—In the same way we may read rittniti instead of 
A nrumn, following (6&S ()(1.0 	12.10); so H. P. Smith, Budde, 
and several Heb. MSS. 

But we need not read trzin, with Schlogl, instead of 
A 2,wirlb, following T ilnr-ii=n•th, $ oiLaLc,,e.\ ; or tr,=.+--t1 
(so Gratz, H. P. Smith, Budde, Zapletal) or trtv-,wi-tY, following 
ev µEr« avvaareo v )cx6iv ((rL ko,a) instead of At niw-r 	ts,, 2 

ice) )1;:a.;  or (with Winckler, AoF 2, 240) -1,=7 a (D.P(DC 
fi : ao•-in 4 : n.-tic ..) 	instead 	of At 11== in the 	fourth 
hemistich. 	Zapletal 	is 	inclined 	to 	read the plural t,'1,=. 	Cf. 
my remarks in AJSL '20, 171, 1. 18. 

For the recessive accent in ';,t 741: (Ewald, "e p. 159, n. 1: 
Grande) in the gloss v. 8e, 	which belongs to v. 10, see the note 
on 'D ,=in (v. 1). 

Sievers' reading € alern or 17r'v 	for At 1071-0,:,  is 	gratuitous; 
cf. AJSL 20, 163 , 1. 5. 	2 renders this 	double-hemistich: %.,\43  
‘...zi. 4.3o)..._\a. )ncoo 	.. j..‘ii? c.),...65,01, J.,..x); 	cf. 	my 	paper 	on 
the beginning of the Babylonian Nimrod epic, JAOS 22, 10. 

0 omits the last two hemistichs of v. 8 and the first two 
hemistichs of v. 9, inserting between the fourth hemistich of v. 8 
and the third hemistich of v. 9 (which is really the first hemistich 
of v. 10): 5u3sobg eorip r 93 Eilo 6tivso, zal EiD.Oriaev Ertl Josatov -=- 
Tin,  u,p,ist nittrl 	1-1 - 	-117 it:I. 	According 	to 	Wellhausen, 
Driver, 	LAI', 	H. P. Smith, 	Budde, 	this 	variation 	represents 	an 
attempt to accomodate the Song more closely to Hannah's position; 
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but it is probably an 	illustrative 	quotation 	(.1,1181, 20, 163, 1. 1) 
which crept into the text from the margin, just as the illustrative 
quotation (Jer. 9, 22. 23) inserted in (6 before the last two 1:;,b1;r: 
of the poem. 	According to Klostermann and Nowack the lines 
were perhaps inserted to fill up an illegible passage; et: frit. Notes 
on Isaiah (SBOT) p. 84, 1. 34; p. 152, 1. 3, and the English trans-
lation of Isaiah (in the Polychrome Bible) p. 209, 1.35; also Crit. 
Notes on Kings (SBOT) p. 178, 1. 22. 

Zapletal inserts this illustrative quotation in his reconstructed 
text. 

T. 9.—The last hemistich of v. 9 must be combined with the 
first hemistich of v.10 (so, correctly, Klostermann, Kautzseh,Nowack, 
Zapletal, Gunkel. 	The picz zoo 	of v. 9 	should 	be 	after 1..7.,^1.1. 
Ley 82  p. 173 arranged v. 10 in five bemistiehs. 

It is not necessary to read, 	with Schhigl, 	ir,17.1::, following 
in fortitudine sua, instead of ..111 1- ==. 

At 17:,4 N 	after .-1='.1, 	is 	a gloss; 	cf. my reading of Cant. 8, 7 
in AJSL 19, 22. 	For the impersonal construction see Crit. Notes 
on Kings (SBOT) p. 289, 1. 20. 

T. 10.-411 -,= at the beginning of this verse does not mean 
surely, as Zapletal states. 

The suffix in A nr-oz refers, not to t-nn, , but to the man 
who boasts of his own strength; therefore 	n•in- cannot be casus 
pendens, but we 	must 	read in,-in 17; ;runs , 	following Thenius, 
Wellhausen, Klosterrnann, H. P. Smith , Nowack, Schliigl; contrast 
Driver, Lohr, Budde , Zapletal, Gunkel. 	Oort 	reads rrrr (from 
r-rl = nr-i). 

	

The Qefe.  1,='1.17Z 	is preferable 	to 	the K°thib in,-In (Kloster- 
mann, 	Gunkel: 	i=v-It., , 	following 	6 	Kiietog 	ix-O-Evii 	no/7;6w vi)v 
ezvrtatxor arra); 	cf. 	the 	plural 	suffix 	in 	c.:::-r) 	in the following 
hemistich 	and T ri,,..:vb 	NtuNne, -07:.",71 	N="7 *:....= nmn,  min,. 
On the other hand, 	C read at the end of the fourth hemistich 
instead of 6 zeacmitimovo,a6v airroig (= In t brt:,) the singular 
ceti95 CPU)Cril :). 

Before the last two double-hemistichs of the poem ( 	inserts 
(c f. N. Peters, p. 18) 	an 	illustrative 	quotation 	derived from the 
Heb. text of Jer. 9, 22. 23. 	Driver. compares the addition in (ffr 
4'. 14, 3 = Rom. 3, 13-18. 	In the present passage the translator 
used 	9)(1ov/0g 	instead 	of 	croyvog 	(Jer.) 	and 	5vva-rOg 	instead 	of 
lazvek (Jer.). (f5L, however, reads ao9pOg for so(uivwog and i6xvQ6c 
for ovvarog in the present passage. 	The phrase xal 2uvai6xetv iht 
iyai 	sips 	KiiQtog 	6 	note°.  v 	glen 	xcei 	Isettcce 	in 	Jer. 	appears 	in 
the present passage as zal yvvcSaxstv TO?, .Kilptov, gal =Mall )(Ow, 
adapted to the context of the Song of Hannah. 	For the same 
reason the conclusion in Jer. 9, 23, au iv zainotg •ri) O•ikritai ttov, 
)iyst Klificog is 	omitted. 	This 	conclusion, 	however, 	seems to be 
a subsequent addition in Jer. 
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The Heb. text 	of Jer. 9, 22. 23 	is 	composed in a different 
meter: the lines have not 3 + 3 beats, as in the Song of Hannah, 
but 2 + 2. 	The text should be arranged as follows : 

	

Iroz=rt= ttm 	',•rn-,  bN" ,-- 
117n= '-il" 	';'?;-a-ri 	tzti 
:n-r,vyn 	-1, ?:', 	':'?nri, 	't•;`,' 

	

b'r-1,:r7 '''?nri, 	z-INT= ttr,  
nrr, 	•+:.m-, 	fly1,1 	''',1,n-1 

:67:-Tilti 	tT2)7] 	ior7, 	'ritil,  

r.7,_2: •r::_-, 11;•:.—^2(d)y-Is= (7) 	.1-1;r: 	((3) 	 rrIrrr 'Its r 	(a) 

These two triplets were not composed by Jeremiah, cf. Duhm ad 
loc. and contrast 	Cornill 	(SHOT) p. 26. 	Cf. also 	my metrical 
reconstruction of the triplets in Jer. 17, 5-8, AJSL 19, 133. 

6 Kti(nog ii;aog, which precedes this illustrative quotation in 
the Septuagintal version of the Song of Hannah, is an explanatory 
gloss to laptog in 	the preceding hemistich, 	calling attention to 
the fact that Kii9tog refers to JHVH, not to the King; cf. 1p 110, 5 
where Kii9tog (.+-1R) refers not to Jnvit 	but to Zerubbabel; 	see 
JHUC, No. 114 	(July, 1894) p. 110b. 	Q. adds after v-lt,t ,opts : 
1.tla)  : &R I)  : ("IPX"V. . = Ni-t p,i= 4=. 	Several (5 MSS 

read alzatog ci5v. 
For At *v (Qer- 	1.0 :,) read, with Thenius, Furst,* Budde, 

Nowack , Zapletal, Gunkel , Schlogl, `1'.11 ,  (not in-',y, Gratz, fol- 
lowing 3 super ipsos, 2 	 :313)....‘1.., (̀ 	lin,',v) and =,-1,  (cf. li, 2, 9) 
for A 1:,..7.,  (Reuss, er verdonnere sie vom. Himmel her!) following 
Budde, NoWack, Zapletal, Schlogl. 	Klostermann retains At tr7, 
a ri^pt,  tn 'gyp= wnvi rn pn,',y) but reads ;-t, (following 6 Oci,g(3n) 
instead of At 1by ;  cf, Lagarde, Semitica (Gottingen, 1878) p. 8. 

For Al nv-rii at the 	beginning of the following hemistich 
read tilrn 	NE (1)(1rX1::) 	following 	6 	airrOg 	(so, 	correctly, 
Klostermann). 	But we must not, 	with 	Sievers, read: 	rr-tor 
ylt, 	,t.,,n; 	the 	pronoun 	tin 	is 	not 	proclitic, 	but 	'1W.,"N 	is un- 
accented, as in 	1( 2, 8 : 	vntroz,N 	7,117.TM; cf. my remarks 	in 
in AJSL 20, 164, n. 2 ; 	and 	for the 	omission of nit",  see ibid., 
p. 160, ad v. 3. 

* Cf. Perles, Analekten, p. 29. 
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6 rag gaatkaatv 1,v OE Ai.  i PU :ri :) = 1:1`I' n in. 
stead of a 1=,• 	(2 cln.

,uo3
.\_Na.,\ 	T rt,:-ht...") is 	by no means gait:, , 

ungehorig (Klostermann). 	Heb. n,m',7: may mean the great king: 
of the remark on n•is.71. (v. 3). 

The rhythm is improved by reading m-.1.7 for 411 c-1.1 (Griitz, 
b,-1,1); 	but these jussives are mere 'rhythmical jussives'; 	cf. Crit. 
Notes on Proverbs (SBOT) p. 53, 1. 7, 	and contrast Budde's com- 
mentary on the present passage. 

NOTES. 

(1) Read at the meeting of the American Oriental Society in 
Washington, April, 1904. 

(2) For the etymology of the name Mary see A.T8L 	O. 
152, n. *. 

(3) See H. Kostlin's 	article 	in Herzog- Hauck's Reakneyelo- 
padie fur protestantische 	Theologie and Kirche, 	third edition 
vol. 12 (Leipzig, 1903) p. 71; cf. the Addenda, ibid. p. 819 and 
his paper in ZNT (Giessen, 1902) p. 139 ff. 

(4) German translation by Joh. Griere-Becker (Munich, 1904). 
Cf Loisy's Autour d'un petit livre. 

(5) The original reading in Luke 1, 46 was neither xal Et7rEv 
MaQtap,, nor xai dzsv EicoaPET, but simply zai. EInlv, just as 
(bv has in 	1 S 2, 1 (1f, (Drl-n,:) 	for 	it -Intl:n-1 rnrt b'nriri 
(OA + mei nQouvij.;azo). 	Cf. Crit. Notes on Kings (SBOT) p. 72, 
1. 	42. 

(6) The zutotov in Luke 1, 76 	originally referred 	to Israel; 
vv. 76-79 	is 	not 	a 	Christian 	addition 	to 	an 	original Jewish 
Messianic song; zaaYlov may be 	an 	editorial 	adaptation for nal; 
---= -rzr; see the following note. 

(7) Some Maccabean psalms may have been originally com-
posed in Greek; cf my remarks on 4) 45 in AJSL 19, p. 136, 
n. 11, last paragraph and JHUC, No. 163 (June, 1903) p. 544. 

(8) Job Ludolf printed the Song of Hannah 	in bis edition 
of the Ethiopic Psalter (Frankfort-on-the-Alain, 1701) p. 325, pre-
ceded by Moses' Song of Triumph (Ex. 15) and the Song of Moses 
(Dent. 32). 

(9) See Professor Irving  F. Wood's paper, Tijg Joang in the 
Magnificat, Luke 1, 48, inJBL 21 (1902) 48-50. 	Trig ao/jAqg 
al'ircii is an editorial adaptation of an original 	roi") 	ootiXov anoi) 
--= rmr, or TCOV 6013A,COV CC13200 , 	1 e. Israel; 	of 4, 136, 22. 	The 
Magnificat must be 	divided into 	2 	sections: 	vv. 47-50 and 
51-55; each section comprises two couplets: 	46-88; 49. 50; 
51-53; 54. 55; 	each couplet consists of two double - hemistichs. 

(10) See my paper on Moses' Song of Triumph in AJSL 
20, 154. 
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(11) Otto Thenius, Die Bucher Samuels (Leipzig, 1842); 
second edition, 	1864. 

(12) C. F. Keil, Die Biicher Samuels, second edition (Leipzig, 
1875). 	The same view is expressed by Dr. Nivard Schlogl, Die 
Bache?. Samuels (Vienna, 1904) p. 11, in the new Catholic com-
mentary on OT, edited by Professor Bernhard Schafer, of Vienna. 

(13) S. R. Driver , Notes on the Heb. Text of the Books of 
Samuel (Oxford, 1890) p. 21; cf his Introduction to the Literature 
of the OT 7  (New York, 1898) p. 174. 

(14) See my paper cited above, in n. 10, p. 167, n. 29. 
(15) See Critical Notes on Kings (SBOT) p. 305, 1. 50. 

. 	(16) Gustav 	Bickell, 	Dichtungen 	der 	Ilebriier 	(Innsbruck, 
1882) 1, 33. 

(17) August Klostermann , Die Bucher Samuelis and der 
Kiinige (Nordlingen, 1887) p. 5. 

(18) Abraham Kuenen , 	Die htstorischen Bucher des AT 
(Leipzig, 1890) p. 48. 

(19) T. K. Cheyne, Origin of the Psalter (London, 1891) p. 57, 
note e. 	In his 	Critica Biblica, part 3 (London, 1903) Cheyne 
has no notes on 1 S 2, 1 	10. 

(20) Max Lohr,  , Die Bucher Samuels (Leipzig, 1898) p. 12 
(third edition of Thenius' commentary); cf. above, n. 11. 

(21) K. J. Grimm, Euphemistic Liturgical Appendixes in the 
UT (Baltimore, 1901) p. 3. 

(22) Hermann Gunkel, Ausgewahlte Psalmen (Gottingen, 1904) 
p. 238. 	According to 	Gunkel the Song of Hannah is certainly 
pre-Exilic (Ley considered it to be archaic). 	Similarly he believes 
(p. 16) that 1p 2 was composed in the 7th cent. B. c. and (p. 95) 
that ip 45 may refer to Jeroboam II (783-743 B. c.); contrast 
my notes on /pip 2 and 45 in my paper The Poetic Form of the 
First Psalm, AJSL 19, pp. 134-136; see also the translation of 
11) 2 in JHUC, No. 163, p. 91 and my remarks ibid., p. 544, above. 
I believe that p  2 was prefixed to the Psalter out of deference 
to Queen Salma Alexandra under whose reign (76-67 B. c..) the 
final redaction 	of the Psalter seems to have been concluded; cf. 
Duhm, Die Psalmen (Freiburg i. B., 1899) p. xii. 	We know that 
the Pharisees were well pleased with Salma Alexandra. 	Her first 
husband was Aristobulus whose coronation as King of the Jews 
(104 B. c.) is glorified in p  2. 	The first psalm, it may be supposed, 
is a subsequent Pharisean addition; it may have been prefixed to 
ip 2, which was originally the first psalm 	(Acts 13, 33*) in the 
collection, 	at 	a 	later 	date (possibly after 100 A. D.) 	although 	it 
was probably written about 153 B. c. 	It was originally not intended 
as proem to the Psalter. 

* Cf. Pauli de Lagarde Novae psalterii Graeci editionis specimen 
(Gottingen, 1887) p. 16. 
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(23) J. Wellhausen, Der Text der Bucher Sanzuelis (G6ttingen, 
1871). 

(24) H. P. Smith, The Books of Samuel (New York, 18991. 
(25) W. Nowack, Die Bucher S'amuelis (Gottingen, 1902). 
(26) H. Ewald, Die Dichter des Alten Bundes, part 1, first 

half, second edition (Gottingen, 1866) p. 158. 
(27) K. Budde, Die Bucher Samuel (Tubingen, 1902). 
(28) J. D. Michaelis, Deutsche Ubersetzung des AT, mit An-

merkungen far Ungelehrte, part 5, second half (Gottingen, 1774 
(29) J. C. W. Augusti und W. M. L. de Wette, Die Schriften 

des AT, vol. 2 (Heidelberg, 1809). 
(30) A. Palm, Alt-IIebraische Lieder (Zurich, 1881) p. 71. 
(31) Ernst Meier, Die heilige Schrift des A7, part 1 (Stutt-

gart, 1850) p. 8. 
(32) J. Ley, Die metrischen Formen der hebr. Poesie (Leipzig. 

1866) p. 172; cf his Grundziige des Rhythnzus, des Vers- und 
Strophenbaues in der hebr. Poesie (Halle, 1875) and his Leitfaden 
der Metrik der hebr. Poesie (Halle, 1887). 

(33) See AJSL 20, p. 15, n. *; 19, 194, n. ** ; ef A. E. Cowley 
and Ad. Neubauer, The Original Ilebrew of a Portion of Eeele-
siasticus (Oxford, 1897) p. xiii, 1. 6 and H. L. Strack's edition, 1)ie 
Spriiche Jesus', des S'ohnes Sirach's (Leipzig, 1903) also Origen's 
scholion ad ip  119, 1, quoted in Paul Vetter's Metrik des Buehes 
Job (Freiburg i. B., 1897) p. 2, n. 1 (cf. ZAT 11, 214) and Norbert 
Peters' thicker Samuel (Freiburg i. B., 1899) p. 175. 

(34) Ed. Reuss, Das AT, 1 (Braunschweig, 1892) p. 175. 
(35) E. Kautzsch, Textbibel des Alten und .Neuen Testaments 

(Freiburg i. B., 1899). 
(36) It is interesting to note that five 	of the twelve articles 

in 	the book 	of the 	learned Dominican 	critic 	deal with subjects 
discussed about a year ago by myself and my students, e. g. the 
Ephod (see JBL 21, 1-47; H. J. Elhorst, De Ephod in Tiled. 
7'2).c/schrift, 1904, pp. 158-177) ; David's Dirge (see JHUC, No. 163, 
pp. 53-57); Psalm 2 (see AJSL 19, 134; JHUC, No. 163, p. 90); 
Isaiah's Parable of the Vineyard (see AJSL 19, 193-202); but 
Zapletal's book contains no reference to my papers published in 
AJSL and JHUC. 	Zapletal has discovered a number of things 
which I pointed out more than a year ago, e. g. -1= i-p= = kiss 
the ground (see AJSL 19, 134) &c., but we must, of course, believe 
that he arrived at his conclusions quite independently. 

(37) Christian D. Ginsburg's Massoretico-Critical edition of the 
Heb. Bible, published by the Trinitarian Bible Society, London 1894. 

(38) The rhythm of my translation has been much improved 
by the kind cooperation of the distinghuished co-editor of the Poly-
chrome Bible, Horace Howard Furness. 

(39) Lit., My horn is exalted through my God, that is, I 
triumph; cf. the bilingual text published in my ASKT 81, 22: 
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ina beri.O.Lnu kima rimi rabi garnagu ittana'a (Sumer. 2nuruba- 
hi-a am-gal-gim a-bi mi-nin-it-il)C in the midst of it he lifts 	up 
his horns like a great wild bull' (Num. 23, 22; Deut. 33, 17); see 
my translation in my Akkadische ASprache (Berlin, 1883) p. 35 
= Transactions of the Fifth International Congress of Orientalists 
(Berlin, 18M.) part 2, first half, p. 283; cf. A. H. Sayce's Hibbert 
Lectures (London, 1888) p. 480, 1. 26, and Friedrich HroznS., Mythen 
von dem Gotte .Ninrag (Berlin, 1903) in Mittheilungen der Vorder- 
asiatischen Gesellschaft, 8 , 201, 1. 22. 	In his comments on this 
text Dr. Hroz6' has disregarded the 'apologetic remarks' (Bezold's 
Catalogue of the K Collection, p. 35) in ZK 2, 273. 	See also 
my remarks in the 	Crit. Notes 	on Kings (SBOT) p. 283 , 1. 40 
and the conclusion of my paper on the introductory lines of the 
cuneiform account of the Deluge in JAOS 25 (1904) 74. 

(40) Lit., My mouth is enlarged over mine enemies (so AV). 
(41) Lit., Hire themselves out for bread (cf. AV). 
(42) This does not refer to resurrection, as Budde and Zapletal 

suppose; it means simply, Juvu may deliver His faithful out of 
the most extreme danger, a man who is 'sick unto death' may 
recover, a man who is condemned to death or imprisonment for 
life may be 	pardoned (like Jehoiachin); 	cf. Thenius, Keil, Lohr, 
Reuss ad loc., also KAT 3, 639, n. 1 and Gunkel, p. 236. Himmel-
hoch jauchzend, zum Tode betriibt does not refer to ascension 
and death. 

(43) AV, dung-hill (J. D. Michaelis, Feldstein). 	W. R. Smith 
in his Lectures on the Religion of the Semites, new edition (London, 
1894) p. 235, n. 1 calls attention 	to 	the 	fact that in an Arab 
encampment slaves 	sleep beside the blood and the dung (Agh. 8, 
74, 29). 	H. P. Smith ad loc. remarks, The ;lint:LI is the mound 
of rubbish which accumulates near an Oriental town. 	Beggars 
often spend the night upon it in default of a lodging. 	Cf. Wetz- 
stein's note 	on 	the 	x.1.1),4 mazbala of villages in the Hauran, 	in 
Franz Delitzsch's commentary on Job 2, 8, second edition (Leipzig, 
1876) p. 62, n. 3. 	The American equivalent would be dump or 
dumping ground. 	A euphemism for ri;N (Mir': `dew) is nip,: 
'lint: = Assyr. cdru ellu; cf. my paper Babylonian Elements in 
the Levitic Ritual (JBL 19, 55) and Bmntsch and Bertholet ad 
Lev. 4, 12; 6, 4 ; see also the translation of Lev. 1-5 in JHUC, 
No. 114 (July, 1894) p. 113 and n. 13 ibid., p. 115. 	At lez in 
ITim Ivo is, of course, not a corruption of new, but corresponds 
to the Assyr.' .qplcu 	`accumulation, 	heap.' 	Heb. 	Tei 'offal' 	is 
identical with oL.,....* 	For the partial assimilation of the original 
m to the s (dasin for dasim) see Crit. Notes on Isaiah (SBOT) 

* Arab. )0..i qidr 'pot appears in Assyrian as client; see u. 101 to 
ray paper Babyl. Elements in the Lev. Ritual in JBL 19, 77. 
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p.. 133 , 1. 25; Kings, p. 192 , 1. 21 	and 	the cross-references there 
given. 	According to W. Robertson Smith nmn is an Aramaic form 
for rrnv ; the v.) is a Tx 	(see my remarks, ZDMG 34, 761) :.= 

. = 	L (cf. )LX.§..ii* 	L.-4.2i 	= ,±,l.fiJI 	L5.1.c 	146_?..). 	The 	original 
stem is ,Droi  (cf. itqA:Z:i l  r-L4); 	the prefixed N is secondary. 	For 
the vowels of the Cerb 	in rlpin 	cf. Crit. Notes on Kings (SBOT) 
p. 122, 1. 11. 

(44) Of my remarks on ip 1, 6 in AJSL 19, p. 141, n. 44. 
(45) King Jehoiachin of Judah (562 B. c.); cf. AJSL 20, 167, 

n. 2. 	The terms I'Dn and r1411.373 refer to an individual, not to the 
Congregation. 	In the same way ,;',Ii i 	2, 6 refers to Aristobulus 
(104 B. c.). 	Contrast Lair 	and Nowack 	ad loc. 	According to 
Budde and &Mogi the King is the Messiah. 

* See p. 631 note *. 
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Phonizische Namen auf -17711). 
Von 

Franz Praetorins. 

HiLutig sind im PhOnizischen einige theophore Namen, die als 
zweites , nicht theophores Glied l':"In aufweisen. 	Besonders haufig 
ist telz:,:,=, 	das inschriftlich als BaXotarix umschrieben erscheint, 
dann '-cnn:nr.w; endlich (wenn sicher ?) l',47:v.) C. I. Sem. No. 1273. 
Von jeher hat die Erklarung des zweiten Gliedes ernste Schwierig- 
keiten gemacht , 	und 	man hat sich meist nicht anders zu helfe 
gewat, als durch die verzweifelte Annabme, dal 	Iblu = rsInn sei; 
s. Schroder, PhOniz. Spr. S. 200, 	C. I. Sem. 	zu No. 50 und 132. 
Clermont-Ganneau hat im Rec. d'arch. orient. Bd. I, S. 165 f. 	auf 

arabisches w5..L., hingewiesen , 	das im heutigen Magrebinischen die 
Bedeutung n retten" entwickelt hat. 	(Val. auch Landberg, Proverbes 

et dictons, vol. I, S. 385 w5j.,..,,, se tire d'affaire.) 
Ich mOchte die fraglichen Namen an die wohlbekannten, vollig 

durchsichtigen Namen to'neD:,= und ennvmn: knupfen. 	Sie sind 
von letzteren 	gebildet 	durch Antritt 	des 	caritativen 7c (ZDMG. 
Bd. 57, S. 533 f.), 	wobei 	das radikale 	m schwinden mutate. 	l'n) 
der Eigennamen 	steht 	zur Wurzel 	i7'= also 	in 	dem 	gleichen 
Verhilltnis, 	wie 	1,=T 	der Eigennamen 	zur Wurzel ivr 	(Bd. 57, 
S. 532, 794). 

Ob die vereinzelten und unklaren Namen i':v',.r= No. 619, 
Itirttly No. 1018 	etwa, 	dasselbe le enthalten , bleibe ganz dahin- 
gestellt. 

Bd. LVIII. 	 41 
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Der Eanon der biblischen 13ticher 
bei den babylonischen Nestorianern inn 9. 10. Jhdt.1) 

Von 

Gustav Rothstein. 

Der Text, urn den es sich handelt, ist entnommen der anon men 
arabischen Chronik des Cod. Spreng. 30 in der Berliner Koniglichen 
Bibliothek, die J. G. Rothstein, De chronographo arabe anonym° etc., 
Bonnae 1877, 	behandelt 	hat. 	Aus 	demselben 	Cod. 	hat Gilde• 
meister eM Fragment einer arabischen tbersetzung des IV. Ezra- 
buches (op. 14, 38-50) in Esdrae Tiber quartus arabice. 	E codice 
Vaticano . . . . ed., Bonnae 1877, p. 40 f. mitgeteilt. 	Die Chronik 
stamrnt wahrscheinlich 	aus 	dem 	9./10. Jhdt., 	vgl. Rothstein 1. c. 
35 ff. 	Mit Ahlwardts 	Verweis 	(im 	„Verzeichnifl 	der arabischen 
Handschriften IX, S. 43-44) auf eine Stelle (p. 44, 11) sind R.'s 
Ausfiihrungen nicht widerlegt , 	da Einschiibe des Schreibers sicker• 
vorhanden sind , also 	die Stelle nicht 	vom Verfasser zu handeln 
branch t.2) 	Ich 	bleibe 	vorlitufig 	bei R.'s Ansetzung. 	Die drei- 
teilige Chronik behandelt im 	ersten 	Teil 	wesentlich 	„Propheten- 
gesehichten“ und benutzt dabei eine Reihe von jfidischen und christ-
lichen Werken, deren Titel sie nennt, die aber bisher nur zum Teil 
zu 	identifizieren 	sind. 	Eine Aufzithlung 	dieser Werke 	und ihrer 
Titel gibt Rothstein 1. c. p. 42 if. 	Der anonyme Verf. scheint diese 
Werke nicht blofS anzufiihren , sondern auch , wenigstens zum Teil, 
wirklich zu kennen. 	So la& sich die Angabe (p. 16 des Ms.), Verf. 
babe zur Erklnrung einer Differenz zwischen judischer und persischer 

1) Fur Verbesserungen und Anregungen babe ich Herrn Prof. Fisch er 
herzlich zu danken. 

2) Nach Ahlwardt warde der Verf, urn des Jahr 1135 geschrieben !Isbell. 
Der Cod. wiirde such 	dann seine Bedeutung far 	die 	Kanongeschichte 	be- 
halten. — Ahlwardts Angaben Sind aber unklar. 	Auf derselben Seite gibt er 
an: „Der Verf. schrieb im Jahre 543/1148 s. S. 44, wo er am Ende der Chrono- 
logie der LXX angibt, daB 	 [von der Hiiraj bis zur Abfassung des 
Werkes 531 J. 10 M. verstriehen seien" and spater: „DaB der Verf und nicht 
der Schreiber S. 44, 11 zu verstehen sei, sehei-nt mir selbstverstiindlich, mithin 
lebt der Verf. urn 530/1135." 	Nur die letztere Angabe stimmt mit dem Text 
von S. 44. ---, Maine Ansicht ist noeh schwankend, 	neigt aber vorlaufig auf 
J. W. Rothsteive Seite. 
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Uberlieferung bei genauem Studium in zwei mit ihrem Titel ge-
nannten judischen Schriften das Wahrscheinlichste gefunden, nicht 
anders deuten , als daB er diese Schriften selbst gelesen.1) 	Jeden- 
falls kennt er die biblischen Biicher aus eigener Anschauung. 	Denn 
er bemerkt einmal von einer Tradition caber Esther, sie finde sich 
nicht in der Megille Esther.2) 	Es scheint dies midi mehrfach aus 
Berichten hervorzugehen , 	zu 	denen Tabari Parallelen bat. 	Der 
Anonymus zeigt dabei mancherlei kleine Abweichungen, die durch- 
weg genauere Anlehnung an die 	biblische Uberlieferung zeigen, 
wie er denn auch einmal einen kleinen Abschnitt einschiebt , der 
offenbar ein kurzer Auszug aus Jud. 2, 11 IT. ist (Ms. p. 12). 	In 
welcher Gestalt er 	die biblischen Blither vor sich hatte , vermag 
icb augenblicklich 	nicht 	zu 	sagen. 	Zu 	der von Ahlwardt an- 
genommenen Entstehungszeit 	des 	Buches 	lagen 	arabiscbe 	tber- 
setzungen ja sicher vor, 	aber auch 	bei 	der von mir akzeptierten 
Ansetzung ca. 900 darf man 	die M6glichkeit der Existenz solcher 
tTbersetzungen kaum bestreiten. 	Jedenfalls war das 4. Ezrabuch 
scbon arabisch fibersetzt; 	denn 	diese 	von Gildemeister vertretene 
Vermutung (cfr. Esdrae liber quartus p. 3) 	ist wohl wahrschein- 
licher als die , 	daB der Anonymus 	diese 1:Tbersetzung erst selbst 
aus dem Syrischen angefertigt babe. 	Dabei darf man vielleicht (!) 
bebaupten, daB die Benutzung dieser von den bekannten abweichen-
den and nur in dem oben erwahnten Fragment erhaltenen Version 
auf eM ziemlich hohes Alter des Kodex selbst schlieBen lalit. — 
Um 900 lebte auch Sa'adja, 	aber ich weiB jetzt nosh nicht, 	ob 
der Anonymus seine Ubersetzung benutzt hat. 	Die Moglichkeit 
ware wohl 	vorhanden. 	Die 	vorhandenen 	Zitate 	aus 	biblischen 
Biichern scheinen ungenau au sein; of. Rothstein I. c. 43. 

In der Art, wie der Anonymus die „Prophetenlegendee be- 
handelt, 	erinnert er an Ibn Kutaibas (t 889 D.) relativ kritisches 
Verfabren im Kitab al - malrif, wozu Lidzbarski (De propheticis, 
quae dicuntur, legendis arabicis. 	Prolegomena, Lipsiae 1893, p. 9) 
zu vergleichen ist. 

1) Die Stelle lautet: 	U.st....;:' 	S 	3;0 	Lx.E..? 	ty;....iiisa,4 	....,a)L.;.41, 	C..; 
, 	. 

t-X?3 4,0 	LA.4 	L. 	L. 	`..i. 4 2t4X:4 	Leri;:5 ).3 	m.1: t4, 	,.> ,, 	25. 	i 

;;\A 	 1.-Wst.4.07.:: 	— 	wir 	sahen, 	wie 	sie 	(= 	die _A.15t.0 	....2... 	k.:3 	 „Als 
C 	CY. 
Magus) an dieser Ansicht (namlich in bezug auf die Stellung des Kajiimart in 
der Genealogie) festhielten, 	da haben wir 	griindlich each der Ursache 	(ihrer 
Meinung) geforscht. 	Da sahen wir nichts , was dem Richtigen in bezug auf 
dieses Kapitel naher 	hommt 	als 	das, 	was in Usc....«,  and (4.),w= 0..!...:::•-• ge- 
funden wurde u. s. w." 

2) Pag. 13 wird die Legende, dal Cyrus ein Sohn der Esther and des 

Abasverus sei, mit der Pemerkung erwahnt: Y.I*11! L.* BUJ Lym.:13. 
41* 
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Lidzbarskis Resultat, da13 die schon in din altesten Zeiten tle 
Islam 	entstandenen 	Prophetenlegenden 	vieles 	aus 	jiidischen and 
christlichen Bit C h ern aufgenornmen haben, gilt jedenfalls fiir unsern 
Anonymus. 	Aber 	die Vermittlung dieser Kenntnis im einzehmi 
liiBt 	sich wohl wenig Sicheres ausinaehen. 	Doeh glaube ich aueli 
mit Bezug auf den Anonymus Lidzbarski (1. 4.. 27 ff. :W) reeht geben 
zu miissen, wenn er mehr an thertrugung dureb Christen als (lurch 
Juden 	denkt. 	Das 	scheint 	cur wenigstens 	fur 	die Kenntnis der 
biblischen Bucher 	sicher 	zu 	sein; 	auch beztiglich des A. T.'s, far 
des N. T. ist es ja selbstverstiindlieh. 	Voni Bridle Esther beiOt I'S 
einmal 	(p. 	131'14 	des 	Ms.): 	l..l..ift 	x11 	h 	.....=1 	‘...........3 	0....,:l 	.,;. 0' 	.)

,! 	 J ' 
K.,.....: 	Lt 	(5)t--=.0 	„und 	das 	ist 	eins 	der 	kanoniseben 	Bucher. 
welche die Christen in der Kirche lesen". 	Sonst werden, so nub 
in dem unten abgedruckten Stuck, Juden 	und 	Christen latch 
far das A. T. genannt. 	Dem 	entspricht 	es, 	wenn Tabari bautig 
die ncqiira such fur alttestamentliche Stotre als Autoritiiten nennt. 
Die syrischen Namensformen dtirften ebenfalls auf ehristliche Quellen 
zurtickgehen. 	SchlieBlich 	darf man 	wohl 	auch 	auf die Kenntnis 
des Anonymus von der LXX hinweisen,1) deren chronologische An-
gaben, die er gewit3 eher von Christen als von Juden hat, er genau 
aufzahlt. 

Die 	Heimat des Anonymus 	ist zweifellos Babylonien ('1r4 
wird tr. 1,'ii  genannt, 	cf. Rothstein 1. c. 41). 	Unter babylonischen 
Christen hat man aber zuniichst Nestorianer zu verstehen. 	Den- 
geuaB werden wir den Kanon der Nestorianer in Babylon aus den 
9.0.0. 3hdt. vor uns haben, 	der ftir das A. T. aber nach der aus- 
drileklichen Augabe des Verfassers mit dem 	der Juden therein- 
stimmt. 	Die Richtigkeit dieser Annahme, welche sich tibrigens von 
selbst ergibt , wird 	sich 	unten durch andere Zeugnisse bestatigen. 

In der Wiedergabe des Testes habe ich mich absichtlich ge-
nau an die Vorlage gehalten — wenige Ausnahmen sind anzegehen. 
Die Handschrift ist ein Unikurn und hat fur diese Partie, wie far 
manche andere, keine Parallele, auch bei Tabari nicht, mit den 
sich der Anonymus sonst 	vielfach beriihrt. 	Namentlich mit den 
Zahlvvortern verfiihrt 	sie 	oft nicht nach 	den Rege]n der gewohn- 
lichen Grammatik.2) 	Die, 	an 	und fill- sick leichten, 	Anderungen 
habe ich aber vermieden. 	Auch sonst zeigt sie in der Schreibung 
manche Eigentinnlichkeiten 	(einige 	davon 	bei Rothstein 1. c. 4f.), 

1) So hat auch der Anonymus an einer Stelle .(Ms. p. 193) da, wo der 
Rebriter (2 Reg. 23 , 38 u. Parall. in der Chronik) 	bei 	der Angabe des den 
Jiijrtkim 	auferlegten 	Tributs 	keine 	Zahl 	hat , 	mit LXX 	richtig 	10 (3.::...c. 
,.....93 	t...:.)i),K.f), 

2) Daftir, dad die „Deteriorierung' bei 	den Zahlwiirtern am friihesten 
einsetzt, vgl. Sachau in: AlberAni, Chronologie oriental. 'Walker II, LXX. 
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die zum Teil aber gewil3 auf eine von der klassischen abweichende 
Aussprache zuruckgehen 	und 	darum 	beizubehalten 	sind. 	Solche 
Erseheinungen der arabischen xoi,p4 zeigen sich ja auch in anderen 
Mss., die ungefahr der vermutlichen Zeit unsexes Verf.'s angehoren, 
massenhaft; 	vgl. 	die 	Ausfuhrungen Fleischers 	(Kleinere Schriften 
III, 378 ff., spez. 385) 	fiber 	den Tischendorfschen 	griechisch- ara- . 
bischen Codex 	rescriptus 	aus 	ca. X. Saec. 	Dieselbe Erscheinung 
habe ich selbst an zahlreichen Beispielen 	in der nestorianisch-ara- 
bischen 	tbersetzung 	des 	N. T. 	(ebenfalls 	von Tischendorf mit- 
gebracht und 	in Petersburg 	befindlich; 	cf. Fleischer I. c. 389 ff.) 
nach 	einer 	Photographie 	der 	Handschrift 	(Herrn Dr. Stenij 	in 
Helsingfors gehorig) beobachtet. 	Diese Handschrift ist 892 D. ae- 
schrieben, stammt also wieder aus derselben Zeit. 	Es ist also off;n- 
bar das methodisch 	einzig Richtige, 	in 	solchen scheinbar willkur- 
lichen Dingen die Vorlage genau wiederzugeben, wie dies in anderen. 
Fallen z. B. auch von A. Muller und von C. Bezold geschehen ist. 

In der Ubersetzung sind die Namen, deren Vokale ja nur z. T. 
sicher sind, in 	der 	arabischen Schreibung belassen worden. 	Das 
Verstandnis leidet darunter nicht. 

Der Anonymus gibt die Aufzahlung der Richer zweimal, das 
erste Mal (= A, 	bier abgedruckt) nach der Gruppeneinteilung 
(Tore, Nebrim , Kethubhim), das andere Mal (= B) jedes Buch 
einzeln gezahlt. 	Die Abweiehuncen dieser zweiten Aufzahlung sind 
in den Noten angegeben; die Noten beziehen sich immer auf die 
Norte vom * bis zur betreffenden Zahl. 

....JI 	 .;-' .. 	•• 	,.....,... 	eft 	L.,...J! 	e*......0 	0..3j..4 	odo )..,.?.t  (:)-A 	(..3 .S1 	AA.. ; 
- 

'l. 	1 	 ' 	 .;!! 	..f.----c 2,...*:6:-.3 
t..5

...v.t..c. 	k)..2.4 	zy •!...... 	t.I.:A.PSuj 3 	(...5. 	P..) 3 	-6:r 1...41.,4!..t 	i,:j....., 

oijiii! "A,. 	3...51.0! 	(.5.!! 	,............LA)  	c....)Lx..< Q.›.:ii.3! 	u.,<..13 	AA.? 	k.h.x..p. 	r‘ki., 
.... 	- 	0 	, 	• 

5
,  

SLR 	3.--. 	2,.1.11 	,...... 	LC;4_ 	31 	::,:J......:4i 	c_.A;LCI 	L5L.x.= 	0.A 	,.i.. 	‘.5,...Q • •  
.i.s..! 	L€ 	1),33,.\.? 	 ,..1,44! 	A...,..i 	k...4.1x..: 	La 

..) 	 rte' L5)l.,,z,.0.13  
1+4= 	1,Jta.::...., 	oi.,i*.!! 	(sic) 	L.4.§.A 	Lit.:,:d (g)L1,03 	 L.5.01 	035.1.,:,,t; 

ii..14414 	,....a.......3! 	L,,,ji.;......,! 	0441 	d 	Sf 	L:5.1_ 	li.e:i 	,“.;; 	0,4 

tql.;4_< 03)...3..., 	i..10..4) 	(5.1)3 	'zi;+,4t..X.:431 	ii.)).A.ail 	...,..:d 	4.3_,.41..,...,i 	(5)1..622.1tt  

	

.,".,4,,,3! 	 iz•:;•31.7 .2J! f...,..) 	t.5.1.= 	01..14 
„...,.... 	ruiA 	Liii....A, 	.....93. 	)1..i.v.1 	.24........ 	L5P3* 	'24..)_,.::If 	1.i.LA 

1) 	Ws. ..)3,..).... 	(verbessert: 	Prof. 	Fischer; 	durch 	diese Verbesserung 
ist der Sinu klar, vgl. die Ubersetzung.)  
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,...,,xc.31 	L- 3  	1) ylx_< Lcxii 	 r i.k..., 	,,....:1 _y.p, 	j§....., 	L -.- 	.....i; 
0„.., 	0.4 	(.....;;;_,., 	yl.:d ,25,..13 	cr, 	ic.,4),:zit "Lit....1 	0..s..? 	ill.r.!ni-4 k_iyt3 

1 /4....::_, 	0,  2)( 33L;..x.g., 	iil.:ciiil 	L..)1.:4.<4 	,..i.,..,y 	(.5.)‘.11* 	is:ait - yl-zs; 
.---t.1.0 	 si. 	LA k...Lx.<3 	t7 8)C-7,44! 	,3t 	 s.5 	0 3%4,4-4',  yLx.(3 	 - 0  

;C 	.! 	L..A.;4.<3* 	0 le.9.,:::,At 	yl.:433 	0 314i? L5;..S.1! 7 	0...c:61 
L;Li 	;,..)...!_t 	1.4Lx.s- 	z,..i_to...iy 	L:t., 	 xj."4-.Y-  .cr.......S 	 L5)I....z.-• 	,3_,4.4_, 	 .....=5: 

931_,-;:s 	3!_;.,.,!., 	5),..5.}..., 	4) 	 s)? 04 	 04* 	r.LX.:".? 	.,,...: 	5.4::..c. 	ts.C.S1 

0.4  Uv--,-  A  -, (.54-w  CY4  1-- '''3 L:3_,--4-' c, 	43.,- .% 	1-:-').5 cy? u.',..AL3 
3i....5÷9  & 	i  ..)...6,,  L:4-1,.... 04 	,-:3_,4-3 	I-----`14-Y' cy 	ri•-'*U3 ti:4  
0 (5;_x.F.,.) 	0.4 	9)(.5....A3 	isi..N..= 	 .4 	8)1—.47.56 	L--<1-4 	04 	7),..5-., 

f.L.+"-* 	' 10)1--e:-.':54 	cy? 	t--415 _,P, 	.-":' _,,t-' 	L5e'lil  -,4I 	̀ 11S.3$  
k..,..3i.rli 	yl.:d 	11)LftA 	1.,)1.x..< 5 ..Z.= 	%..X...-c 'P., 	L...31..x.0 	ot...:Z.....313 	K.14)1 

Yi-xs- 	3U:Al %.,-$1.:4.s" 12)),..&i,51)3*  J.,3L3 yl.x.s-  tf:),L)  y1;:.( ciat1..,  
14)0t*.,., 	t:-$5.:;; 	crA.:d 	18 )1_,:r..i 	• 	• - t 	yLX..( 	Q:d.9 0  t.l., 	5;:i 	,.9,*  

17)31.*.iii 	yl.;,:. 	16)1 /4s:„1 /4).*ii.) 	L..i_t).....t1* 	190-74:3,.J9, 	LerA.741 	cyi Ya 

.,-4'1, 3—:>:, j...." 	Lr.,"' „it ryi. yl.:,...< cjil.,.,* 19)LA)).= ylx.f. 1  sykcl.z5Jr ce 

K.:..4_pi 	 k.,..,I 7  Est 	oL.,,..?,) 	ylil 	")5,?3.5d ,.)t.:4.<4 	L9_.% 5t.tf 	_,.9_,*  

1) B nur: L...,...:0:5-  ii.'...y......6... 	2) B vac. 	3) 	B 	(...ee}, doch nach- 
her (bei den Threni) auch L.6.44, 	wie auch z. B. p. 649, 	aber vgl. Tabelle. 
4) B vac. 	5) B: hier wie auch bei den folgenden Namen fehlt der Vaters- 
name. 	6) B 31.A.,...4 . 	Zum Vatersnamen vgl. Tabelle. 	7) B ,. 
8) B L.4.5,6:3 [richtig; vgl. die Tabelle]. 	9) So A u. B (Aber vgl. die Tabellej. 
10) B vac. Zu i..6.=..3 vgl. die Tabelle. 	11) B vac. 	12) B vac. 	13) B vac. 
14) Cod. hat sicher beide Male t:...15.4: and 0.I3X..v., neben 0..1.).14......f, woraus such 
0.A.3....t....., (mit ( .4) sicher ist. 	15) Nadi B, wiihrend A 4.1,3  hat, was nicht 
angeht. 	16) B vac, 	17) Bei B folgt jetzt 	 Th..et.:45.?:.), dann 3i.40. 
18) B vac. 	19) B 	....I.:.st.4. 	20) B vac. _.).-__. 

   
  



G. Rothstein, Der Kanon der bildischen Bucher rte. 	639 

L5;4 ! 	'A;°3! 	L", 	1--?1--X 	(sic) ot,:.z,=3 	Woy) t 	bLkii 	1)yl.,...3. 3  
0 , 

4J. 	 ,i..,, 	LriLLC t, 	.ctero.:211 	Li:i."1.l.›..,!..t 	(5)  LACI•03 	0..F-.14 ! 	Lg.t1c 	(..e.2.- 	. 
Li3,.........,4 	L5)L.,-.1)..3., 	K.4.,40.0 	1".iii! 	,_...,,x 	1.4.3!3 	L 	u31"3 

	Lz...;,i 

,c'44.,..X.A31 	ib.d.a.1! 	,..,..,.X..< 

‘3 -i' 	L'-'? •-rAl 	L", 	c_,13‘-' 	ci3L),-iL4 	,-7-‘x 	Q.5)L-A-1)-P, 
). ..., 	 0 

L5:1 	'0'.-4_5.-w-LA 	,-)•>43 	&Ix*? 	,i,•-:, ....,-i 	.,•?)! _,P3* 	3.1 i 	t593 	Y.L.)..z.s.[! 
. 	 . 

L'i,1_, 	u....:if z3 	L.5.x.., 	(...93 	i.N...f3 	L5.4 	1,:z...3 	3..S 	e,j )!),.. 	0,1 	Kx4) 

	

-- , 	•• 	* 	2 
(:).)-,..- 	3'36'..') 	L59.3 	u••••••••••-)ip 	YL-S 	)3•-*-- -1. ! 	0'24.3 	" 11---:.- -_,,?3 

-.. 5)t  .e1,......!! 	4)u.2.1.,..? 	yl..*.d., 	-(.> 3)0=24 	(sit 	ti.ga3r...? 	,....,..;..<, 
., 	- 	_ 

0.,2 	,..)1..:-Q 	L.5..? 	Lt 	.? c.j 	1....1 	
cs

iL 	,,,,K.If 	b3.4) 	OA= 	 ,,,0 	t_SLi 
. 

Ks..,....« 	ac:SLX..c 	t.::..9...-do 	1...41...-4ra--r3 	L—CD,-)LX.= 	,..?..,÷;ic.., 	: q ,... 	(5)i 	.,, 	...,../J4)  

'. 	L.? LX.• 	(sic) 	Kas4) 	'44.,.a.N.A.q 	L.i.Lo 	Lil.x 0.A.y.;;:,=3 	 0..,,.j...::: 5i.A.2.11 

*C...4..1L4 	oaili 	,.. 	3123 	c)f3, 	0,......z. 	,..f.......0 	W.....:40...g. 	......,.:,C..‹.1! 	Li.L.43  

..,)I.:d e.A_,...;JI 	b,.;\.? 	c..3.A L...)LxS 3S ).*,,,4 	d 	tsk, 	,,,..33 	Lt 	3,„3  

t:'.7 1.41........< 	(sic) 	co-it4)13 	t..X..! 	i.X-10f 	%.*.L.S...S' 	zi......)).4 	!,35i.4 

rbersetzung. 

Und es wurden [-=--- es verflossen] von der Geburt des Messias 
an, bis dad der 	„Ahnliehe") gekreuzigt wurde, 32 Jahre und 
[eine gewisse 	Anzahl] 	von 	Tagen. 	Und 	nach 'Is5; 	und-  seinen 
Jiingern wurde die Offenbarung [0ah] 7) unterbrochen und ihre 

1) B vac. 	Ebenso fehlt der Passus bis zur Aufahlung der nbl. Bucher. 
, 

2) B statt dessen nur: 	,...?..:.:S.-  4.z.„.4.). 	3) B u.........,dy: ; von L5...?..t, an vac. 
4) B u......,-9,, 	5) A u. B: t\er.1....v.il (aber ,..c  richtig). 	Das Folgende gehort 
natiirlich nur A an und bildet den Ubergang zu B. 

6) Fiir die Anschauung, dad statt . Jesu ein 'Ra' b. Fandira gekreuzigt 
wurde, vgl. auBer dem Cod. Spr. 30 p. 24 (wo !).4...\..i.:i o 	E.3...:::0,.:it steht) 	bei 
den Arabern noch Tabari I, p. 741 und ann. c (wo die Talmudstellen zitiert 
Bind), sowie Rothstein, De chronographo p. 12, ann. 1. 

7) Vgi, Pautz, Lehre Mub.'s von der Offenbarung p. 85 u. 100. 
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Veranlassutgen aufgehoben. 	So wurde nueli dieser Zeit keiu Buell 
hervorgebracht, das zur Offenbarung [tartztl ) 1 ) in Beziehung gesetzt 
wird, aufier dem lorii,n. 	Was totter die Zahl der liiicher gereehnet 
wird, die als Bucher Allulls — groll und initchtig ist er — gelten, 
das, woriiber zwischen Juden und Christen keine Ditterenz bestelit, ist 
bekannt und bestimmt. Dazu [also zu diesen Biieliern Allalis] gehiiren 
die 24 Bucher, welche die Juden 	lesen und in bezug auf welehe 
sie 	mit 	den Christen 	tibereinstimmen. 	In bezug auf sie hemeht 
zwischen ihnen keine Differenz, 	aufier deli die Juden sie al-lentub 
al-gami‘&2), die Christen Icutub as-sara9 al-lcadinza nennen. 	E, 
sind 24 4) Biicher in 	hebriiischer Sprache — nach 	der Weise der 

1r  Juden 5). 
Zu ihnen geh5rt : 
Die tarn, 	das sind 	5 asfar. 	Sie 	setzen 	sie 	[die asfar] an 

Stelle von 5 kutub, jedes sifr (und das ist der fiinfte Teil')) an 
Stelle eines kiteib. 

Ferner die Biicher, welche bekannt sind als „Die Propheten` 
(al-anbija) nach den asfar der torn. 	Dazu gehoren: 

Das Buch des Ji-Aa' b. Nan; 	das Buch L.5.12..4L,,, 	welehes be- 
kannt ist als „Bach der Richter und. Vergelter" 	(1c. al-lateja yaid- 
daziartin); das Buch 	amifil;.  das Buch sift 	das Buch des uckla; 
1.A.4 A; das Buch des 31.0i...-; das Buch des Le,st.,:::...,A; das Buch der 
12 	Propheten, 	welehes 	sie 5.......5'S 	nennen, 	und 	die 	Juden und 
Christen zahlen es als e i n Buch. 	Was 	die Namen 	dieser 12 an- 
betrifft, so sind es: 

1) Vgi. Pautz, 1. e. 
2) Die Bezeichnung ist mir sonst nicht bekannt und nicht klar. 	Prof. 

Fischer iibersetzt: „die alles [Wesentliche] umfassendon (?) Bilehee, was oiuo 
wenigstens sintagemiBe Erkldrung ergibt. Man kiinnte denken an die Bezeichnung 
des Bushes Ioheleth als X..z...01... yl.:43 in arabischen Bibeln (vgl. z. B. Londoner 
Polyglotte), Aber das ist tbersetzung des hebraischen Namens und itilit uicht 
orkonnen, wie daraus eine Bezeichnung des ganzen A. T.'s werden konnte. 

3) Ais Bezeitimung des A. T.'s bei den Christen .auch Fihrist ed. Flitgol 
p. 23, Z. 241; sie stammt aus 	dem Syrisehen; 	vgl. Payne 	Smith s. v. i0j  
Sp. 8387: jtrld NAAS." ....n MO?  6A-0 und auch ).L30j  allein .--- 
Text dot hi. Schrift 

4) Die Zak' 24 midi an andern Stollen des Kodex. 
5) Bezieht sick auf die Zdhlung. 
6) Damit soil natiirlich nicht sifr iibersetzt sells, 	sondern es 1st an den 

Ausdruck : inr; •Ivr r-nr2r1 gedacht, wie Fihrist ed. Fliigel p. 22, Z. 32: 

,_,..1....: W.A.0.4...4. 
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S1) Lai.? cy.) 	.p......:::".;) 	2) 31,..;:s CT'  31,,,,,,j.,4 	(od. 	..4).A) 	3) u,,,AL.c. 

'fr-").) 	C74 	4) 	,:ti)Ji......, 	0.4 	Lp."..c 	5) 	L54,04 	CJ'' 	L.>-1,1 	6) Ly....i. j.,i 

tsz.., 0.4 	7) 	L.;5,....... Cyt) 	I• 	-J 	8) , 	0.4 	kj-:Q:÷ - 	9) 	L.t-ka...a .'  

3.÷....;) cy? 	10) 	L......,\A 	0..? 	L.5.4--.- 	11) 	L.5;),... 	0.4 	1.,?  f:51 	(od. 1... y ...3) 

12) L5 A.:,..) 	& L5.....4, 

Der Vater des Johannes 1) (1a14(t) gehort nicht zu diesen ; ' er 
ist Zakariia' b. 	Le..?). . 

Die Vervollstimdigung 	der 	24 	Biicher 	bilden 	112) 	Bucher: 
das Buch Aiirib's, das Buch der RaTit, das Buch DFCtid's, namlich 
der Psalter [zabtir], 	das Buch 	der Sprichworter Sulaimiins , 	das 
Buch kl:.A.1.55.:6 — und das ist ein anderes Buch von  Suleiman —, 
das Buch 0.v,,,, t::.)_,;.:•., (= gfrat 3)(?) sirin), das Buch der Klagen 
des 	1.,t.,4 !1 , 	bekannt 	als 	ks.:......L...3, 	das 	Buch 	des 	31.,, i!,..5, 	das 	Buch 
maijallat 4 ) je,;..:.,,.! Lint L5 	-.3, der 'Richter des Oheims des c.5......)j.4 5) 
— und sie war seine [des L.5.>„)).„0] Milchschwester —, das Buch 
des U ..).;.=' des Schriftgelehrten [c;  il.,...] '  das Buch der Weisheit des 
Herrn 6) — machtig und groB ist er — und das ist al-rUzair ; des 
Buch (.:) ,41,tqL> 7) 	— 	des 	ist 	das Buch, 	welches 	bekannt 	ist als 
das Buch der Zeiten und Stammbaume. 

Das sind 24 Blither — und es sind die Bucher, in bezug 
auf welche die Juden und Christen iibereinstimmen und welche 
sie in die Synagogen und Kirchen bringen 8) and dort lesen und 
die sie anerkennen. 	Es sind nur die Wither des alten Volkes (?) 9) 

1) D. 1. des Tiiufers. 
2) Nit den vorhergegangenen 9 ergibt das 20 Biicher. 	Trotzdem ist die 

Zahl der ausdriicklich zu nennend en Biicher richtig. 	linter den 9 befinden 
sick 2, welche als je 2 zu nehmeu sind, ebenso unter den 11 (Samuelis, Reges, 
Ezra, Chronik). 	So kommt die Zahl 24 heraus. 

3) Vgl. dazu die nachher folgende Tabelle. 
4) So such an andern Stellen des Cod. Spr. 30. 
5) TabarI sehreibt (...5......4 	(mit t); 	da aber such 	sonst Spr. 30 von 

'fah, in der Schreibung der Namen, auch in im iibrigen fast gleichlautenden 
Parallelstellen, 	abweicht , 	speziell 	such an 	andern Stellen L.5.>,..? 	schreibt, 
babe ich das ,,. stehen lessen. 	al-BEriini 280, 16 hat 1....:15.4, 

C.,  
6) Dieses „Buch" fehlt mit Recht in B. 	In A liegt ein leicht zu ver-

bessernder Textfehler vor, vgl. die Bemerkungen. 
7) Scheint als e in Wort 	gedacht an sein, 	gauz zweifellos ist es nach 

den Schriftzilgen nicht. 
8) D. h. im Gottesdienst, in der lectio publics, verwenden. 
9) Wahrscheinlich Textverderbnis. 
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[oder die alten Biicher des Vulkes (?) — Fische 1]; 	(lie Christen 
tiennen sie kutub as-sera al-leadima. 

Die Christen 	aber haben Biicher, 	(lurch 	well he 	sie sieh ab- 
sondern gegenilber den Juden; das sind di* neuen Bucher, naming!: 

Das Evan gelium (al-' inijil), das sind 4 Exemplare (nu.94)1) 
mit demselben Inhalt ($na'na), zurtickgefiihrt auf 4 von don anger!! 

	

.. 	3 	. 	3
, 
 :. 

— 	jedes 	Exemplar 	auf 	einen 	— 	namlich : 	0,.:4,4 	.....S.A 	L$ $ 	ks 	, 	( 	."-', 

Li---_..,,I • 
Nach dem Evangelimn : 
Das 	Buch 	l3.....,....5-5i 	(resp. 	 ........1"..i ? 2), 	das 	sind 	die 	Briefe 

der Jiinger und Schreiben des einen von ihnen an den andern. 
..a.5,...$ 3)( 	des Apostels. Und das Buch des L,  ..,. 

Wenn man nun die Zahl dieser Bucher 'mob der in diesem 
Buche erlanterten Weise der Christen und Juden in bezug auf die 
bei ihnen 061tige Zahl bestimmt, dann betriigt ihre Zahl 27, damn 
cq-sera arlcadima 24 Bucher und al-kutub al-lentlita 3 Bucher. 

Wenn man aber sein Augenmerk auf die wirkliehe Zahl riehtet 
und dabei in der Weise verfahrt, da.11 jedes Buch von diesen Pro- 
phetien 	fur sich 	ein 	gesondertes 	Buch 	bildet, 	dann 	betragt die 
Zahl 41 Bucher'). 

Ich lasse zur bequemen Ubersicht und 	zur sehnellen Cries- 
tierung caber die Namenformen 	eine 	Tabelle 	folgen, 	in der die 
Formen des Cod. Spr. 30 neben den hebraiseben und neben den 
syrischen stehen. 	Die Tabelle ist nicht Selbstzweck , 	sondern will 
nur dazu dienen, die Namen des Cod. Spr. nach Form und Her- 
kun(t erkennen zu lassen. 	Sie ist darum, namentlich in den Notes, 
durchaus nicht vollstandig. 	Ich gebe, 	was 	ich 	zur Hand babe. 
Wenn ich bisweilen etwas mehr als gerade notwendig gebe, wird 
man das nicht Wein. — DaB die Formen des Cod. Spr. 30 auf 
das Syrische zurfickgehen

' 	
wird man 	sofort 	erkennen. 	Far das 

Syrische 	loge 	ich 	die 	Liste 	in 	Studia Sinaitica I, No. 10 zu- 
grunde; wo diese versagt, 	den Codex Ambrosianus der Mina 
(Translatio Syra Pescitto Veteris Testamenti Ex Codice Ambrosiano 
Sec. Fere VI Photolithographice Edita Curante . . . • A. M. Ceriani, 
Mediolani 	1876 ff.). 	Sonst 	habe 	ich 	die 	Lond. 	Polyglotte ver- 
glichen, sowie eine Berliner Pitta-Handschr. (Sachau 201) far die 

1) yl.:(:.f absichtlich nicht gebraucht fiir die Einzelschriften? (vgl. aber B!). 
2) Der Ausfall eines .. sehr teicht maglieh. 
3) zur Schreibung vgl. unten. 
4) Dann sind im A. T. 23 + 12 (kI. Propheten) 	35 and im N. T. 

2 ± 4 (Evgll.) .---- 6, zusaminen 41 gezithlt. — Der Anonymus geht nunmehr 
z a der Anfziihlung B fiber. 
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Propheten. — Die Vokale habe ich nach Payne Smith gesetzt, wo 
nichts anderes angegeben ist. 

Fur das Arab is che 	kam in 	erster Linie der Fihrist in 
Betracht (-, Kitab al-Fihrist. Mit Anmerkungen hsgb. von G.Flugel, 
2 Bdd. 1871-72). 	Fur einige Prophetennamen babe ich mehrere 
arabische historische Werke herangezogen, vor allem Tabari, Annales 
ed. M. de Goeje, 1879 ff.; Ibn lutaiba, Kitab al-malrif (ed. Wiisteri- 
feld 1850); Ibn Waditi , 	Historiae 	(ed. Houtsma Bd. I , 	1883); 
Alhe'runi, Chronologie orientalischer Volker ed. Sachau 1876-1878; 
Ta`labi, lisas al-anbila: = aPArals im Druck Cairo 1282. 	Ferner 
habe ich manche Notizen 	den Handschriftenkatalogen des British 
Museum von Ch. Rieu und der Konigl. Bibliothek in Berlin von 
W. Ahlwardt entnommen. 	Fur die alttestamentlichen Propheten- 
namen babe ich besonders 	das arabische Manuskript der Konigl. 
Bibliothek in Berlin 	Dietz 	A 	Fol. 41 	(= Df. 41) 	verglichen.1) 
Dies Ms. ist reichlich vokalisiert 	und gut geschrieben. 	Dagegen 
babe ich nicht alle gedruckten Texte der Bibel oder ihrer Teile, 
sondern nur die Lond. Polygl. herangezogen. 	Die gebrauchten Ab- 
kiirzungen sind nunmehr von selbst verstandlich. 

Bemerken will ich noch , 	daB sich die Noten der Regel nach 
nur auf die Namen beziehen , bei denen sie stehen. 	Nur wenn 
etwas Besonderes zu .,bemerken war, habe ich z. B. die Vatersnamen 
mit beriicksichtigt. 

- 	w 
1) Es fiihrt 	den Titel: 	! 	 ",- 	XXA•0.3! 	t. 	.c.c5A'a.ti JP g 	d • t 5 	 i.. 	and Is 

datiort vom J. 1041 d. Miirtyrer .-- 725 H. 	1324 D, 	Es bildet die Ab. 
schrift eines Kodex vom J. 6702 (?) [es steht zuletzt nur Li) d. Schpfg, (vgl. Ahl- 
wardt im „Verzeichnis"). 	Die f. 257b am Rande stehende, sehr verbialite, von 
Ahlwardt ohne Bemerkung wiedergegebene Notiz, da13..es eine tbersetzung sus 
dem Koptischen sei, ist false h. 	Die zu erwartende Ubereinstimmung mit der 
LXX besteht weder in der Anordnung der Bucher noch in der Textgestaltung, 
vie wenige Stichproben gleich ergeben. 	Die Anordnung stirntnt dagegen g e- 
na u mit der in vielen Pegittli.Handscbriften iiblichen, vgl. z. 13. den erwithnten 
Codex Sachau 201, 
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Die 	neutestamentlichen Namen. 

Die Namen der vier Evangelisten im Cod, Spr. 30 zeigen die 
gewiihnliche Form. AufgestoBen sind mir sonst: 	fiir Matthaus: L.5..:ZA 
Brit. Mus. Suppl. No. 6 	(datiert 1208 D.). 	• Fur Markus 	uraijA: 
Brit. Mus. Suppl. No. 9 (1663 D.) ; ty. 3..): Brit. Mus. Suppl. No. 5 
und No. 6 (No. 5 ca. aus dem 12. Jhdt. ist sicher aus dem Syrischen 
iThersetzt); 	(24i)L.: 	al-Be'runi-  22, 5. 299, 13. 	Dazu die syrische 
Form ,90 Cann z. B. Stud. Sin. I p. 13. 	Fiir Lukas und Johannes 
babe ich nichts Besonderes notiert. 

Fiir 	die 	Acta 	hat Fihrist u.„...t.,.....31", 	(mit 	Li 	am 	Anfang). 
Sonst 	herrscht 	das 	Anfangs - k.....1 	vor 	in 	verschiedenen 	Formen: 

i z. B. Berliner Ms. Dietz 0. 162 („Verzeichnis" IX, 527), .........../1 l..,- 	5 
Sachau 317 	(1. c. IX, 527); 	gewohnlicher scheint: 	Ly.,,,,,,,„..,53.,:c z. B. 
Brit. Mus. Suppl. No. 1 u. 11. 	Pertsch, Die arab. Handschriften d. 
Herzogl. Bibliothek in Gotha IV, 533. 	Einmal babe ich Lt....44 
(ohne i) gefunden : Brit. Mus. Suppl. No. 13; ebenso ist mir einmal 
die s y r i s c h e Form 	 (ohne j) 	aufgestoBen 	Cat. Mus. seLcon;g 	 , 
Brit. (syr.) p. 15 (No. XIII). 	Man 	wird dabei an die Form 	des 
Cod. Spr. 30 erinnert, 	doch kann es sich in diesen Fallen um zu- 
falligen Ausfall von f handeln. 	Im iibrigen wird kein Zweifel sein, 
daB das Anfangs- L i auf syrisches, das Anfangs-L..) auf griechisches 
Vorbild zuriickgeht. 

Paulus heiBt 	gewohnlich, 	soviel 	ich sehe , 	u.,...)_,'..? 	resp. Li,a1..? 
(z. B. Berlin. Ms. Dietz 0. 162) mit Anfangs-u. 	Die Form des 
Cod. Spr. 30 mit Anfangs-,i wird auf syrischen Ursprung zurfick-
gehen (vgl. 9001.0,9 in Stud. Sin. I p. 13), analog der Wiedergabe 
von 7tQu'Etg. 

Bemerkungen. 
Die Bucher des Alten Testaments. 

A und B stimmen bis auf zwei Abweichungen tiberein. 	A 
bat zunachst ein Plus in dem 	..J1 k....1  5.11 rt,..lc L,...)1.,:d. 	Ist der Text 
richtig , 	dann kann damit nicht gut 	etwas anderes als IV. Ezra 
gemeint sein , da nach dem Zusammenhang an Ezra als Verfasser 
gedacht sein mull. 	Der Titel miiBte dann wohl aus dem von Gilde- 
meister edierten Abschnitt aus IV. Ezra stammen, der sich nicht 
weit 	hinter 	unserer 	Stelle 	findet. 	Dort 	heiBt 	es 	abschliellend: 

L..1- 	.3 	Lc 	-LS 	L,,...L...X.43 ; 	die 	Differenz 	zwischen 	e,..1.c 	mid ..5 	 ,.. 	,........I 	L54.4,4 

42* 
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ry.lt 	wiirde ja wohl nicht welter stiiren. 	Schwerlich wird man 
wegen des ungefahren Anklangs auf den Gedanken kommen , &LI 

dieses L..,),JI (..1.=  ya.5-  = re,Istmi ,e 	y, (Sapientia Salomonis) 
im Canon Sinaiticus (Studia Sinaitica I, 13) sei. 	In Wit 
wird es 	sich urn 	eine Textverderbnis 	hande]n. 	Der vorliegende 
Text bietet eine Schwierigkeit in dein ohne rechte Beziehung nach- 
schleppenden 

	

	 Es wird einfach zu lesen sein ,.....31—f fiir .3t....IL,93. 
....)'.,.:d 	und 	vielleicht 	auch 	r#La 	ftir 	ril.c. 	Dann 	heil3t 	es: 	Das 

Buch (Azarja's des si5te- r, des Schreibeis des L.)_.5.11 (.1= — und das 
ist [arab.] al-Tzair. 	Der Anonymus 	hat 	aus 	jener 	IV. 	Ezra- 
Stelle einfach eM Attribut Ezras tibernomruen.1) 	Damit ist auch 
die Schwierigkeit beseitigt, da13 Anonymus 24 Bucher nennen will 
und tatsachlich 25 aufzahlt. 	Ferner erklart sich, 	warurn B das 
angebliche Buch nicht hat; bei B 	werden 	eben alle Zusatze 	zu 
den Kamen weggelassen. 	A und B stimmen also tatsachlich fiberein. 

Eine 	wirkliche Abweichung 	bleibt 	aber 	in 	bezug 	auf die 
Reihenfolge der Kethabhim. 	A: 	Daniel, Esther, Ezra, 	Chronik. 
B: Chronik, Daniel, Esther, Ezra. 	Dariiber noch unten. 

In der Zahl 24 folgt der Anonymus der jUdischen und ver- 
mutlich altesten Vberlieferung 	(vgl. Ryle, The Canon of the Old 
Testament, Tabelle 	zu 292; 	Wildeboer, Die Entstehung des 	atl. 
Kanons S. 10). — B zahlt allerdings 35 Bucher, and das ist in 
einem spateren Midrasch zu Numeri ebenfalls der Fall (vgl. Wilde- 
boar 1. c. 11). 	la weil3 aber nicht, ob das dort eine rein singulare 
Absonderlichkeit 	ist 	oder 	etwa 	eine 	Gewohnheit 	angeben 	soli. 
Strack (Protest. Realencykl. IX, 757) 	halt 	die Angabe 	fur nicht 
„ernstgerneint". 	Ebenso ist mir beim Anonymus fraglich, 	ob er 
mit dieser Zahlung eine ihm 	bekannte Ansicht wiedergeben 	will 
oder ob- es nur ein Einfall von ihm ist. 	Der Text scheint mir 
eher auf das letztere hinzudeuten. 

Die Reihenfolge stimmt im ersten und zweiten Teil des Kanon 
ebenfalls mit der jiidischen Uberlieferung im T a 1 m u d 	(Babha, 
bathil f. 141', 1549 tiberein 2) 	(nur bei den kleinen Propheten steht 

1) Damit erledigt sich, was Rothstein 1. c. 43 ausfiihrt. 	Dieses Attribut 
Ezras ist mir sorest nicht bekannt; nach Gunkel, Bemerkg. zu IV. Esra 14, 50 
(in Kautzsch, Apokryph, u. Pseudepigr. II, 401) 	1st es sorest Attribut Henochs. 

Ezra heitit 	sorest Ly.)-41......,1 :51;L:i ,--"•:i. 	ILYJt vgl. Lond. Polygl. und Brit. Mus. 

Suppl. No. 1 (1.01 (5y'  0,9[—QC). 
2) Spr. 30 hat p. 188 in ganz anderm Zusammenhang noah 	eine Auf- 

zithlung der P r oph ete n, in der ganz am Anfang L5..Z.4 0.4 Ly,..3).71 steht, 
dann genau die Reihenfolge unseres Kanon innegehalten wird. 	Rina erscheint 
als til.ii.„4 , Maleachi fehlt. 
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abweichend von 	der 	(7ewohnlichen Ordnuna Jona hinter Micha). 
'\Vunderbar sind z. T. die Vatersnamen der kleinen Propheten, deren_ 
Herkunft 	mir 	nicht bei 	alien 	klar 	ist. 	Dagegen beginnen 	die 
Ketbabhim mit Hi o b, worauf dann A wieder genau nach Talmud 
ordnet, 	wahrend 	B 	die 	angefuhrte 	Abweichung 	zeigt. 	In 	der 
judischen Tradition hat nach Ryles Tabelle nur Hieronymus Hiob 
am Anfang der Kethabhim, weicht aber sonst ab. — Fur die Stellung 
der Chronik bei B hat wieder nur Hieronymus eM Analogon, aber 
(loch 	nicht 	genau. 	Er 	ordnet: 	Daniel, 	Chronik, 	Ezra, 	Esther. 
Sonst steht die Chronik regelmdBig entweder am Anfang oder am 
SchluB der Kethabhim. 

Die in allem wesentlichen vorhandene Ubereinstimmung unseres 
aus dem 'Irak stammenden Anonymus mit der talmudischen Tradition 
mag als ein Zeugnis dafiir gelten, 	daB wirklich die babylonisehe 
Gemara, auch die Ansicht der babylonischen Juden angibt, von 
der 	die 	der Palastinenser abgewichen 	sein 	soil; 	vgl. Ryle, 	The 
Canon etc. 243 u. Buhl, Kanon and Text des A. T. S. 39. 	Letzterer 
fart dafilr die Notiz eines masoretischen Werkes aus dem Jahre 
1207 an. 	Nach 	der palastinensischen Ordnung steht Chronik am 
Anfang, dann Psalmen, Hiob, Proverbien, Ruth etc. 

Bahylonische Tradition soil auch dem in den Studia Sinaitica 
I No. 10 	(p. 8 ff.) 	veroffentlichten 	Kanon 	zugrunde 	liegen, 	vgl. 
J. R. Harris 	ibid. p. 15/16, 	ferner 	Zahn, 	Neue 	Kirehl. Zeitschr. 
1900, p. 793 Anm. 2 and 795). 	Die Reihenfolge der Bficher weicht 
e rh eb li eh ab. 

Ebenso weicht ab der im Jahre 377 H. (beg. 3. Mai 987 D.) 
auf babylonischem Boden geschriebene Fihrist des an-Nadim (ed. 
Flugel 1871), fiber dessen Angaben ich nur eM paar Worte hinzu- 
fuge. 	Er berichtet sowohl fiber den jildisehen, wie fiber den christ-
lichen Kanon. 

Die j iidis c h e Ordnung 	(I, p. 22, 30 ff.) 	hat die bekannte 
Dreiteilung: 

1) Tord. (= 	5 	Fiinftel 	= 	(...)..l.4. 4 	iz......,...... 	[= '1.;%7?r7  `twin]). 
2) Propheten: Josua, Judices, Samuelis, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, 

Reges ( 	:_-_!--- \ ka = -- sql.S°6 OP ...k..), die XII. L.5  .... 
3) Bucher (_.......X..0: 	Ezra (.)3i :..c!), Daniel, Hiob, Canticum, Threni i 

(L.:-i = n=,N), Ruth, Koheleth, Psalter, Proverbia, Chronik, 

Esther (= X.1.*1.11 = Li1).3.,:::....- yLxS). 
Nur ist fraglich, ob bei der Einzelaufzdhlung alles in Ordnung ist. 
Die Stellung von „Reges' dfirfte 	doch kaum sonst ein Analogon 
linden. 	Jedenfalls weicht die Reihenfolge, wie ersichtlich, von der 
babylonisch-jildischen sehr ab. 
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In 	der Anfuhrung 	des 	christlichen Kanons (p. 23, 17 ff.► 
ist m. E. sicher der Text nicht 	in Ordnung, 	suweit 	das A. T. in 
Betracht 	kommt. 	Der 	gosamte 	Kanun 	heilq: 	6.)",.-.:11 L.,./.;.3 	mid 
teilt sich in Kii,*;:p..11 ii) .,,.:JI und 1,;;ZA,A. 5 	-.c. 	Beim A. T. selwint 
nun auch eine Dreiteilung beabsichtigt: 

1) Tora. 	= 	5 	Dither 	.)( L.15....,1 	W,........... 
2) L5);.:_.4 	k_..)1.:.d 	(nach 	FRigel: 	„ein 	viel 	enthaltendes Duch", 

vgl. 	die 	Fortsetzung 	,_....x.i 	8,.›..  = (5.1.= La:"..x..7...t 	=--- 	„und 	es 
umfaBt eine Anzahl von Bitehern‘): Josua, Judices, Samuelis, 
Reges (?), Ruth, Proverbien, I.(oheleth, Cantieum, Jesus Sirach. 

3) Propheten („umfaBt 4 Bachera): Jesaja, Jeremia, XII, Hesekiel. 
Was ich zweifelnd mit Reges gleichsetze, ist genannt 	L.,....-c 	L.4,:o ) • 
3-4)....! L5..,:.4 und wird von Flugel (II, 12 in der Note 	zur Stelle) 
als „unstreitig" die Chronik 	betrachtet. 	Der Stellung nach 	kann 
man nur an die Reges denken, und ich sehe keinen Grund, davon 
abzugehen. 	Denn unter der mir immerhin wahrscheinlichen An- 
nahme, dali der Gewahrsmann an - Nadims ein Nestorianer war,') 
lat sich das Fehlen der Chronik, die bekanntlich lange iin Kanon 
der nestorianischen Syrer (und eines Teils der Monophysiten, 	vgl. 
Buhl, Kanon und Text des A. T.'s 1891, p. 52) fehlte, 	eher be- 
greifen. 	Begreifen 	laBt sich 	unter 	dieser Voraussetzung 	weiter, 
dali Ezra und Esther 	sowie Hiob 	fehlen, aber unbegreiflich 	ist, 
dali die Psalmen ausgefallen sind. 	Ebensowenig ist ein Grund fur 
den Ausfall von Daniel abzusehen. 	DaB der Vert'. Vollstandigkeit 
beabsichtigte, halte ich far sicher, 	auch trotz 	des unbestimmten 

1 /4-.....X5 ai.c in Z. 23. 	DaB der Gewahrsmann, der Presbyter Janus, 
aus Unkenntnis oder Absicht gerade diese Bucher verschwiegen 
habe, 	halte ich nicht fur denkbar. 	So wird nichts fibrig bleiben, 
als einen Textverlust anzunehmen, 	was 	bei der schlechten Uber- 
lieferung des Fihrist sehr wohl moglich ist. 

Cod. Spr. 30 zeigt in der Anordnuna
° 
 der biblischen Bucher 

des Alten Testaments nichts spezifisch Nestorianisches, sondern 
gibt 	im 	wesentlichen die 	babyloriisch-jfidische 	Tradition 	wieder. 
Das Becht, bei ihm trotzdem vom nestorianischen Kanon zu reden, 

1) Mir ist diese Annahme dadurch ziemlich sicher gemacht, 	daB Jesus 
Sirach 	als 	kanonisches Buch 	mitgezithlt 	1st. 	Das 	ist 	nestorianische Eigen- 
tiimlichkeit, 	vgl. Buhl 1. c. 52. 	— Zur Stellung des Jesus Sirach 	vgl. nosh 
unten p. 22. 	— 	fthrigens ist 	die Lesart in Fliigels Ausgabe 	ic,.....‹.... 	c...4..70" 

Zu lesen 	 oder L5-5........., 	04 	c.,,,,,,,,,...)..i.4) 	schwerlich 	richtig. 	 L5.3.*.w 	0.4 	E.-,........„!9 

'w43471? 
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gibt aber unzweifelhaft der Bestand des Neuen Testaments, wobei 
auch auf eine interessante Notiz des Cod. Spr. 30 beziiglich Jesus 
S irae h hinzuweisen ist. 

Die Bucher des Neuen Testaments. 

Da der Anonymus in Babylonien schreibt und seine Informa-
tionen von dortigen Christen hat, wird man seine Gewahrsmanner 
naturgenifid 	am 	ehesten in der dort herrschenden Konfession der 
Nestorianer suchen. 	Bestatigend kann man darauf hinweisen , dad 
er Schriften von Nestorius , Ephraem 	und Narses anfiihrt (p. 29). 
Weiter 	aber ist 	zu erinnern 	an 	die 	nestorianische Eicientfimlich- 
keit , 	dad Jesus Sirach zum Kanon gerechnet wird. 	Spr. 30 hat 
ihn in der Aufzahlung der kanonischen Bucher nicht, gibt aber 

r. 29 eine interessante Notiz: 	yi,...4.( [d. h. der (3)LA:_,  i] 	e,..g4..N.c 	L.°3  

1.).0.2.4 	Al. 	Lp .-t 	a 	d...1...... 	-.. 	v....4 	L.A.:A:KJ 	t Ad. 	 .J 	.),...J U"". • 	,-, 	Cr•••• 	(4- 	• 	- 	„s•• 	• 	cs 	••• 
.;.KG 	..1.. 

	

„,4 	[s. 	p.] 	‘,...iid• 	2c, 	1. 	z‘,„I.J.; 	g 	L..1 /4%:. _,..K., 	 y1 /42.! 	Lt 0 	 • 	 4.— 	 •:5-i  • ) 
,,In ihren [der Christen] Handen befindet sich ein Buch , genannt 
Bar Sira , welshes mit den Weisheitsspriichen Salomos zusammen, 
an deren Ende, geschrieben wird. 	Es wird nicht fur sich unter 
den kanonischen Biichern gezahlt, vielmehr hangt es unzertrennlich 
mit den Weisheitssprfichen Salomos zusammen ' — Danach steckt 
also im Kanon der Christen Jesus Sirach drin , aber nur als eine 
Art Anhang zu den Proverbien.1) — Die Bezeichnung der Pro- 
verbien als Cr.-  ,,L., 	K..... erinnert an die Bezeichnung im christ - 
lichen Kanon im Fihrist und die im Cod. Sinaiticus. Die Stellung 
von Jesus Sirach im Fihrist ist etwas anders. 	Dort steht er am 
Ende aller salomonischen Schriften und wird offenbar auch ge- 
zahlt. 	Immerhin wird man in der angeffihrten Stelle einen Beleg 
dafiir sehen 	dtirfen , 	dad 	der Anonymus nestorianische Tradition 
geben will. 

Wichtig ist, dad der Anonymus nur drei Corpora im N. T. 
kennt: Evangelium, Acta, Paulus. 

Das ist sicher nestorianische Tradition. 	Als Cosmas sich im 
6. Jhdt. von nestorianischen Christen belehren lied, erfuhr er, dad 
sie weder Apokalypse noch katholische Briefe hatten, vgl. Th. Zahn, 
Neue Kirchliche Zeitschrift 1900, S. 792. 	Das stimmt nach Zahns 
Ausliihrungen zu den Angaben , die beziiglich des nestorianischen 

1) Zur Stellung von Jesus Sirach zwischen Proverbien und Roheleth in 
syrischen Bibelhandschriften vgl. Protest. Realencykl.3  IX, 761. 	— 	Spr. 30 
p. 30 sagt, in Ubereinstimmung mit der obigen Ausfiihrung, im Anschlul3 	an 
die Nennung der Proverbien: )5,14:4...,  54 1+4,,k;. 
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Kanons 	aus Aphraates 	und 	(fiir des 9. ihdt.), 	dureb go`dadh zu 
( 	wte innen sind. 0 

Nun ist es auch zweifellos geworden, was wir oben schon als 
hochst 	wahrscheinlich 	konstatieren 	mufiten , 	dad 	der Kanon 	des 
Fihrist nestorianische Tradition wiedergibt. 	Auch 	er 	hat fur des 
N. T. nur drei Corpora (p. 2:t, 28 ff.). 	Des Kiltzb stir-m-tra aqtatit(a 
enthalt: 

1) Die 	vier Evangelien 	(ri..2.31 	l..,..>-Li'St). 

2) Das Buch der Apostel (c,-..;.)!)..g.), bekannt als ty..÷..3 ti. 
3) Das Buch des Apostels Paulus („,-\,,,1... it 	24 Briefe. 

(.., • 	L., 	_.7 „.....1-,): 
Die letztere• Zahl , die 	man kaum 	enders als 	auf das Kitab 

u„.4.1 	beziehen 	kann, 	ist unverstandlich 	und 	schwerlich 	richtig. 
Ich 	denke 	es 	ist 	fiir 	" 	i,:"..; 1 zu lesen 	' 	Kli-J

:) 
 t. 	Denn , 	 c )33 	.) 

14 paulinische Briefe 	zahlt man 	auch sonst, 	z. B. Origenes und 
Eusebius, sofern man eben den Hebriterbrief mit mehr oder weniger 
Bestimmtheit dem Paulus zuschrieb. 	Das war aber auch bei den 
Nestorianern der Fall, vgl. Jtilicher, Einleitung in das Neue Testa-
ment p. 345. 

Auch an-Nadim , der Verf. des Fihrist, schrieb in Babylonien. 
-Gad fiir Babylonien 	kommt 	nun weiter 	noch 	das Zeugnis 	des 
Cod. Sinaiticus hinzu. 	Auch 	er hat nur: Evangelien — Acta — 
Paulusbriefe. 

Der Cod. Sinaiticus soil aus dem 9. Jhdt. stammen, womit er 
in 	die Nahe 	der vermutlichen Zeit des Cod. Spr. 30 riickt. 	Die 
Liste 	des Cod. Sin. soil freilich nach Zahn den Zustand urn etwa 
350-400 wiederspiegeln. 	Das mag wohl richtig sein — Zahn 
schlieflt es aus der Stellung zum Diatessaron ; Sin. hat bereits die 
Getrennten —; des interessiert Kier weniger als die Tatsache, daB 
der Tatbestand , wie ihn der Cod. Sin. angibt, noch lange nachher 
bestanden hat und dad zu den von Zahn angefiihrten Zeugnissen 
noch des unseres Spr. 30 und des Fihrist hinzukommt. 	Zu dem 
Zeugnis des Tho`dadh aus dem 9. Jhdt. kommt also das 	des Cod. 
Spr. 30 aus ca. 9./10. Jhdt., das des Fihrist aus dem Jahre 377 H. 
= 987 D. 	Nach Jiilicher, Einleitung in das N. T. p. 337 	ware 
noch eine HandscIrrift aus dem Jahre 1470 hinzuzuftigen, fiber die 
mir Ether nichts bekannt ist. 	Bemerkenswert ist, 	dad diese Zeug- 
nisse, wie es scheint, samtlich auf Babylonien zuritckftihren, 	dad 
man also speziell den Kanon der babylonischen Nestorianer vor 
sich hat. 

Leider ladt uns der Anonymus wie auch der Fihrist fiir die 
Einzelheiten im Stich. 	Wie 	grog 	das Corpus des Paulus war, 
dartiber 	sagt 	Spr. 30 	gar 	nichts, 	Fihrists 	Angabe 	ist 	zweifel- 
haft. 	Die Bezeichnung 	der 	Acta 	als 	Briefe 	oder 	Buch 	d e r 
Apostel (pl.) 	(vgl. Spr. 30 u n d Fihrist) 	erinnert 	an 	die Angabe 
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bei Ailicher 1. c. p. 387 	„die Handlungen der 12 — 	oder auch 
all e r — Apostel". 

Eine Erinnerung an das Difitessaron wird man nicht kon- 
statieren kfinnen. 	Spr. 30 zahlt zwar „das Evangelium" als e in 
Buch , weiB aber doch von 4 nusah (A) oder 4 kutub (B), und 
der Fihrist zahlt 4 'anCtIfil. 	Genaue Kenntnis der 4 Evangelien — 
und zwar, wie es scheint, in einer nach dem Syrischen crefertigten 
arabischen Ubersetzung — finden 	wir schon bei Ibn *Oil). (al- 
Ja`kfibi), Historiae ed. Houtsma p. 75 ff. um  das Jahr 871 D. (die 
„Historiaeu reichen nur bis 258 H. = 871 D.). 	Man vergleiche 
zu Ibn Widits Evangelienauszilgen M. Klamroth , Der Auszug aus 
den Evangelien bei dem arabischen Historiker Ja`cifibi. 	Festschrift 
zur Einweihuna des Wilhelm-Gymnas. in Hamburg. 	1885, p. 1171T. 
— Bei Ibn llib schon ist deutlich der doppelte Sprachgebrauch 
vorhanden, nach dem aPinuil sowohl die Gesamtheit der Evan- 
gelien 	als 	Summe 	der 	Geschichte Jesu 	als 	auch 	die 	einzelnen 
Evangelien 	bezeichnet 	— 	genau 	entsprechend 	dem 	christlichen 
Sprachgebrauch bei „Evangelium". 	Die Evangelisten sind die c..)L.S1 
,1,..,.,...Sf, daneben gibt 	es 	auch 	ein 	,......iJ  A ,),.....,s1 u. s. w. 	Weiterhin 
wird 	dann 	auch 	die 	Nisbe cd-'inijiii 	fur 	„Evangelist" 	gebildet, 
vgl. Brit. Mus. Suppl. No. 1 	und 	Berliner Ms. WE 	184 	(„Ver- 
zeichnis" IX, 530. — Evangelienfibersetzunzg. 	Abschrift aus dem 
Jahre 1197 ll.). 	Diesen 	Beinamen 	triigt 	als 	„Evangelien ii b e r - 
se tz er" schon Ahmed b. `Abdalla b. Salam cf. Fihrist p. 22. 

Anhang. 

Die 	verfiffentlichte 	Stelle 	zeigt , 	daB 	Spr. 	30 	interessantes 
Material 	enthillt. 	Interessant 	sind 	auch 	weitere 	Angaben 	-fiber 
allerlei judische und christliche Werke, wenn nur ihre Identifizie- 
rung leicht ware. 	J. W. Rothstein ist sie in der friiher angefiihrten 
Abhandlung nicht moglich gewesen; auch mir fehlen die notigen 
eingehenden Kenntnisse auf diesem Gebiet, urn weiter zu kommen. 
Wenn 	ich 	mich recht besinne , ist 	einmal 	in dieser Zeitschrift 
eine Notiz fiber 	eins der fraglichen Blicher erschienen. 	Ich kann 
die Stelle aber nicht wiederfinden. 	Moglicherweise ist auch sonstwo 
an mir unbekannten Stellen etwas dariiber gesagt oder sind Kenner 
namentlich der jtidischen Literatur in der Lage, Auskunft zu geben. 
Urn eine erneute Priifung zu erleichtern, stelle ich, da die Arbeit 
J. W. Rothsteins manchen nicht zur Hand sein wird, die frag-
lichen Stellen hier noch einmal zusammen, gebe zugleich mehr als 
J. W. Rothstein gegeben hat. 

Zuniichst einige christlich e Schriften: 

1) p. 29: 	_ j;%  —6'i 	1.4..i.* 	olsi ).,:::, 	0L?-, 	5)L.c..0 	Q.5,..\;41 	t.., 
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is). 	[der 	Schlufl 	des \\Tortes 	sehr undeutlich] 	Li..,j)..,?''<ist.: 	L....;..1 	3Lii4  

0  i':-:;;?6-X4_, ir-4-ALW Sjaz-'!! 	 9. 	Lit...c. 	Es handelt ,..,..Z5' ;It...LC L  ..... k  1  
sich also urn ein Kommentarwerk zum Alten und Neuen Testament, 
dessen 	Titel 	arabisch 	an-nAfani = 	,Die beiden Man' ist. 
Prof. Fischer vermutet, daB vielleicht 	in in dein unbekannten 
Namen steckt. 	Aber wie heiBt nun der Titel, 	welshes Werk ist 
gemeint? 	Vielleicht kann die Tatsache weiter helfen, daB es sich 
urn ein bei den Nestorianern gebrauchtes Werk handelt; es schlielit 
sich namlich sofort an: 	 3 	LA obi' r4.3 	und 	5i 	L.1 ‘...3',.:L( 

	

t_5"')" 	) 	• 	 r' 	i 	• 
[= Buch des Narses und Buch des Ephraem], dann folgt: 

2) r 	• 	tL:.$1..,„,t,..xi 	L...31d 	= 	der 	Liturgien 	des 0,.....) 	 „Buch 
Nestorius". 	Trotz des Pluralis wird es sich um die sog. „Liturp;ia 
Nestori? handeln, die zwar nicht von Nestorius herriihrt (vgl. Loofs, 
Die Uberlieferung und Anordnung der Fraginente des Nestorius 
untersucht von Fr. L. 	Halle 1904, p. 5), aber doch unter seinem 
Namen tradiert wurde. — Dann schliellt sich an: 

3) 0,0 	....ii•evi,k•? 	3....f. 	3Li 	_LA 	x*i 	1/47.31.:di.P3 	Li........L.-I 	y-......S.; 

	

. 	. 
t_53s 	zo)3 	t+7,...z 	LX.--!...) 	L)...5- 	.:tN.;z-13 	Ke;Ki.L!; 	i$:.3" 	.6......01,_t 	y....,...14".*.!i 

.a• 2,-....L.,.., 	= 	„ein Buch, 	in dem steht, 	was jeder Catholikus — 
von den Jakobiten, Nestorianern und Melkiten — gesagt bat und 
die abweichende Meinung eines jeden von ihnen un 	ihre Wider- 
legung gegentiber ihrem Vertreter". 

Ob man dabei an eM Werk denken darf, welshes dem bei Loofs 
1. c. p. 41 unter No. 133 beschriebenen entspricht? 	Dort sind Ana- 
thematismen des Cyrill je von Gegenanathematismen des Nestorius 
gefolgt, diese begleitet von Gegenbemerkungen des Marius Mercator. 
Es sind allerdings auch mit den genannten nicht identische syrische 
Anathematismen des Nestorius 	erhalten, 	die aber far 	sich 	allein 
stehen und, was nicht hinderlich ware, zweifelhafter Echtheit sind, 
vgl. Loofs 1. c. 68 f. 	(unter No. 204). 	— Ganz 	unklar 	ist 	mir 
der Titel. 

Jadische Werke: 

1) 	p. 	28: 	t55e.......i4:33* 	[s. 	p.] (.1...= 	,.....,.1%. 	2,,S 	3Lii 	,_,L;c< 	oi 01,  
_ 

ISL.LitA 	...,....brit 	Lt...)1..w..›- 	;!‘..*.b.X.11 	?i_ jer.Y.,43 	 v. 

	

3 	 le: 	Cd.... 	1$:.*.3 cli.,.....L3  

yl......0 	 ,S)3 	ol.t..Q.S! 	[s. 	P.] 	Ke.••••••• 	&-1/443 	1., 	L., • . 	 **) Z 
 AA3(3 	•'i 	Kly!;511-) 	2,,*„,:i 	• d_, 	 (5)Lvaiit 	, 	c. (3X.1!  
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Vgl. 	p. 	15: 	3,.fr:315.....! 	k......)l-zo 	[sic!] L.5....÷.! 	J.93 	t.l.e..s 	0.,....4,.... 

)i.PL.X.Ic 	,±, 	14::i,...L.g- ) ,o'S! 	1.L17.= 	,x**iis3 	iy.)14 	3.*÷... 	L51. c,..,_,.xK.., 

,s,, co.43!*:sr 	y....,...  2;511_ 4 	(5)L.,....di ac..*:,,..,! 	‘_53.1c 	yl.x.<11 _.3.93 . 

p. 53. 	Nach Angabe der drei Titel: 	. 	J.3 	C....A.X. 	.,93. 

tiniye:;;T 	t.:.A...Y..t 	(....z. ! 	)1....!....:I 	 ...4 .}.÷..13 	&.)I_,:s 	&*.i, . 

An der zweiten Stelle wird das Werk als Quelle fur Angaben 
fiber Nebukadnezars Zug nach Jerusalem sowie fiber Bahman, den 
bekannten Konig, zitiert. 	p. 79 sagt ein jit,......,0 0.4 1.4).5..o, daB er 
eine lenge Rede des ManiVihr nach Diktat des 1115bed aufgeschrieben 
und in 	das 	 i*.c. 	eingefiigt habe. 	p. 103 heiBt es: 0:..--- 	 (...=;., 
,-„,... r.L,:„ cy+,,,,,,. y 1...:,:d Lt [= Ahmed b. `Abdallab b. Saram] isi...'sN 
J. W. Rothstein (De chronographo etc. p. 44/45) vermutet, daB es 
sich 	urn 	eine 	erweiterte 	arabische Bearbeitung 	des Seder ‘01a-m 
handle, die der Anonymus benutzt. — Ist der hebraische oder der 
syrische Titel bekannt? 	Der griechische ist natiirlich =---- Xvortz6v. 

2) An die zitierte Stelle auf p. 28 schlieSt sich an: L....11.:d r,..1_, 

[Punkte 	ganz 	unsicher] 	L5.....:..--:-A.,.w 	t.:;)iio 	z4.3 	3lii.4 	zc..,,,k.c. 	,..)÷4.11 	ze...... 

xeds 	 bl.;.0.A3  03!..) e...t.....t! 	.5.:t 	,_>,__---\- 	(5.Lc 	r.,..E.AiLs'i, 	(..p,xiLA:i 	 04 

o'2,...? 	-Z1s3 	Der Inhalt soil also betreffen 	[der ,i5it 	ti....n. 	 „ihre 

Juden] Vereinigung und Verbiindung zur Leugnung der Angelegen- 
heit des Messias 

	

	und zur Unterlassung des Glaubens an ihn". (..= 
Handelt 	es sich demnach um eine polemische Schrift der Juden 
crecien das Christentum? 	Wie kann der Titel lauten? 0 0 

3) p. 28. 	Im Zusammenhang mit den vorerwahnten Werken 

steht 	am 	Anfang 	der 	Aufzahlung: 	LAS' J.93 	kz.......w.......:::N 	k....A.:4-1- 

r)i c,....,  ,L.,.....:1 	11.....,T. 	yl.x.si..0_, 	4**k. 	.0 	L.51,-, 	L,,,,,-Q_ 	(..-.;--1.54 

''',..5-a-u!.,  yi6 	[s. p.] 	3y.j..:.zt! 	,...si.:!51 	,L. „...,, LFB. 

Vgl. p. 	52: 	 ,>..i.tiC 	L5,-)...-1.! 	va 	Yt-x-(..93 	1-^0-+$1,  (5)L,..,th ccL> - 	, t 
LY--506 Q.:A•e3 	ror L. ..c. (V 	LA 	/,,,,..k,(.5-y13 r..*91,,.?! tom? 	►cs...,„,,1  

< 	L.1.' L'A::=74‘1B  CYA  L54t7:A3 
 te:-.54C," 

0 	N.14.= 	 13  b-', 	C) (.1........ic c....5.,2,4 	L.:....,.....?- 

p. 16 wird ebenfalls 	„bLit4-:;',“ 	neben tier, cy!,,;;;,7. zitiert. 
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Aus der, 	wie es nach den mitgeteilten Stellen wahrscheinlieh 
ist, vorhandenen Identititt des Inhalts schlieflt Rothstein 1. e. p. 46 
such 	auf 	Identitiit 	der 	'Mel, 	indem 	er 	LX".....:::, 	als 	arainiiisehe 
Emphaticus-Form ansieht. — Zweimal wird das Bueh als Quelle 
fiir Angaben fiber Kaiumart angefuhrt, das eine Mal mit 	--. (..1..m. u:!.  
zusammen, 	es 	mul3 also irgendwie auf geschichtliche resp. legen- 
darische Dinge eingegangen sein. 	Auf die Stclittf _Ibrahim ya-.11fisa 
iin Koran 	(vgl. dazu Pautz , Mubammeds Lehre 	von der Offen- 
barung 	p. 	123) 	und 	den 	Bericht 	des 	Fihrist 	p. 	22, 15 ff. hat 
J. W. Rothstein bereits hingewiesen. — Ist der Titel sonst bekannt? 

4) 	SchlieBlich kommt 	eM Werk in Betracht, 	welehes von 
Christen ° (vebraucht ward, 	aber offenbar wesentlich jiidisehe Stolle 
enthielt. 	Mr beginne mit der leider recht dunklen Hnuptstelle. 

p. 30. 	Die Aufzithlung der christlichen Schriften war durch 
das lange, von Gildemeister veroffentlichte Stuck aus IV. Ezra unter- 
brochen und wird nun wieder aufgenommen: 	 j',3  (s)1...a.:JI 	L5..X.!I 

(!) 	(.53,11 	,....x.<11,,,..C,3. 	L...6....-Lka.tt, 	t.:.)L'il.1,3‘.16 	::;..*31..s.11 	4.3_,........,! 	_,./..:.:5' 

L.a.:...13 	• LP ..4... 3 	c:Ji An,  °II! 	L...4.X.5'  LE JL,... 	[e i n Wort zerstiirt] 	 ($) 	 _;•• 
L..)L::S 	4.4i 	it:i 4.:Z.;,› 	1/4...)L.:d 	II 	k...,•2Kil 	/s3.9 	 ...* 	ii5.:.4,-c- 	L.A.A.-C; L5 3 	- 	• 	L5 	• 
j..1.4-4; yl.:S.3 L5.31.0 )......4 Li35.....41 L5.12k.... yl.x3.3 	c 0.3 	0.4 	(!-;;•:"4 

	

L...40.-. 	1....4.7...:::•-i! 	L.) l..:Lf 	C Li -.- ‘....4.4.( 	LW 	/ LA.A.c. 	<14 	si.... t......1US. . 	.... 	- 	- 	. 	3 	L' 	.. i 	. 	( 	•• 	 -! 	. 	(..5•"' 	/ 	•  
!.,.:,;”.• 	54 	L?-.;s3 	,..)3!,..> 	0.4 	,4:.....1.,:i 	yl..z.il, 	x...ILZot 	4). 	0......1... 	K4.K....- L5 -,  
L.)  L.X.5-3 	L..: j..J.! 	L...3  L.:C( 	0,i5 t..«, 	[s. 	p.] 	L...))...., 	k......4.5:5".3 	c::..)i..c} 	k.4:,:-(3  

0. (:.p....ob 	[s. 	p.] 5J,..) 	y L.z.( 	iqi.scil 	yl..z.( 	31.,,,it,). 

	

So wie 	die Stelle 	dasteht, 	verstehe ich sie nicht, 	auch ab- 
gesehen 	von 	dem 	einen 	ganz 	zerstorten 	Wort. 	Zunachst 	die 
Schreibung 	der 	hauptsitchlich 	interessierenden 	Namen: 	z,..,,,A741 

kOnnte allenfalls auch iz.t.,?154 gelesen werden. 	L:L.,LiL.1,) 	ist 	sicher. 
t5szij.......J,_>. 	kommt 	fiinfmal 	vor. 	Die 	SchriftzOge 	sind 	s i c h e r. 
Da wo es am deutlichsten punktiert ist (p. 17), heiBt es ziemlich 
sicher, wie oben gesehrieben. 	Vie lle icht kommt daneben nosh 
in 	Betracht (..5 4,:i.." ..,,,D• 	Der 	SchluB 	des 	Wortes 	scheint 	p. 	37 *.•  

i . 	zu lauten, was moglicherweise vorzuziehen ist. — Schlimm t...; 	• 	.. 
steht es mit dem Sinn der Stelle. 	Die Christen 	setzen 	10 von 
„diesen“ 	[d. h. 	den vorgenannten] 	Biichern 	in 	Beziehung 	zum 
kitrtb L.5.2.1i....,..a...). 	Worauf aber -eigentlich 	das 	„diese" 	sich 	genau 
beziehen soli, ist nicht zu bestimmen. 	Moglicherweise ist zu tiber- 

   
  



O. Rothstein, Der Kanon der biblischen Bucher etc. 	661 

setzen: 	„Und 	in 	den Minden 	der Christen befinden sich Biicher, 
welche 	sie 	nennen 	zs.t.3i)...!..1! 	und 	t:.:.ILYL.i,..)...fr 	und 	a/-nicks4if; 	und 
andere als die Bucher, deren Zustand 	, sind die Bucher 
der Erklarungen (= Kommentarwerke) und andere als sie . . . . .' 
Soll nun 	das 	folgende b‘.5.,4) auf die 	”Kommentarwerkea zurtick- 
gehen ? 	Moglich; J. W. Rothstein 1. c. p. 46 scheint diese Annahme 
far diskutabel zu halten. 	Sicher ist aber garnichts. — Unklar ist 
mir nun weiter' das anschlieBende L.g....L..:t , worauf eine unvollstandige 
Aufzahlung biblischer Bucher folgt, deren Namenformen durchweg 
mit 	den 	in 	der 	oben 	veroffentlichten Liste enthaltenen 	ilberein- 
stimmen. 	J. W. Rothstein p. 45 hat auf dieses Lea keine Riick- 
sicht genommen, 	wobl weil er keine Beziehung zu (3.2_,.."...,..0 an- 
nahm. 	Aber 	solange 	die Beziehung 	des suff. Ls,  nicht 	klar ist, 
niuB mit der Moglichkeit gerechnet werden, daB eine Verkniipfung 
mit dem 	unmittelbar Vorhergehenden anzunehmen ist. 	Die Be- 
ziehung i s t aber nicht klar. 	Leo kann bier nicht in loser Fort- 
fiihrung 	der 	begonnenen 	Aufzahlung 	christlieher Werke 	einfach 
heiBen: und zu ihnen — den Bilchern der Christen — gehoren u.s.w. 
Ahgesehen davon, daB ein Analogon zu dieser Ausdrucksweise vor-
her fehlt, kann der Verf. bier nicht alttestamentliche Bucher als 
spezifisch 	christliche Bucher anfiihren , nachdem er einige Seiten 
vorher auseinandergesetzt hat, 	daB sie gemeinsames Eigentum von 
Juden und Christen sind. 	Dann aber bleibt nur die S/18glichkeit, 
die Anknupfung fur das Suffix in dem unmittelbar Vorhergehenden 
zu suchen. 	Die dort genannten 10 Bucher konnen es nicht sein, 
weil die Zahl nicht stimmt. 	Weiter weiB ich bei dem Zustande 
des Textes keine Entscheidung zu geben. — Somit lot sich aus 
dieser Hauptstelle fiir die Bestimmung des Buches nach seinem 
Inhalt nichts Sicheres entnehmen. 

	

Ein wenig mehr ergeben die iibrigen Stellen. 	P. 37 und 170 
wird beidemaCdas Buch neben der gy,...a..f! ,73..-t)„.3** -- hebr. Pentateuch 
als Quelle angefiihrt fiir die Summe der Jahre von der Schopfung 

bis 	zur 	1-14i-ra. 	p. 	37: 	kz.:,...i., 	3.....o 	(4.3Lzif 	(.5.;,.. 0.A 	Ls..,:c.4 	LA 	........., 

	

kl:.4.3 	LA 	k_:!;l..., 	L5.1.= 	ii_). --t.i.3 i 	%=,.i.3 	L53! 	/..)T 	L5./A3 	2f11 	L.ii.k.- 

L5)L-ka.;..16  

Past 	genau 	so 	p. 	170: 	k...)l*-:G-, 	g id-ii! 	'25*-3.)  ....i Lt 	LA 	Ala 3 	..)   
t.5 

Einmal (p. 41) aber wird 	das Buch auch als Quelle filr die 
Summe der Jahre nach den LXX angegeben. 	Nachdem aber die 
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Differenz zwischen den Angaben des griecbischen und hebraischen 
Pentateuch 	gesprochen 	ist, 	heiflt 	es: 	• 	0.4 L.5.4=.4 	L-3 	Cet.?" 

LA 	L:iLtt... 	0A= 	...,..*1...-:;i 	sz;A:i3 	tsic 	r..)I 	za 	‘....iii.- 	%.1:-...k, 	6....a 	(.-16.) 

;4%-i---7i 	L.7  , ,9-3J.4.A.36.) 	k.r.q....S., 	Kepi..),4 	b!.3 	,... 	k::-...!.3 . 
Weiter 	ist 	bemerkenswert 	p. 	17: 	,,-,..31..x.ir 	1,_..P 	‘,...ii.......:i 	,...\i3  

c,*) 
Kri),.-; 	LA 	 x...1.1 	I 1--;= i! 	Ck.3%; L 	L5,6  yk-1-3 	::.•.2 	 Lt. .).,(3.1! tsli y 

0_,..i....rn 	t5.*.a., 	yl..:03 	ii.),1 (...5ks 	L.5)..wa.03 	,..r....X1- 	cro 	(3.1z-!".......J-) 
.. 	. 

,:2-•<.13 u'' co..,<A  LA t,oc, 	her ist 	also 	das 	Buch 	als 	Quelle 

far die Feststellung der Zeitrechnung bis zur Eroberung Jerusalems 
durch Nebukadnezar benutzt. 

Schliefilich ist p. 184 zu beachten. 	Dort wird Saul mit seiner 
gewohnlichen arabischen Namensform c.:5.11.b genannt und die Be- 

merkung angekniipft: 	0.....3 04 	333"%.;;:, tsst.3_,+.4.3,3 	L..31.):S.  ,.* A.4-33 . 
Auf derselben Seite 	heiBt 	es 	aber 	kurz vorher: 	Ke,31.Ji......11-1 A.4.4.01, 

•Cr 33; L'.:4  • 

Somit diirfte sich ergeben: 
1) Der Vert kennt des Bitch nur in den Minden von Christen. 
2) Es enthalt besonders chronologische Angaben. 
3) Diese chronologischen Angaben reichen in genauerem Bin- 

gehen 	auf Einzelheiten sicher 	bis auf Nebukadnezar; 	die weitere 
Rechnung bis zur Hii,"rra geht natiirlich nicht auf dieses Buch zuriick. 

4) Es enthalt vor allem die Angaben des hebraischen Penta-
teuchs, scheint aber auch die der LXX zu kennen. 

5) Aus den Angaben auf p. 184 darf man moglicherweise auf 
syrische Sprache des Buches schliel3en; es kann aber natiirlich ins 
Syrische ft bersetzt sein. 	Da 	der Verf. es in den Hamden 	der 
Christen kennt, wird man ohnehin ans Syrische denken. 

Wie lautet der Titel? 	Syrisch scheint 	er 	nicht 	zu sein; 
die Endung scheint, wie J. W. Rothstein vermutet , 	auf rtxn 	zu 
deuten. 	Dann mal3te das Buch wohl aus dem Griechischen a ber- 
setzt sein. 

	

Da ich eine Ausgabe des Cod. Spr. 30 vorbereite, 	liegt mir 
viel daran , fiber die angefiihrten Dinge 	soweit miiglich ins Klare 
zu kommen. 	Bemerkungen, die der Aufklarung dienen 	konnen, 
bitte ich in dieser Zeitschrift zu veroffentlichen 	oder 	mir 	per- 
sonlich zukommen 	zu lassen. 	Ich 	werde jeden Wink 	dankbar 
benutzen. 
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Addenda. 
1) Zu p. 649 Anm. 5: Nach Prof. Fischer ist viellei c lit 

zu tibersetzen: 	Pas Buch des Predigtensamnders von Salomon" 
oder besser: 	,Das Buch ,Predigtenumfasser` (4. h. ,Pre4igt,sarnm- 
lung') von Salomon". 	Er bait fill- moglich, dali dieser Tad irr- 
tiimlich and mechanisch aus xx.,41.„1,1 'S entwicicelt ist. 

2) Zu p. 651: Zum arabiscben Titel der ir94Eig vgl. Studio, 
Sinaitica III =--- Catalogue of the Arabic Mss. in the -Convent 4 
S. Catharine etc., p. 22-24 passim. 	Dort zweimal c.,,,liir ohne 

*, dann auch die Ubersetzung j.w.,) :j; 3L4..c1 es Titel. 
3) Zu p. 658, 4 v. u.: ,.....st 	wohl, wie ich selbst and auch 

Prof. Fischer vermutete, = rim. 
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Eine Anfrage an Arabisten fiber Psalm 55, 23. 
Von 

Eb. Nestle. 

Uber .1=n1 	Ps. 55, 23 	ist aus Siegfried-Stade's Worterbuch 
gar nichts zu entnehmen auf Olsh. 240. 	Hatch- als die Verweisung 
Redpath fithrt zu 14411.tva :77 an, als ob gar keine Schwierigkeit 
vorldge, wahrend die 3 ander'''.  Stellen, wo flietimice vorkommt, mit 
dem Kreuz bezeichnet sind, das eine Schwierigkeit andeutet. 	ri.:*ri 
ist das Wort , 	dem sonst 1.1,4 tlxv a entspricht (bei Aquila , Ez. 4, 6. 
12, 19; bei Theodotion Pr. 12, 25, 4 mal in Sirach). 

Auch Brown-Driver-Briggs geben ohne Weiteres : 
i[=t7r] n. [m.] lot (as that which is given) — 1p 55, 23 cast on ', 
thy lot (tlte care, anxiety, etc. which are thy portion; cf. qp 37, 5). 

Gesenius-Buhl fiihrt das Wort gleichfalls als maskulines Sub-
stantiv auf, sagt mit Berufung auf Levy, Nh. Wb. 2, 223, es werde 
im Talmud mit „Last" erkldrt, von Konig 2, 1, 141 „er hat es dir 
gegeben", Baethgen wolle nach Aq., Sym

. ' 1-r,  (so!) „er hat dich '1= 
lieb" 	(';it.7.?); Wellhausen I'm v. mt,. 	• 

Das Targum hat '',i'lwo. 	Leider gibt es noch immer keine 
aramaische Konkordanz oder auch nur eM 	aramaisch-hebraisches 
Glossar zum A. T., dem man auf einen Blick entnehmen konnte, 
welche aramdischen Ausdrucke 	den hebraischen entsprechen 	und 
umgekehrt. Auch Techens Sy-risch-hebrdisches Glossar zu den Psalmen 
(Bd. 17 der Zeitschrift ftir alttest. Wissenschaft) 	hat noch 	immer 
nicht die so wiinschenswerte Fortsetzung und Erganzung gefunden. 
Letztere mitate die hebraischen Worter mit den syrischen Aquiva-
lenten angeben. 

Dalman gibt ti;:-rt.: a. m. Last. 
Zwei Fragen erheben sich: 

1. Ist es notig mit Baethgen und Starck fur icyan?ioEt of I.,.11:17 
vorauszusetzen ? 

2. ist ein Anhaltspunkt vorhanden, die masoretische Form fiir 
eine Substantivform zu erkldren ? 

Ich verneine beide. 	So gut wie =r1.? .--.-- *mrtmti ich liebe, so 
gut kann such *=;:::: = n,',-.;r sein, 	wie 	sehon Gesenius-Buhl 	an- 
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deutete. 	Ein 	festes Sere wiirde man wohl erwarten; wie wenig 
aber 	unsere 	Masoreten konsequent sind, 	zeigt die Vokalisierung 
1:-;;.-!i.s. 	und 	tzt7i.t, 	wo 	auch 	gegen alle Regel der Vokal wegfiel. 
Dail schon die Masoreten kein Substantiv annahmen, wird der Pesik 
andeuten zwischen 1,  und i=m,. 	Auch eine Vergleichung zwischen 
Ps. 22, 9 und 37, 5 zeigt, daB ein Objekt fehlen kann. 	Dalmans 
aramaisches rt=n,  wird wieder unserer Stelle entstammen. Jastrow 
fiihrt an: R. Hash. 26b ; Meg. 18a (as an analogy to =rr Ps. LV, 23) 
the Arab said, "il'rr,  '7,pit) take off thy bundle and put it on my 
camel; Gen. R. S. io , 	end 	,71, 	1, 	1,-tri 	-,'In help me to put my 
load on ; 	,ittm 1,  rrit, 47z r.vtz from this they learned that y'haba 
means load. 

Es ware sehr dankenswert , wenn Arabisten uns nachweisen 
konnten , 	an welches 	(arabische) Wort die obigen Stellen denken. 
Einstweilen halte ich den Text fiir verderbt, meine aber, wir haben 
nach der Uberlieferung weder ein Substantiv, noch eine Form von 
=7.1,, sondern eine solche von =rrti bier zu sehen. 	Nur gelegentlich 
mache ich darauf aufmerksam , wie Unzahlige seit 1 Petr. 5 , 8 an 
der Stelle 	sich 	erbaut haben , deren grammatikalische Erklarung 
durchaus unsicher ist. 	Oil 204 7r969ittara, &X;„& Tic cicin.cixtoc. 

[Noldeke hat in seiner Anzeige von Kautzsch, Die Aramaismen 
im Alten Testament, I. Tell, wo S. 36 f. auch von der hier von 
neuem von Nestle behandelten crux interpretum -prl,  die Rede 
ist, die Frage aufgeworfen, ob dieses tn,  , als Substantiv mit der 

Bedeutung „Last' aufgefaBt ,' zu 	arab. ic...54 gehoren k6nne 	(diese 
0.1. 

Zeitschrift, Bd. 57, 417, Anm. 1). 	 1 diirfte in der Tat das einzige 
fur ein 	Substantiv =1,  „Last' 	in Betracht kommende arabische 
Aquivalent sein. 	Ich kenne das Wort allerdings nur in den Be- 
deutungen „Ausrilstung, Kriegsbedarf, Betriebsmaterial, Reisevorrat, 
Kleidung" etc. (vgl. auBer den Lexicis z. B. Hamasa off, 15. le, 10; 
Kamil lel, ult. etc.). 	Aber aus 	diesen Bedeutungen konnte 	sich 
die Bedeutung „Last" natiirlich leicht entwickeln. Ungefahr die ent-
gegengesetzte Bedeutungsentwicklung zeigt das lat. impedimentum. 

Indes 	dilrfte 	die ganze Anfrage Nestle's auf einem Irrtum 
beruhen. 	Die Zitate aus Talmud und Midrasch bei Jastrow, die 
Nestle zu seiner Anfrage veranlalit haben, leiden nicht an fiber-
groBer Deutlichkeit. Ausfiihrlicher und darum verstandlicher finden 
sich die namlichen Zitate bei Levy, Neuhebr. und chald. Worter- 
buch, 	sub N=t-1',. 	Es heiflt hier : 	„Genes. r. s. 79 g. E. .. . tvt,t1 'n 
rr:,e77:11, rt,=-Ivi rt-w-i (1. 1,1:17) tilri', 11rim tirinn vz r',,n 111-l=u) 
t-rrqz ilsntv ,S, Isi=t1'1  115t1 ',711 rr.1=r17 "17:1N1 ;10:p ilrzw vx-i 17i 
,11273 tirr,  R. Chija, der Aeltere, R. Simon bar Rabbi und R. Simon 

Bd. LVIII. 	 43 
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bar Chalafta hatten einige Worte aus dem Targum (d. h. dem 
Aramaischen) vergessen ; sie gingen daher zu einem arabischen Kauf- 
manne , 	um 	es 	von 	dort zu erlernen. 	Da hijrten sie , 	dial er zu 
seinem Niichsten sagte: Lege (hebe) mir diesen ti=t-t,  auf! 	Daraus 
entnabmen sie, 	daf3 ti=-, : Last bedeute; 	ferner auch , 	daB unter 
lin,  (Ps. 55, 23) zu verstehen sei: deine Last. 	Nach Meg. 18° un. 
hatte der Amber (N,v,,r.D) gesagt: 	,teDtm .'iwi 1,i-,  blin) nimm 
deine Last und lege sie 	auf mein Kamel! 	R. hasch. 28b dass." 
Als Autoritat fur in,  = „Last" wird also hier zwar ein a r a - 
bischer Kaufmann eingefiihrt, aber ein arabischer Kaufmann, der, 
wie 	ersichtlich, Aram aise h spricht. 	Seine Worte 	kOnnen also 
nicht , wie Nestle 	denkt , 	ein arabisches Aquivalent fur hebr. 
in,  an die Hand geben, sie wiirden uns vielmehr nur, die Zuver- 
lassigkeit 	des ganzen Berichts 	vorausgesetzt , 	die 	aramaische 
Entsprechung Nin,  liefern. 

Das richtige hat, 	wie so oft, bereits Gesenius in seinem un- 
vergleichlichen Meisterwerk exakter Forschung, dem Thesaurus. 	Er 
schreibt hier sub t rn: „Statuunt Talmudistae nomen =t-1,  oneris 
significatum habuisse, et provocant ad usum quendam Aramaeorum 
[non Arabum, ut a recentioribus quibusdam annotatum video ; verba 
enim mox e Talmude laudanda chaldaea sunt, quanquam ab Iudaeo 
Arabe dicta]. Kimchi: Talmudistae onus interpretantur 111.1h73 .:m Wpb 
Iv= lin,  nuin,  by ib.con ,tin vi-) ,Y-1,  -nn tqb inntw. vris 
, ti b 73 :, rt , -nu I I ,  in ,  b 1 p u) tr1=5 ninnb ntvpi ny,,tp mnnb 
[i. e. sume onus et proiiee illud super camelos1)]", cf. Megilla fol. 18 
col. 1 	" 	 A. Fischer.) 

1) ',1•11,73:A im Talmud kann bedeuten 	„die Kamele", 	„meine Kamele" 
und „mein Kamer'. Vgl. C. Levies, A Grammar of the Aramaic Idiom contained 
in the Babylonian Talmud (im Am. Journ. of Som. Lang. and Lit., voll. XIII— 
XVI), §§ 989b und 993a und b; 	auch Dalman, Grammatik 	des jiid.-paliist. 
Aramitisch , § 41, 1. 	Hinsichtlich 	des prosthetischen Vokals von ,tibn:to vgl. 
Lovias, a. a. 0., § 87 (Dalman, a. a. 0., § 14, 8). 
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Notes concernant le Maghreb, 
• 

par 

E. Fagnan. 

I. 
`Arib 	ben Saki , 	qui etait Cordouan et 	d'origine 	chretienne, 

devint secrotaire de Hakam II, prince Omeyyade d'Espagne, et ecrivit 
notamment une chronique dont une portion nous est parvenue et 
a ete utilisee par Dozy pour son edition du texte arabe du Bayan; 
it mourut vers 370 de l'hegire. 	Il 	est 	aussi auteur d'un 	traite 
d'obstetrique, bien que son nom ne figure pas dans le livre consaere 
aux medecins par Ibn Abi Oceybi`a, 	ainsi que d'un calendrier1). 
D'autre part, Ibn Khaldoun panle a deux reprises dans son Histoire 
des Berberes (trad. fr., I, 203 et 261) d'un historien nomme 'Ann 
ben Homeyd, orthographe qui est aussi celle de l'edition de Boulak 
(t. VI, p. 105 , 1. 24 , et 130, 1. 23). 	M. de Slane fait remarquer 
dans une note que rauteur du Bayan cite assez souvent rabrege 
des Annales de Tabari par Aril) ben Hamid ou Homeyd [sic] , et 
ajoute: 	„Dans 	un 	ms 	du Silat , 	dictionnaire biographique 	d'Ibn 
Bachkoual, on lit qu'Arib ibn Mohammed, historien natif d'Espagne, 
mourut en 490 de l'hegire (1097). 	Comme ce ms est rempli de 
fautes de copiste, je suis tres porte a croire que pour Mohammed 
it faut lire Hamid: dans reeriture maghrebine , ces deux noms 
peuvent se confondre tits facilement . . ." 

Or, en se reportant au texte de la Cila publie par M. Codera 
(t. II, no 962), on trouve la notice dont voici la traduction: 	„`Arib 
ben Mohammed ben Motarrif ben 'Aril), prenomme Abo-(1 Merwan 
et originaire de Cordoue , suivit en Orient , é la Mekke , les cours 
d'Abou'l-Hasan ben Djand'am. 	C'etait un homme lettre et instruit, 
bien 	en etat de rapporter les Ovenements. 	Il exerca les fonctions 
de Kali dans le canton de Reyo (Malaga) pendant la periode de 
troubles [lors de la chute des Omeyyades]. 	Il fut tue par erreur 
pendant qu'il etait a la porte de sa demeure en rebi` II 409 (aoitt- 
septembre 1018) 	et fut enterre dans le cimetiere d'Omm Selama. 

1) Dozy, Bayan, intr. du t. I, p. 37; le memo, Corrections, p. 1-2, et 
ZDMG., 1866, p. 595; do Goeje, Arib, Tabari continuatus. 

43* 
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Ibn Hayyan relate sa mort." 	Je n'ai , d'autre part, 	pas retrouve 
que ce savant soit cite ailleurs. 

On voit par cette notice que M. de Slane a commis une con-
fusion entre deux `Arib, Fun fils de Mohammed rautre fils de Sa`d. 
Quant a la date de 490 qu'il donne comme etant cello de la mort 
d'Arib ben Mohammed, c'est le resultat ou d'une erreur de lecture 
qui lui est personnelle ou d'une erreur 	du 	ms de la Cita qu'il a 
consults. 	On vient de voir en effet que redition imprimee de cet 
ouvrage donne la date 409; 	celle-ci 	est, 	it 	est 	vrai, 	donnee 	en 
chiffres, 	contrairement 	a 	l'usage 	suivi .dans 	les 	mss 	anciens 	ou 
quelque peu soignis, 	ainsi 	que j'ai eu l'occasion de le signaler é 
plusieurs reprises ; mais je suis persuade qu'elle est exacte, puisqu'elle 
rentre dans la periode de troubles denommee fitna par les chroni-
queurs espagnols, ce que l'on ne peut dire de rannee 490. 

Des observations qui precedent it y a done a conclure: 
1° que `Arib ben Sa`d et 'Arib ben Homeyd sont deux auteurs 

diffclrents; 
2° que `Arib ben Mohammed, probablement different (nil-lb 

ben Homeyd et mort en 409, a peut-titre Cent une ou des chroniques, 
mais que la Cila ne le dit pas en termes expres; 

3° qu'un lettre du nom d"Arib ben Homeyd, 	dont nous 
ignorons la date, mais dont l'ouvrage parait avoir ete consults par 
Ibn Khaldoun, est l'auteur dune chronique dans laquelle it est pule 
de la dynastie des Benou Midrar, qui regna a Sidjilmassa. 

Il faut ajouter encore que rexistence de 	cette 	chronique n'a 
ete signalee ni par Wiistenfeld dans son Gesellichtsehreiber der 
Araber,  , ni par Pons Boigues dans son E'n.sayo bio-bibliografieu, 
ni par Brockelmann dans sa Gesell. d. ar. Litteratur, et que la 
liste des ouvrages historiques bien probablement perdus 	dolt titre 
allongee d'un manquant de plus. 

II. 
Entre autres extraits de lettres du Kadi El-Fadel inseres par 

Aboa Chama dans son Kitab er-rawdateyn, it en est un qui signale 
l'arrivee a Alexandrie, le 2 redjeb 586 (5 aunt 1190), d'une lettre 
de Mehdiyya anterieure de seize jours et donnant quelques renseigne-
ments sur les affaires du Maghreb, notamment celui-ci: „. .. Youzepa 
a Re vu dans El-Mehdyyah chargé de chaines. 	Il a ete envoye 
par Karakouch au seigneur de Tunis; ce dernier est chargé de le 
diriger sur l'Espagne au camp od se trouve (le sultan) Ibn `Abd 
el-Moumen a la tete de ses troupes" (Hist. arabes des Oroisades, 
IV, 508). 

	

La forme bizarre du nom „Youzepa" 	et sa transcription 	a 
l'aide d'un p, inconnu a l'alphabet arabe, appelaient une explication 

	

que les traducteurs ont neglige de donner , 	non 	plus 	qu'ils 	n'ont 
fourni de renseignements sur le personnage ainsi denomme. 
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On ne peut, 	semble-t-il, hesiter a y reconnaltre l'Aboff Zeba 
nrisi (ou Felousi, d'apres une variante) dont it est question dans 
l'Istibcar (p. 5 de la trad. fr.), qui se revolta a cette époque dans 
le Zab d'Ifrikiya et qui — continue l'auteur de cette compilation, 
contemporain des evenements — fut envoye enchaine a Merr4kech 
en 586 Heg. par Karakouch. 	Ce dernier nom ne peut d'ailleurs 
designer 	que Cheref ed-Din Karakouch , qui etait passe dans la 
Tripolitaine pour y preparer les 	voies a Taki ed-Din, neveu. de 
Saladin (cf. Ibn el-Athir,  , Annales du Maghreb et de l'Espagne, 
p. 605). Il faut en effet se garder de confondre ce Karakouch avec 
son 	homonyme Bella ed-Din Karakouch, 	officier 	au service 	de 
Saladin lui-meme , et alors enferme a `Akka, dont it etait gouverneur 
(voir Hist. ar. des Or., IV, 476, 520, etc.). 

On trouve indiquees dans la Vie d'Ousama de H. Derenbourg 
(p. 450) 	les diverses 	orthographes 	du 	nom 	l...)-_,..3 	l..,• ...) 	et YA- •-.3 • 

:, 	• ' 	.1)-7' 	• 	; 
ii y en a 	une 	platrierne , 	celle 	de 	LI. -7'"! de l'istikeir. 	Je suis 
bien persuade , ainsi que je l'ai dit en traduisant ce dernier texte, 
qu'il y a lieu de distinguer entre 	le 	revolte du Zdb 	et Bouzaba, 
mamlouk de Taki ed-Din et compagnon de Cheref ed-Din Karakouch. 
Si veritablement run et l'autre portaient le meme nom, l'orthographe 
correcte serait probablement celle de l'istibcar, c'est a dire 11) _."..Il 
en deux parties, la chute de 1' alif initial et la fusion en un seul 
mot constituant simplement une forme vulgaire. 

Comme documents relatifs au Maghreb et figurant dans Aboff 
Cliima , 	signalons 	encore le texte des deux lettres qui ont trait a 
la demande de secours adiessee par Saladin a TAlmohade Ya`koffb 
ben 	Yoffsof (1. 	1., p. 491 	et s.). 

III. 
On sait que Dozy n'a eu a 	sa 	disposition, pour publier en 

deux editions successives le texte de son "History of the Almohades 
by Abdo'l-Wahid al-Marrekoshi", qu'un seul ms qui est conserve a 
Leide et auquel it manque meme un cahier. J'ai appris l'existence 
a Alger d'un second exemplaire de cet ouvrage, mais je n'ai pu 
jusqu'a ce jour reussir a en obtenir rusage pour en entreprendre 
Ia collation. 

Le ms 907 du Catalogue Uri, 429 Hunter, a ate utilement 
consulte par les editeurs des Analectes de Makkari (voir t. I, intr., 
p. 15). 	J'ai retrouve dans ce volume, avec quelques variantes, le 
fragment en prose rimee correspondant a la p. 119, 1. 1-12 de 
la 2e  ed. du texte de Marrekoshi (= p. 142, alinea, 	de 	Ia trad. 
fr.). 	Par suite d'une confusion qui s'est glissee dans mes notes, ,je 
ne puis malheureusement indiquer le folio du ms. 
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Anzeigen. 

Le dzalecte arabe parle h Tlemcen. 	Grammaire, textes et 
glossaire par W. Mar pis , Directeur de la )1.1-edersa de 
Tlemcen. 	Paris, Ernest Leroux, 1902. 	325 S. 	8. (= Publi- 
cations 	de l'Ecole des Lettres d'Alger. 	Bulletin de Corre- 
spondance africaine. 	XXVI.) 

Zum ersten Male tritt uns hier ein Werk entgegen, das einen 
algierischen 	Lokaldialekt 	in 	Laut- 	und Formenlehre 	erschilpfend 
und praxis darstellt und auf die vage Darstellungsweise verzichtet, 
die 	alien 	bisherigen 	Grammatiken 	des 	algieriscen 	Arabisch als 
Makel anhaftet. 	Das treffliche Buch widmet — 	nach einer, drei 
Seiten umfassenden Einleitung, die deutlich beweist, da8 der Ver-
fasser in der einschlagigen Literatur wohlbewandert ist und Publi-
kationen von uns Deutschen caber maghrebinisches Arabisch nicht 
unbeachtet beiseite liegen laBt — der Lautlehre 52 und der Formen-
lehre (in die zahlreiche syntaktische Bemerkungen eingestreut sind) 
137 Seiten; hieran schliefit sich ein 8 Seiten langer Anhang fiber 
Verwandtsclhaftsbezeichnungen; hernach finden wir 25 volkstiimliche 
Lieder in Transkription, arabischer Schrift und thersetzung, 	— 

Lieder der Art hauf ,..*_,.. 	Die 	diesen Liedern 	vorangehenden 

6 Seiten behandeln Wesen und Ursprung des tlemsenischen itciufl. 
Wir lernen da, dafl 	als Erfinder dieser Liederart (deren Namen 
ubrigens schon in Ibn Heidi-ins Prolegomena vorkommt , 	wie M. 
S. 207 angibt) eine legendare Personlichkeit mit dem ratselhaften 
Namen 1 /4_,,,!"..J! 	gilt. 	R4-alirib soil auf den Hiigeln in der 

3-)  
JO bei Tlemsen eM 	einsiedlerisches Leben Nahe von Lourit (.1./.., :.)-7- : 

gefuhrt haben und soil, als er einst, dem Verbote des Sultans von 
Tlemsen zuwider, sich dem Badeplatz der farstlichen Haremsdamen 
genahert, mit Durchschneidung der Knie- 	oder FuBgelenksehnen 
bestraft worden sein. 	Da babe er in seinem Gram das erste laufi 
gesungen: 
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dg gale 1) rall-ali-erib, 	begliOelu Rgivi? 
neskun fe'Ouiv-ossema 	wumaned fllerwi. 
wuljome ja sahebi 	lerkabe litiniini, 
ndsfes gala brd-ejal 	 foarrie jcsbOqni! 

„Was 	sang Ruh - ali-rib , dessen Glockchen glitzern ? 	(Er sang:) 
Ich 	wohnte oben in der freien Luft und war gewandter als das 
Mufflon. 	Aber heute, Freund, lassen mich meine Kniee im Stiche : 
ich 	wollte 	die Assel 	zertreten , 	aber sie 	kam schneller auf dem 

Boden vorwarts, als ich." 
Diesen ledub - Texten folgen (auf S. 242-281) Pr osa texte 

(links 	steht die 	Transkription , 	rechts die tbersetzung), 	namlich: 
elinsid (Schilderung des Unterrichts in einer Elementarschule); tergu 
(Gespenstergeschichte ; 	t. 	ist 	der Name 	eines Friedhofsgespenstes); 
bab keg gat (Sage, betreffend das Bab Kechchout in Tlemsen); kifag 
cliWu ttark said tlemsan (sagenhafter Bericht einer Einnahme T.'s 
durch 	die Tiirken); 	v /milled (Schilderung 	der Feier dieses Festes 
zu T.). 	Endlich erhalten wir (S. 283-301) 17 sehr nette Kinder- 
lieder und Arbeitslieder (Drescher, Schmied), und ganz am Schlusse 
ein 	14 Seiten umfassendes Glossar. 	Ubrigens sind die Texte — 
;X 0,...... 	— 	ganz 	in 	europaischer Weise interpunktioniert; 	das 
Auge irrt daher nicht ruhelos und periodenschluBsuchend auf den 
Seiten umher wie bei Transkriptionstexten Mei6ners, Brodes, Rein-
hardts, RoBlers u. a. 

Das Buch ist korrekt gedruckt ; das 4112  Seiten umfassende 
Verzeichnis der Errata und Addenda diirfte so ziemlich alle Ver- 
sehen richtig stellen 	(der Druck des Buches wahrte etwas lange, 

.so daB das Gesetzte wiederholt revidiert werden konnte). 	An den 
T` pen 	ist nichts zu bemangeln; doch stehen die Akzente (' fiir 
hetonte lairze , 	''' f. bet. Lange , 	— f. unbet. L.) da , 	wo sie extra 
aufgesetzt sind, meist zu hoch fiber den Vokalen, und ferner reilit 
das Zeichen ' (---= d  haufig das Wort unangenehm auseinander (so 
steht 	248, 63 	fiir 	 ..."..... 	geradezu 	megmit '0/ 	und 	250, 94 
geradezu kvggae  la fur ic*,..6...:::•..k.f). 

Seinem Charakter nach ist der Dialekt von Tlemsen — wie 
von .  den Dialekten der Stadte der Provinz Oran nur noch der von 
Nedromah — rein stadtisch; so („nettement citadin") driickt sich 
M. auf S. 8 aus, wo er uns unter der rberschrift „Caractere general" 
eine kurzgefafite aber prazise Charakteristik des behandelten Dialektes 
gibt und die Hauptunterschiede der stadtischen und der beduinischen 

1) Die Buchstaben in Antigua sind von M. zur Herstellung des Metrums 
— — — — I — II — — — — I — eingesetzt worden. Beim Zitieren transkribierter 
Worter haben wir einige rein aullierliche Veranderungen in den Zeichon vor- 
genornmen ; 	so setzen wir 8, g, j statt ', j, y bei Marcais. 	Mitt ist natiirlich 
is gemeint. 
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Dialekte 	des 	Maghreb 	nainhaft macht. 	Ditrum 	lautet 	das Suffix 
der 3. Pers. s. m. in Tlernsen und in Noldromali ? I , 	We es in den 
Dialekten aller ubrigen Stadte der Provinz ale,* as, at lautet. 

::.) und c:.•J fallen in Tlemsen zu t, 	3 mid 3 zu d zusammen. 
Unter Umstanden 	tritt 	aber 	auch 	t 	lilt- L::.., ein , 	so 	z. B. in den 
Zahlen von 13-19 (tkttt2.§, rba trig etc.; 	s. H. 15..1: 	es wird die 
Entstehung der Affrikata also relativ king sein. 	Piir geschiirfles ( 
schreibt M. tt und 	begrundet 	dies (5. 14) 	durch 	die Angabe „i1 
faut remarquer que lorsque t doit etre redouble, releinent dental t 
est 	en 	fait seul redouble; 	l'element sifflant continu reste simple: 
ii;d:..v., 	(six) 	doit 	etre transcrit setta mieux que setta". 	Wir setzen 
in 	die 	Richtigkeit 	dieser Angabe M.'s keinen Zweifel , 	bemerken 
aber dazu, daB wir in der Stat Algier (wo bekanntlich gleichfalls 
nil- .z:.i und Lf:.) ein t gesprochen wird) fiir gescharftes t immer die 
gescharfte Affrikata (also tt) gehert 	haben ; 	diese ist aber ebenso- 
wenig tts wie 	das Doppel-z im ital. Worte palazz o.1) 	Fiir ge- 
scharftes 	

Z7 	
schreibt M. iibrigens die geschitrfte Affrikata (z. B. in 

kaggdia „Witwe" =-- ',...n.:> I, 	S. 20). 	— 	Sehr 	beliebt ist such in 
diesem 	arabischen Dialekte 	das Gleichstimmen 	benachbarter Kon- 
sonanten 	auf dem Gebiete 	des Emphatischen. 	Daher Milt es in 
gewisser Beziehung auf, da8 neben dem nichtemphatischen r  nicht 
noch eine entsprechende emphatica existiert und Verbindungen wie 
tt (z. B. in ?wrack = Q.:-....,:o...3 , 	s. S. 24) 	ohne Harmonisierung in • _. 
diesem 	Sinne 	moglich sind. 	Interessant ist zu 	sehen , 	wie sich 
mittels Differenzierung von )  zu z und z (emphat. z) ein Ausdruck i 
des 	klassischen Arabisch , 	der zwei verschiedene Bedeutungen hat, 
im 	Dialekte in zwei lautlich 	verschiedene Formen 	differenzieren 

:nnakklass. ) 3) • 	lautet in 	der Bedeutung 	„falschen" tlemsenisch 
ze:uwor, 	in der Bed. 	„besuchen lassen" 	dagegen fdute5r (S. 15). 
DaB 	sich 	,..ii..,, 	in 	ba'gra (Titel 	der 	2. Sure) und begra („Kuh") .i 
oder k_.5,51 in zr .iig („blau“) and zrag („Grauschimmel") differenziert 
(s. S. 17), ist Lange nicht so merkwurdig; denn bei den Formen 
mit g liegt klar and deutlich Import beduinischer Aussprache vor. 
Auch manche andere Erseheinung neben jener)  •-D ifferenzierung bleibt 
uns 	bier ratselhaft; 	so sehen wir z. B. nicht ein , 	warum e.-.), 	LfLi 
vor Liquiden lieber t als t lautet (s. S. 28 und daselbst die Bei- 

. 
1) fiber geschiirfte Aifrikaten habe ich mich letzthin in meinen „Maltesischen 

Studien" (Leipzig, Hinrichs, 1904) S. 84 ausgesprochen. 	[In Marokko, soweit man 
dort nicht tt spricht, habe ich gleichfalls ff gehe.rt, und nicht tt. 	A. Fische r.] 
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spiele data, 	tlemsdn , 	tnrcm , tr - jcg = u;;;.,.; 3) , da nach unserem 
Gefiihle (1 und to  leichter auszusprechen ist als tl, to — wenigstens 
im Anlaute. 	Interessant auf konsonantischem Gebiete sind ferner 
die Mitteilungen , 	daB 	die Juden Tlemsens fiir ,g$ eine „fricative 
tres voisine du i: (tsch)" und fiir c:i „toujours" k sprechen, wahrend 
viele mubammedanische Tlemsener • fiir ,: 	ein Hamz einsetzen, — 
also wie die Bewobner von Tanger, Fes und Tetuan (s. Aug. Fischer 
in den Mitteil. des Or. Sem. zu Berlin, Bd. II, Westas. St., S. 223). 
Nach M. (S. 17, wo auch die vorige Arigabe steht) sagt man in 
Tlemsen von jemandem, der Hamz statt ,:6 spricht: fader belqcila. 
Ich bemerke hierzu, daB man in Tunis von demjenigen , der •,,, 
als q ausspricht, den Ausdruck jitkellem bilqdla gebraucht, wahrend 
man auf einen (Provinzler), 	der L:6 als g spricht, die Bezeichnung 
jitkelle2n bilyilla anwendet; daher hatte ich an jener Stelle bei M. 
eigentlich jander bei"dla vermutet. 

Angenehm sind die vokalischen Verhaltnisse des tlemsenischen 
Arabisch; 	man braucht bei der Wiedergabe dieses Dialektes nicht 
mit alien moglichen Zeichen fiir stimmhafte Konsonanten zu operieren, 
wie bei der Notierung marokkanischer Dialekte. 	Auffallig ist bier 
aber 	die Haufigkeit der Elision 	der wortauslautenden Vokale 
vor vokalischem Anlaute des folgenden Wortes. 	Zwar ist auch in 
anderen Dialekten Elision auslautender Vokale nicht selten, — es 
handelt slab dann aber stets urn bestimmte Vokale und eigentlich 

kommt nur die Femininendung in Frage (marr-okra L5 )....f Spa   ' 
sagt man in vie]en Dialekten). 	Doch Falle wie tlems. tbekktiktyk 
fiir tbekki 2i7301c ,,du machst deine Schwester weinen" und 141-
fellall fiir Idi flfellall „die junge Gazelle des Bauern" (S. 43 u. 148) 
bieten uns Neues. 

Sorgfaltig notiert M. die Betonung, und dies ist auch sehr 
wichtig , 	denn 	nur 	s o 	konnen uns verschiedene interessante Tat- 
sachen vorgefiihrt werden, wie z. B. die, daB Tonveranderung eines 
Wortes bisweilen geradezu dessen Stat. constr. markiert. Man sagt 
namlich (s. wiederum S. 148) baga taiga „der Pascha von Tanger"; 
absolut ist 1-6:,L.1 	aber bdga. 	Man sollte meinen, schon aus rhyth- 
mischen Grfinden konnte bag'd frfn .ga gar nicht aufkommen, — be-
tatigt sich doch gerade in diesem Dialekt der rfickweichende Akzent 
so aullerordentlich haufig (s. S. 59)! 

Als 	Paradigma 	der I. 	Form 	des Verb. trilit. san. ist 
a 	

,„...,..x.s- 
e, ewtillt worden; 	von 	diesem lautet das Perf. kta, fatbet, ktjor 
(du comm., ich), latbu, lecgtu, kgna; das Imperf. ,Pleteb, tekteb 
(sie, du comm.), nelcceb, Rkketbu, fekketbu, naketbu; der Imper. 
acreb 	(oder ktdb), 	ekkecbu (oder ke'cbu). 	Hier manifestiert sick 
also 	zunachst 	eine starke Vorliebe fiir den Vokal e, 	die iibrigens 
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eines 	der 	charakteristisehen 	Merkinale 	der 	algierisehen Dialekte 
ist. 	Dann 	fallen 	aber namentlich die Formen mit kk null 	DalS 
es 	sich 	hier 	um 	„aufgesprengte" Silbenverhaltnisse handelt, 	aunt 
man 	sofort; neu wird aber jedein dus Doppeln des abgesprengten 
Konsonanten sein. 	Diese 	Doppelung 	hat 	in 	der 	Masai.he ihren 
Grund, daB Kiirze des betonten offenen Vokals dein Tleinsener ganz 
und gar unsympathisch ist (beWahrt sich ein soldier Vokal hiervor 
nichtdurch Konsonantendoppelung, so tut er es dureh Vokaldebnung, 

- 	..  
— 	z. B. 	in Sabi = 	,-(18ih• = 	k  2 c 	kobid =-- 3,z...co ,  etc., - (..5t/-'' 	• 	_ 	, y  

s. S. 58). 	teach diesen Angaben 	wird 	dem Neuling auf dem Ge- 
biete des Tlemsenischen die Abwandlung einer Admirativform wie 

_3+0 LA als mekberni, malcebrek, makebru, mekberha etc. nicht 
wunderbar erscheinen. 	Fur die von mir zuerst angewandten Be- 
zeichnungen „Aufsprengen“ und „Umspringen" wendet M. iibrigens 
die Audriicke „ressaut" und „sursaut" an. 

Withrend die Verba tert. senaivoc. mit ihrer Abwandlung qldu, 
Tisau (Pf.), jgq/iu, jfftsau (Impf.), 	(e)gliu, (e)nsau (Imper.) nichts 
merkwfirdiges zeigen — denn q1ii, nsii, jeqb,c, jensu wird man bei 
einem dialecte nettement citadin nicht erwarten, da dies beduinisch 
ist —, ist bei den Verbis prim. semiv. die Bildung des Plurals im 
Imperfekt und Imperativ sehr sonderbar. 	So bildet man von 3_03.: 
jeuwosio, reuwosio, neuwo,910 und (Imper.) 4uwosio und von 	... 
j&jobsu, teijebsu, netjcbsu und (Imper.) ezjebsu (doch kommen auch 
w47o und jasu fair den Imperativ vor; daB in den Formen von 
3......13  der Endvokal o statt u ist, kommt vom vorangehenden 7, 
welches seinerseits wegen der vorangehenden Emphatica fur Z ein- 
trat). 	Wiederum sieht man 	auf den 	ersten 	Blick, 	dal3 	es sich 
bier urn „Aufsprengen" handelt, 	und deshalb flillt die Doppelung 
des 3  Und Lc (4uw, ezi .eww, 	:j) jetzt nicht mehr auf; aber 
d a s erscheint merkwiirdio•0 	daB die Radikale . und 	c 	bier 	als / 	 (.... 
vollkomrnen regelrechte, starke Konsonanten behandelt werden, —
in den anderen Dialekten des Maghreb sind sie in den betr. Formen 
(jiddu, jibsu u. a.) ja doch immer ganz flussig. 	Aber auch bei 
anderen Formengruppen fallt uns die Gleichbewertung eines in der 
Urform fliissiggesprochenen Halbvokals mit einem starken Konso- 
nanten auf, z. B. in Admirativformen der Art m&wi3.93o 	if„...,,,,,,, 	.,.0 33 L 
(S. 77), und sehliefflich doch auch in Formen wie mobbeickk . 

- . - ,4 ,<..zze,it 	LA 	(ibid.),. meggeiti und qdhhauti = 	- ..::.;,..4/ und 	4.,z_i c5 
(S. 143), wenngleich bei deren Grundformen 3  und Lc  wertlich 
mehr Konsonanten sind als Halbvokale. 	Und wiederum auffalliger 
als /I/abet-We, meggeifi, qdhhauti sind Formen wie igarriwok „sie 
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lehren 	dich lesen" und qrawoh „sie lasen ihn" (S. 130). 	Warum 
— so fragt man sich — ist hier ein epenthetischer Vokal vor dem 
le und h notig ? Haden sich iqarriu + lc und qrciu + h nicht ruhig 
zu igarriule und qrauh gestalten konnen ? Das geschah nicht, sondern 
es wurde in diesen Formen das doch ganz flussige u als Konsonant 
aufgefaBt, dem vor einem folgenden Konsonanten ein epenthetischer 
Vokal zur Erleichterung der Aussprache beigegeben werden muBte. 
Ich lasse mich auf diese, etwas minutitis aussehende Untersuchung 
fibrigens 	nur 	deshalb ein , weil ich nicht wfinsche , 	daB man bei 
jenem igarriwah, qrciwoh den Antritt eines oh vorfinden wolle ; 
ein beduinisches oh (ah, ah, eih) gibt es in diesem rein stadtischen 
Dialekte nicht. 

Sehen wir uns nach diesem Exkurse das Gebiet der Morphologie. 
des Tlemsenischen weiter an, so bemerke,n wir da z. B., daB beim 
Verbum die VII. Form des Klassischen auBerst haufig vorkommt 
rind sozusagen als Passiv zur I. figuriert, — z. B. (aus dem Para- 
digma) nsr6q, 	nsergiie, nsreqt; Imperf. Rn,sraq, jOzserqu. 	Bei 
tent. semivoc. bildet man nksel, jOiksa. 	Auch die VIII. ist nicht 
unbeliebt: fer6q, 	 feerqoe und weiter mit genau den Vokalverhalt- 
nissen der VII. Form. 	In der X. wird gemaB den Lautgesetzen 
des Dialektes kL:..,.„„ zu 88: 	 .,!.K .:.:,.„t wird esAber, ssekbree, ssekUre, 
ssabru (Impf..jcssekber) konjugiert. 	Paradigma der FAL-Form = 
klass. XI ist 4iir, .yfeiree, und dann .pfarit, ,yfaritu, ?farina. 	Dabei 
ist 	das 	i eigentlich gar nicht so merkwardig , denn das r ist ja 
eigentlich ein rr, 	und die Verba med. gem. konjugieren natiirlich 
auch in diesem Dialekte auf die bekannte vulgare Weise (meddle, 
meddieu, meddina). 	Wenn nun auch bei VII. und VIII. (und ver- 
mutlich auch X.) Formen des Tlemsenischen, und zwar bei solchen 
Formen von Verbis med. semivoc., Bildungen der Art nbas'ee „ich' 
bin verkauft worden" 	und Magic „ich habe bedurft" (s. S. 81 f.) 
vorkommen, so ist hinsichtlich deren Entstehung wohl anzunehmen, 
daB sie Analogien zu jenem ,sfarie darstellen (in diesem Sinne spricht 
sich denn auch M. auf S. 81 aus, wo es Z. 15 aber „XI° forme" 
statt 	„IX° forme" 	heiBen muB). 	1VI is ch formen sind in 	diesem 
Dialekte haufig : 	VII ± VIII reprasentieren n,s,scid, ntica of,..\.,„„, 
3_0);  VII ± T-Formen kommen sehr haufig vor, -- z. B. neqrci 
,,lesbar sein", nehilll „sich offnen lassen" (einfache T-Formen kommen 
in diesem Dialekte dagegen nicht vor). 	Ziemlich schwierig  zu er- 
klaren sind die Formen ealatibni und fqcisni, die beide „ichdachte" 
oder 	„ich 	denke" 	bedeuten (s. S. 87); 	hier liegen wahrscheinlich 
die 	verstiimmelten Nomina 	verbi 	c...)l,......Z. 	und ty,L*Zi{ vor (vgl. 
etwa rnaltes. bahsfebni derselben Bedeutung = 1 /4....4....... -: + ,.,,, z. B. 
in meinen Maltes. Studien 44, 3). 

Beim Nomen tritt im Tlemsenischen das Bestreben die Form 
cll';c2c3 	zu 	cicNcs zu verandern viel haufiger auf als in den ost- 
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licheren Dialekten des Maghreb; Ausspracheweisen m ie z. B. quidle 
,,.. 	. 

e.4,9i, rbdh 4-,..,„ 	Odle .4'. waren in Tunis umniiglich. 	Die cic'6."- 
e 	'-e. 	(..., 

Form 	akzeptieren in Tlemsen 	(wie ja auch in Marokko) mehrere 
Nomina 	der Form 31.36, 	deren 	letzter Itadikal 	 oder 	ist, — E".; 
z. B. drag „Arm" 	(c ther2v „mein Arm"). 	Reichliche 	Belege fahrt 
M. fur die to—et-Form des Nomens auf (nehenbei bemerkt: statt 
„forme 	en tr  ware eben doch wolll besser „forme en to—et" zu 
schreiben ; in oftener Silbe ist das a — naturlich sekundar — law, 
und 	fur das e kommen 	bisweilen unbedeutende Variationen vor), 
die ilbrigens furs Algierische wie furs Marokkanische scion bekannt 

ist; 	die ta—et-Formen 	sind stets aus 31:;.; (oder jall-) oder aus 
Nisben gebildet, s. z. B. !apt:1 dadet „Scbmiedehandwerk", taleruntit 
„Dieberei", tafendaget „Herber,gswirtberuf". — Im Dual geht das 
Tlemsenische hinsichtlich der Differenzierung der Dualendung in in 
und din (din) mit dem Marokkanischen Hand in Hand: bei Zeit- 
und MaBbegriffen wendet man die letzte 	Ausspracheweise (z. B. 
Edinan, rotictin), andernfalls die erstere (z. B. re:ylin) an; bei Paar- 
begriffen- 	— wie eben re,qiin — fungiert der Dual gelegentlich 
als Plural (s. S. 102: grrtila udndha tmenja dgrreglin „die Spinne 
hat 8 Piffle"), — ahnlich in Tunis und Marokko. 	Ubrigens babe 
ich von Leuten aus Westalgerien fiir din, ein bier haufig din, 
ein gehort. — Kiihne (innere) Pluralbildungen funfkonsonantiger 
Nomina sind im Tlemsenischen nicht selten; vgl. z. B. S. 109 grafter, 
Pl. von garftan ,,Kaftan" ; 	das Kiihnste leistet sich in dieser Be- 
ziehung ja allerdings das Maltesische. 	Interessant ist die Verkiirzung 
von 	.ii 	,..).... 	(= unbestipmter Artikel 	des 	Deutschen) 	zu 	Ilal-: 
z. B. in ltarragel, lialmra, lAtkkarsi, 12aggdhwa; das 1 des Artikels 
wird hierbei auch vor k und q assimiliert. 

Beim Pronomen springt das End-n mehrerer Formen des Pron. 
pers. abs. gewiB manchem ins Auge: „du" (comm.) = %tin') oder 
entin (dann iibrigens auch nfina, entina), 	„ihra = ntainan oder 
iintamern, 	„sie" = human. 	Dies n ist zweifellos der berberische 
Lokalexponent, — vgl. in meinem „Handbuch des Schilbischen von 
Tazerwalt" (Leipzig 1899) bei der Auffiihrung des Pronomens die 
Formen nkt oder nkin = „ich", kit oder kiln „du" (M.), kirni 
oder khan 	„du" 	(F.), nta oder ntan „er“ . — Beim Antritte 
vokalisch 	anlautender Suffixe 	an 	die 	3. Pers. 	s. f. pf. 	des Verbs 
verlangert das Tlemsenische den kurzen Endvokal jener Verbalform 

zu a (ci, ci), — also z. B. in cf6rbatu --,-- x.x.?).,:o  (in Tunis dagegen 
cliirb:yttu, aber in Tripolis wiederum clqrbatith, und im Marokkanischen 
eh:bat a, wie mir Herr Prof. Fischer mitteilt) ; doch beim Verb. 

I) ntin der betr. Stelle (120, 6) ist sicher Druckfehler. 
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med. semivoc. wird der betr. Vokal elidiert, — also z. B. in Vinttt 
,sie betrog ihn" (wiederum wie im Marokk., nach Prof. Fischer). 

Unter den Zahlen fallt cega „neun" auf, obwohl ahnlich-
klingende Formen des Marokkanischen schon bekannt sind (s. Aug. 
Fischer, 1. c., Bd. I, S. 226). 	Nach einer Bemerkung M.'s auf S. 156 
spricht man s o (mit d) des Fa'l halber, 	da man auf diese Weise 
Anklang an die 11,..X.,...., erhalt; darauf weist auch die nierkwiirdige 
Zahlmethode bin, auf welche in Tlemsen die Drescher die mit den 
ausgedroschenen Kornern angefiillten Metzen abzahlen, — sie zahlen 
namlich: 	alleih wahad (nach Sure 112) = 1 , barkan = 2, 
ubdrket sidi rsid allah =----- 3, nerbeP inS'aildh (wegen des An- 
klangs von 4\..? 	an c_.,1) = 4, 	113611.9a fain bliss (die flint' Finger 
dem Teufel ins Auge!) = 5, uf3din willdu (und ins Auge seines 
Sohnes!) = 6, 	ageb3a men 	sand aildh (Anklang von 	,,,....z,',; 	an 
v..,,) = 7, tun vgge'bsa („wiederum Sattigune; Anklang von tan ...... 
„auch" an 0,4) =.-- 8, n4sso 8 du bellah (wir werden durch 

Gott 	begliickt) 	= 	9, 	;slab 	vnnbi 	(d. h. 	i352',..,..t  1 	85.......1!) 	= 	10. 
Die in Klammern gegebenen Zusatze sind von Ma rcais (S. 284). 

Die 	die Formenlehre des Buches schlieBenden Partien caber 
Partikeln , Adverbien u. dergi. sind nicht etwa MD& Registrier- 
paragraphen 	des aufzufiihrenden Materials, sondern enthalten viel- 
mehr reiche etymologische Exkurse, wie solche iibrigens durch das 
ganze Buch hindurch eingestreut sind, was den relativ geringen 
Umfang des Glossars erklart. 	— 	Uber den Inhalt der Texte will 
ich mich bier nicht weiter auslassen, dagegen einige wenige Stellen 
des Buches anfiihren, wo ich mit den Angaben und Ausfiihrungen 
M.'s nicht 	iibereinstimme , bezw. Druckfehler vermute. 	In. dieser 
Hinsicht zitieren wir 16, 10 n.2(`;o petit garcon de bain (esp. mozo): 
meie:o ist etymol00% aber span. mocho (woher muchacho kommt; 
s. Diez, Worterb7 der roman. Spr. sub muchacho und mozo 
in II b). 	— 	19, 10 	le 	y 	initial .. . . dans un certain nombre de 
mots . . . s'est 	reduit 	a 	une 	simple voyelle a, u, i: 	besser ware 
wohl gesagt: 	das ... schwindet , und der Vokal, den es tragt, be- 
ginnt anlautend. 	— 	51, 5 mOcen „impossible" : m. ist natiirlich 

Druckfehler fiir multill. — 85, 17: 1. 3L.v.i! statt 36...x.M (XI. Form). 
— 	90, 6 	v. u. 	la forme classique cihaff, 	dretgq: die 	sonderbare 
Akzentuierung 	dieser Elative 	charakterisiert sich wohl als Druck- 
fehler. — 248, 86 dill esseisa ttdleb Nsti lical wdhad mn eldj 
t%11i kiln mwoqqtif suliha „le maitre leur dicte alors a partir du 
verset ofi it s'etait arrete," : ich zitiere die Stelle blof3 deshalb, um 
zu hetonen, 	dali 	ich die Anwendung des (lautliche Beeinflussung 
zweier Nachbarworter so praktisch markierenden) Bindestriches 
ungern 	bei M. vermisse; ich wiirde einen solchen nach mn und.  
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und 	eldj (ftir 	elgja) 	setzen. 	— 	315, sub msid: 	ich fiige hinzu, 
&di ich selber schon einmal fiber msid -= Lx.....,--L....,4  mid Irefija --,--
ltaja =---- w.....L. gesprochen babe, und zwar in Bd. 56, S. 425 dieser 
Zeitschrift. 

Viel 	ist es also nicht, 	was ich filr das 31.'sche Buch an Be- 
siderien nachzutragen babe; denn das schone Werk ist, von diesel) 
wenigen Beanstandungen abgesehen, fiberall korrekt und kann alien 
denen, die sich fur maghrebinisches Arabisch interessieren, auf das 
warmste empfohlen werden , — namentlich auch alien denjenigen, 
die im nachsten Friihjahre, bei Gelegenheit des XIV. Orientalisten-
kongresses, Algier oder den Maghreb fiberhaupt zu besuchen vor- 
haben. 	Schon jetzt wird rnancher dieser zukfinftigen Afrikareisenden 
in 	Katalogen, 	die 	den 	Artikel „Vulgararabisch" 	enthalten, nach 
Titeln von Biichern forschen, die ihm das algierische Arabisch nach 
einer guten und praktischen Methode beibringen konnten. Da mochte 
ich dem Betreffenden anraten, seine algierischen Sprachstudien damit 
zu beginnen, clafi er das M.'sche Buch griindlich durchstudiere und 
das 	darin enthaltene Vokabelmaterial ausziehe und auswendiglerne. 
Es 	lernt 	dann 	der Betreffende 	zunachst zwar 	blofi 	einen Lokal- 
dialekt Algeriens und 	allerdings 	nicht 	den 	der Hauptstadt der 
sch6nen 	franzosischen Kolonie; 	doch 	sicherlich 	wird 	ihm die Er- 
lernung dieses einen — des tlemsenischen — Lokaldialektes nach 
einer so soliden Methode 	zum Verstandnisse der zervii 	drcilExtog 
des Landes (denn eine solche existiert, wenn sie auch nicht so ganz 
scharf umrissen ist, wie etwa die klassische Literatursprache) oder 
zum Verstandnisse andrer Lokaldialekte besser forderlich sein, als 
Vorstudien an der Hand eines der sonstigen, zahlreichen Lehrbileher, 
die ein Allgemeinalgierisch 	oder den Dialekt der Stadt Algier zu 
lehren behaupten. 	Ich meine nicht, daI3 jene samtlich unbrauchbar 
sind: Bel Kassem Ben Sediras „Dictionnaire francais-arabe" 
mit seiner kurzen grammatischen Skizze, oder auch dessen „Dialogues 
francais-arabes") konnen sich mitunter ganz brauchbar erweisen 
(und wohl noch rnanches andere Buch dieser Art): nur taugen sie 
nicht zum autodidaktischen Erfassen des Lautwesens und der Be-
tenungsverhaltnisse des Algierischen, sie kiinnen dem Lernbegierigen 
eben bloll eine ganz vage Vorstellung jenes Dialektes verschaffen. 
Anders ists beiin trefflichen Marcais'schen Buche. 

Auf zwei andere Neuheiten auf dem Gebiete der Erforschung 
der westalgierischen Dialekte miissen wir hies hinweisen, wenn wir 
auch eine umfangreiche Besprechung von ibnen, des Raumes wegen, 
nicht anschliefien k6nnen. 	Die eine ist eM lehrreicher Artikel des 
durch seine soliden Arbeiten fiber Sprache und Religion des Maghreb 

1) Die Blither sind bei A. Jourdan in Algier ofters aufgelegt worden. — 
Ein gar nicht ungeschicktes Biichlein ist tibrigens ,Le Guide d'Alger. 	Manuel 
francais-arabe. 	Dialogues avec la prononciation" par B o u Me dine & A. Sint e s. 
Alger, Librairie A. Sintes. 	1902. 	Fr. 1,50. 
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wohlbekannten 	Edmond Doutte, betitelt 	„Un texte arabe en 
dialecte 	oranais" 	(aus den Memoires de la Societe de linguistique 
de Paris, Bd. XII, S. 335-406), der uns einen Text (eine Beduinen-
sage fiber einen FUrstensohn namens enniiir but gem) in arabischer 
Schrift , 	Transkription 	und Ubersetzung vorlegt; zahlreiche Noten 
linguistischer oder nichtlinguistischer Natur (im Ganzen 235) illu- 
strieren 	diese Textpartien, wahrend den SchluB des Artikels der 
24 Seiten 	starke Abschnitt 	„Quelques observations de phonetique 
et de grammaire" bildet. 	In Einzelheiten gehen Doutte und Margais 
(der sich in seinem Werke natUrlich auch tifter fiber das Oranische 
auslaBt) hinsichtlich ihrer Angaben bisweilen auseinander; aber die 
Hauptsache, 	namlich die Angabe M.'s, daB der Dialekt der Stadt 
()ran 	ein 	stadtischer Dialekt 	beduinischen Geprages 	sei 	(s. 	oben 
S. 671 f.) bestatigt der D.'sche Artikel durchaus. 	Schade ists, daB 
D. die Betonung zu markieren unterlaBt 1); daft die Gestalt der von 
ihm gewahlten Transkriptionszeichen teilweise eine von der Ublichen 
Art 	abweichende 	ist, 	bleibt schlieBlich 	eine bloBe AuBerlichkeit. 
Rats.elhaft erscheint uns, 	warum in Oran, wo k.f.:.) ganz normal als 
Spirans 	t ausgesprochen wird, 	als gewohnlicher Laut (neben ge- 
legentlichem d) ftir ,_.> der des weichen ital. z (also d + z [stimm- 
haftes s] in frikativer Verbindung) gewahlt wird, — so z. B. in 
dzheb ,Gold" 346, 15 oder liudz „nimm!" 347, 7 v. u. 	Vielleicht 
geschah dies im Bestreben, moglichste Differenzierung der zuweilen 
recht ahnlich klingenden Laute d und c1 (weiches engl. th mit 
Emphase) zu gewinnen. 

Mit der anderen Arbeit meinen wir die von dem als Dolmetscher 
arabischer Schriften schon bekannten General Faure-Biguet an- 
gefertigte Ubersetzung  der (nicht schon im Originalwerke 	Uber- 
tragenen) Textpartien des bekannten nutzlichen Bushes von Delphin 
fiber das Arabische von Oran und Westalgerien ilberhaupt: ,G.Delphin. 
Recueil 	de 	textes pour l'etude de l'arabe parle". 	Traduction par 
le general G. Faure-Bigue t. 	Alger, Pierre Fontana, 1904. 	Da 
diese Ubersetzung, wie eben gesagt, die im Originalwerke arabisch 
und franz6sisch gegebenen reichhaltigen Noten nicht aufgenommen 
hat, ist sie ohne Hiuzuziehung jenes ersteren allerdings nicht recht 
genieBbar; 	Folkloristen werden 	sich 	also beide Bucher anschaffen 
massen. 	Angenehm ist, dal der Ubersetzer seinem Buche ein Sach- 
register angefiigt hat. 	tbersetzungsfehler haben wir in dieser ver- 
dienstvollen 	Arbeit nirgends , 	Druckfehler selten aufgefunden (in 
letzter Hinsicht z. B. 13 , 23: 	beddeda 1. bededda „Fleischsacku). 
In vielen Fallen, wo arabische Worter in Transkription vorkommen, 

1) Wir kiinnen die Begriindung dieser Unterlassung (s. S. 1 des Art.) nicht 
ganz billigen : Nous avons neglige l'accentuation qui repond id aux regles fixees 
par Stumme 	et Fischer; raccent est en general peu sensible et dans certains 
cas , comme 	dans quelques 	mots formes de deux longues, c'est a peine si on 
le percoit. 
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vermutet 	man zunachst Druckfehler bei dem betr. Trunskriptions- 
worte , 	sieht 	dunn 	aher 	ein , 	daB 	der rbersetzer wirklich in der 
betr. Fassung 	hat 	schreiben 	wollen , 	um 	dem franzilsisclien Leser 
lieber in schlechter Trunskription Bekannteres, als in guter Tran-
skription Femdartiges vorzusetzen (deshalb mull der L.i..).wi,..,-Baum 
denn sein trait d'union haben : raf-yaf ). 	Tell glaube sicher, dal, 
wenn der Herr General die Arbeit Marcais's ()der die Doutt(ys vor 
Drucklegung seines Cbersetzungswerkes in Handen gehabt Mate, 
er vielleicht einen Exkurs fiber die Unzulanglichkeit der bei seinen 
Landsleuten 	fiblichen 	Methode 	der Umschrift 	arabischer Wafter 
seinem Buche angefiigt haben wurde. 	Doch in Marcais und Doutbl 
sind ja nun zwei Apostel entstanden, die das Banner der Phonetik 
hochzuhalten predigen. 	 Hans S t u m m e. 

Franz Nikolaus Finck. 	Lehrbuch des Dialeicts 
der deutschen Zigeuner. Marburg, N. G. Elwert'sche 
Verlagsbuchhandlung, 1903.  

Bei der Abfassung des vorliegenden Lehrbuches wurde Herr 
Dr. Finck von der tberzeugung geleitet, &Al in der gegenwartigen 
Lage der Zigeunerphilologie eM genaues Studium 	der 	einzelnen 
Mundarten am dringendsten geboten sei. 	Was speziell die deutschen 
Zigeuner betrifft: eine von ihnen selbst aufgezeichnete Literatur gibt 
es so gut wie gar nicht, andere miissen also das sprachliche Material 
herbeischaffen, und dazu sind nur diejenigen imstande, welche sich 
mit Zigeunern in deren eigener Sprache unterhalten konnen, was 
die Erlernung des Idioms voraussetzt. 	Dazu gewahren die bis jetzt 
veriiffentlichten Schriften nur eine 	ungeniigende 	Hilfe. 	Die An- 
gaben sind vielfach ungenau und afters einander widersprechend, 
gerade wail sie meistens von Leuten herriihren, welche weder pho- 
netisch noch iiberhaupt linguistisch geschult waren. 	Der Plan des 
Verfassers war also durchaus berechtigt, man braucht dariiber kein 
Wort zu verlieren; und wenn ein so f'einer Kenner der deutschen 
Zigeunermundart, wie Herr Dr. Finck, dem rbel abzuhelfen sich 
bemiiht, da darf man eine vollig zuverlassige Arbeit erwarten. 	Sehr 
viele Leser warden seine Lautlehre und seine Bemerkungen fiber 
die Betonung dankbar entgegennehmen ohne dieselben kritisch prtifen 
zu konnen, denn nur wenige konnnen aus eigener Erfahrung urteilen 
z. B. fiber den Unterschied zwischen offenen und geschlossenen e- und 
o-Lauten, sowie fiber die Abwesenheit stimmhafter Mutae. Wer die 
Absicht hat sich mit Zigeunern in Verbindung zu setzen, wird 'ohne 
Zweifel aus diesen einleitenden Kapiteln graBen Nutzen ziehen. 

In seiner grammatischen Darstellung 	hat 	der 	Verfasser ge- 
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ilissentlich 	von 	alien 	sprachgeschichtlichen Erkrarungen abgesehen 
und nur die Tatsachen geben wollen. 	Er meint, nicht wenige werden 
daran AnstoB nehmen. 	Man konnte allerdings meinen, diese Gram- 
matik 	%verde 	die 	Mehrzahl ihrer Leser finden unter Philologen, 
weiche , 	indern 	sie 	praktischen Unterricht 	erhalten , 	sich zugleich 
sellr gerne fiber die Sprachgeschichte belehren lassen. 	Doch wird 
man auf der anderen Seite auch die Vorzuge des rein praktischen 
Verfahrens 	anerkennen, 	und 	da der Verfasser so leicht Formen 
aus andern Dialekten und verwandten oder fremden Sprachen hatte 
heranzit'hen konnen , 	muB man die Konsequenz bewundern, 	mit 
welcher er die Aufgabe, die er sich gestellt hat, zu Risen versucht. 
Nur ist nicht zu verneinen, 	daB die deskriptive Darstellungsweise 
ebensugut 	wie 	die historische ihre eigentfimlichen Schwierigkeiten 
hat. 	Denn man mull doch die Tatsachen in irgend ether Anordnung 
vorfiihren, aus praktischen Riicksichten mull irgend ein Verhaltnis 
zwischen verschiedenen Sprachformen festgestellt werden, und dabei 
folgt man entweder der historischen Darstellungsweise, weiche schliefi- 
lich ullein 	der Wahrheit entspricht, 	oder man kommt sehr leicht 
zu kiinstlichen Kombinationen, 	weiche den Sachkundigen vielleicht 
unhefriedigt lassen. 	Eine gewisse Inkonsequenz ist bier schwer zu 
verineiden. 	So z. B. sagt der Verfasser S. 15, das Part. praet. sei 
schlieBlich identisch mit dem Prateritalstamm, und das 1 von pilo 
liege dem / von porn zu grunde. 	Diese Mitteilung gehort in den 
Bereich der historischen Wissenschaft. 	Nun wird aber S. 14 gesagt, 
der Prateritalstamm pi).- werde 	aus dem Prasensstamm gebildet 
„lurch Anffigung von P. 	Der weniger gefibte Leser mull bier 
eine Schwierigkeit 	finden: soil er nun zugleich den Prasensstamm 
und das Part. fiir die Grundform halten ? 

Bei der Behandlung der Verbalformen geht der Verfasser aus 
von dem „Prasensstamm", wobei angedeutet wird, daB dieser Stamm 
sich zu erkennen gibt im Sing. des Imper. 	Folglich wird bei dem 
Wort filr geben als Prasensstamm postuliert de, und fiir dawa, 
deha u. s. w. wird angenommen, diese Formen seien entstanden aus 
*de-a-wa, *de-e -ha u. s. w. (S. 4). 	Eine solche Vorstellung ist doch, 
wie ich glauben mochte, etwas bedenklich, denn man fragt sich: 
wird 	dies 	nur aus rein praktischen Griinden so angesetzt, 	damit 
man sich die tatsachlich vorhandenen Formen leicht ins Gedachtnis 
prime, oder behauptet der Verfasser, daB Formen wie *de-a-  -wa 
wirklich einmal in der deutschen Zigeunersprache bestanden haben ? 
Letzteres ist offenbar nicht gemeint; dann aber mochte man doch 
die Ansetzung derartiger Gebilde am liebsten vermeiden. Die nachst-
liegende Tatsache ist, daB in dawa das a, wie Miklosich sagt, nicht 
als wurzelbaft empfunden wird, daB dawa also ein Prasens ist wie 
anawa und dergl., und zugleich, daB als Imper. dazu gebraucht 
wird de. 	Dies 	konnte man . sagen ohne sich auf eine historische 
Erklarung 	einzulassen , 	und 	es hatte die Darstellung der Prasens- 
formen nicht erheblich kompliziert. 	Von alters her gibt es in der 

13d. LVIII. 	 44 
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Schulgrammatik „unregelniallige" Zeitwi;rter. 	Der weniger geiihte 
Leser 	dieser (4rammatik halt skli davon fiberzeugt, 	bjont sei ge- 
bildet 	aus 	dein le, 	das als Imper. gebraueht wird. 	Ware es tin- 
moglich 	gewesen 	silmtliehen 	Prateritalformen 	eine 	selbstandigere 
Stellung 	deco Prusens 	...egenfiber vuzuweisen , 	mid die Zusammen- 
gehiirigkeit von mulo mid M?fi.., pito mid pi- inehr in den Vorder-
grund zu rileken ? 

Auch 	die Behandlung 	der NominalflA'ion 	gibt zu derartigen 
Fragen Anlaa. 	Die 	§ 	35-40 bilden 	allerdings 	ein kunstvolles 
Ganzes, auch hier treten — wenn ich so sagen darf — die pada-
gogischen Itilcksichten deutlich hervor, aber es wird dem Anfanger 
wahrscheinlich nicht leicht sein, diese Darstellung mit ihren Enter- 
abteilungen 	zu 	bewaltigen. 	Wer in erster Linie bestrebt ist elle 
Erscheinungen in den Rahmen allgemeiner Regeln einzufassen, der 
wird bisweilen gezwungen, eine ziemlich einfache %Vahrheit in etwas 
schwerfialiger Weise anzudeuten. 	So werden S. 19 elle Wortklassen 
zusammengestellt, wobei 	der Nom. Plur. die Singularforrn 	+ a 
zeigt. 	Darunter werden gebracht elle Worter auf 1, „wobei stamm- 
auslautendes postkonsonantisches i der Belebtes bezeichnenden Mas- 
kulina ausfallt". 	Diese Bemerkung scheint wichtig, sie bezieht sich 
aber auf eine Klasse, welche in der Praxis eigentlich nur aus einem 
einzigen Wort besteht: 	gemeint ist, dafi jagari im Nom. Plur. 
jagara hat (vgl. S. 24, Nr. 7). 	Nach § 37 wird jeder Nom. Plur. 
„durch Anhangung eines Suffixes" 	an die „Stammform" gebildet. 
Das hi Bt sich bequem sagen z. B. filr romnja zu romni, graja zu 
grai; von den Pluralen tgawe und tvequni mull nun folglich be-
hauptet werden, sie seien gebildet durch Anfilgung von e, resp. i, 
„vor dem jedoch der stammauslautende Vokal schwindet". 	Der 
Leser meint also, tgawe habe vor dem e ein o verloren: ist es im 
Interesse der Sache, dieser irrtiimlichen Auffassung Vorscbub zu 
leisten? 	Wenn eine lateinische Schulgrammatik lehrte, der Stamm 
von annul sei anno, und der Plur. anni werde gebildet durch 
Anftigung von i, vor dem das o schwinden masse, wiirde der sach- 
kundige Padagoge das gutheillen? 	Wenn der Obliquus von dgamba 
faktisc 	clgamba ist, wozu ist 	es da notig in einer praktischen 
Grammatik zu behaupten, daB hier ein a angehangt werde , vor 
dem „auslautendes a schwindet" ? Es ist, glaube ich, bloB darum, 
weil das System des Verfassers die Anfilgung eines Suffixes in jedem 
Falle erfordert. 	Hatte die gauze Darstellung sich nicht einfacher 
und bequemer gestaltet, wenn der Verfasser nach herkommlicher 
Weise Maskulina und Feminine, getrennt hatte, und wenn z. B. der 
Voc. Plur. nicht von der „Stammform" abgeleitet, sondern im An- 
schlut3 an den Nom. Plur. betrachtet ware? 	Fur die Maskulina 
konnte man ansetzen: 	Plurale auf -a haben den Voc. auf -ale; 
-ale gilt auch fiir die Plurale auf -e. 	Fiir die Feminine: Plurale 
auf ja haben den Voc. auf -ale; Plurale auf -i haben -ale. 	Die 
beigefiigten Paradigmata warden die Sache vollig klarlegen. 
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Am Exult. 	der Grammatik wird bemerkt: 	„Die Wortfolge ist 
inz allgemeinen 	dieselbe 	wie 	im Deutschen, 	bedarf daher keiner 
Er6rterung'. 	NVerm 	der 	Verfasser 	aber die 	Sprachgewohnheiten 
des Deutsrhen als bekennt voraussetzt, hatte er sich da auch nicht 
an andern Stellen kiirzer fassen konnen ? 	So wird z. B. § 59 der 
Fragegatz ordentlich definiert, 	und so gibt es auch anderswo Aus- 
einandersetzungen , 	z. B. § 60 fiber die Passivkonstruktion, 	deren 
Ausfiihrlichkeit vielleicbt nicht unumganglich war. 

Waren obige respektvolle Bemerkungen einigermaflen begriindet, 
so warden sic doch das Hauptverdienst dieser G-ramrnatik gar nicht 
beriihren. 	1)ieses 	liegt ja in der Gewissenhaftigkeit, 	mit welcher 
der Verfasser das von ihm selbst gepriifte Material vorgefiihrt hat. 
Sur NS ilti 	er aus 	eigener 	Erfahrung weiB, hat er aufgenommen. 
Ifisweilen 	bleibt 	mir 	etwas 	unklar. 	So 	werden 	z. B. 	die 	Part. 
praet. von duzra und lama nirgends gegeben. 	Sind sie wenig oder 
niebt 	gebrauchlich ? 	Es heiBt ja § 60, 	daB die passivische Aus- 
drueltsweise 	each Miiglichkeit vermieden wird. 	Oder soil man sie 
Inkier' each der § 22 gegebenen Regel ? 	Gebt man aber, dieser 
zufolge, aus von de-, le-, so konstruiert man Formen, die vielleicht 
gar nicht existieren, 	denn die ersten Silben dieser Partizipia, falls 
sie gebraucht werden, werden doch wohl di-, li- Tauten. 

Von den Sprachproben darf man sich tiberzeugt halten , daB 
sie wirklieh die eigentlich deutsche Zigeunermundart darstellen, das 
Glossar bietet viel mehr als zur Ubersetzung dieser Stiicke erfordert 
wird. 	Es ist aberaus wertvoll. 	Menthes Wort ens Bischoff und 
aus Liebich, des von Sowa fur nicht geniigend gesichert hielt, findet 
man hier verzeichnet, so z. B. bcindulc, Flinte, von dem von Sowa 
vermutete, 	es sei in keinen Zigeunerdialekt aufgenommen; vergl 
ferner baluna, Pfanne, baatsa, Inisex, dombado, clulo, gero, giwen-
yoro, gro'nga, grozno, kamor- ,kibiko, koti, medrla, med:scinga, prinjeri, 
pusIngka, p'etkelmato, sajdleari, sdlmendo, sirna, kargoli, .tero- 
witsa, Maplaro und sehr viele andere. 	Seinem Plan gemali hat 
der Verfasser nirgends etymologische Angaben eingeschaltet. 	Man 
kann es bedauern , 	aber man sollte sich wenigstens damit trosten, 
daB jetzt v6llig zuverlassige Formen vorliegen. 	Man nehme z. B. 
das bei Liebich verzeichnete baluna. 	v. Sowa meinte es sei viel- 
leieht entstanden 	aus fr. po8lonnee, 	das 	aber nicht die Pfanne, 
sondern 	den Inhalt 	derselben 	bedeutet. 	Finck gibt baltaia, und 
zu dieser Betonung stimmt pogion, das gerade pfanne bedeutet. 
Darf man also annehmen, daB aus einem franz6sischen Wort .auf 
-on eM Zigeunerwort auf -iina entstehen konnte? 	In dem Fall 
miichte ich weUttna nicht mit v. Sowa auf d. violine, sondern auf 
fr. violon zuriickfithren: warum hatte sonst violine nicht ein Wort auf 
-Ina ergeben, wie z. B. in lowina eine derartige Form vorkommt? 
So lange man das Wort foram nur aus Liebich kannte, war es 
erlaubt an der Richtigkeit dieser Form zu zweifeln; jetzt wird die 
Angabe Liebichs von Finck bestatigt, und kann man versuchen die 

44* 
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Etymologie in finden. 	v. Sowa fragt ob foralea (Eichhorn, Fuchs) 
mit fr. for& zusammenbiingen 	kinne. 	So viel 	ich weiti gibt es 
neben fort als Adjektiv nur forest2:er, vomit man bier nichts an- 
fangen kann. 	Wegen der Bedeutung eichkorn 	liegt es nape zu 
denken an poln. wiewioreczka; worin die erste Silbe durch Haplologie 
wegfellen konnte, und ein f < 2o ist nicht ganz unmoglich: foraka 
ware dann im Grunde fast identisch mit wewaritsa und zvewaritslea, 
nur hatte es sich durch nicht nither bestimmbare Ursachen tinders 
entwickelt. 	Solcher Riasel gibt es viele, und such wenn man vor- 
litufig bei dein non liquet bleiben muf3, so hat der Verfasser durch 
seine Arbeit doch 	wenigstens 	eine 	sichere 	Grundlage gescbaffen. 
Eine ganz none Form ist neptito, Neffe ; und monala, 	das neulich 
von ,Herrn Prof. Pischel gefunden ist in der Bedeutung blaubeere, 
bat bier die Bedeutung fliecler, syringe. 

Schliefilich erlaube ich mir auf ein pear Verseben hinzuweisen. 
S. 43 steht pu,§umen offenbar fur puiwnes. 	S. 45 bedeutet hdrga 
im Satze me gjora tclisa jdke hcirga to sowai doch gewiss s p a t, 
was v. Sowa far die 5stliche Mundart such angibt; im Glossar des 
Verfassers stela nur „hdrga, lange" . 	Das S. 46 verwendete Adj. 
stntano ist unerkliirt geblieben , 	und silcsi•- hei6t im Glossar nur 
n lehren, lernee, obgleich 	es lima vorkommt in der Bedeutung 
etwas zeigen, 	sehen 	lessen 	(z. B. 	S. 46). 	S. 21 	unter (3) 
sind die MTorte „dessen j nach 1 und n schwinden kann" ein Feld-
gruff: der Verfasser will ja gerade behaupten, daB 1 und n vor j 
schwinden. 	S. 26 steht Yokati v.e statt L o k at iv e, S. 67 steht 
,Ic'elado, Bilk' statt „Busse'. 	 A. Kluyver. 
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Verzeichnis der im letzten Vierteljahr bei der 
Redaktion eingegangenen Druckschriften. 

(Mit Ausschluss der bereits in diesem Hefte angezeigten Werke. 	Die Redaktion 
beinilt sich die Besprechung der eingegangenen Schriften vor, 	Anerbieten der 
Herren Kollegen, das eine oder andre wichtigere Werk eingehend besprechen 
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Die Jatakas und die Epik. 

Von 

Heinrich Liiders. 

1. 	Die Krsna-Sage. 
In seinem Aufsatze fiber 	eine 	buddhistische Bearbeitung 	der 

Krsna-Sage1) bemerkt E. Hardy, dad Anspielungen auf die Geburt 
und das Jugendleben 	des Krsna in 	der alteren Literatur selten 
seien, und dad speziell „alte Liedstrophen buddhistischer Provenienz 
uns 	bier 	nicht zur Verfiigung 	standen". 	Allerdings fiihrt Hardy 
selbst Gatha 35 des Mahaummaggajataka (546) an: 

Atthi Jambavati neirna India-  Sibbissa rajino 1 
sa bhariya Vasudevassa Kayjhassa mahesi piya II 

Allein 	er 	meint , 	dad 	hier der Rest 	einer andern Sage vorliege. 
Nun ist aber die in der Gatha genannte Jambavati, wie ebenfalls 
schon Hardy bemerkt hat, doch sicherlich identisch mit der Jamba-
vati, der Tochter des Barenkonigs Jambavat, die nach Hariv. 2072 
Kr_ ::;nas Gemahlin war: 

lebhe Jambavati kanyam rksarajasya saiiimatam 11 
Allein „dad sie Mutter des Konigs gibi sei, 	weld der HarivamSa 
nicht", bemerkt Hardy. 	Nun heiBt aber der Sohn des Krsna und 
der Jambavati nach Hariv. 6773 Samba, und die Ahnlichkeit dieses 
Namens mit dem Sibbi der Gatha ist doch zu grod, als dad man 
auch nur einen Augenblick an ihrer Identitat zweifeln konnte. Wie 
man sich die bestehende lautliche Differenz erklaren soil, ist nicht 
leicht zu sagen. 	Wer die Form Sibbissa ftir alt halt, konnte sich 
auf Fiille berufen wie p. 07deaka fur sk. lksvaku, p. Akitti (Jat. 
480, 1 u. s. w.), Alcatti (Cariyap. 1) fiir sk. Agastya, p. Erapatha 
(Jat. 203, 1) fur sk. Airavata, p. Nemi (Rt. VI, 96, 24) fur sk. 
Nimi, p. Kalabu (Kalapu) (Jat. 522, 20 u. s. w.) fur sk. Kalabha 
(1Iahay. III, 357, 4), Kamiapetv.la (J51. V, 162, 8 u. s. w.) fiir sk. 
Kr,srlaveita, p. Godhavari (Jat. V, 132, 3 u. s. w.) fur sk. Godavari, 
wo iiberall die Paliform des Namens mehr oder weniger stark von 
der des Sanskrit abweicht, ohne dad man ihren gemeinsamen Ur- 
sprung in Frage stellen konnte. 	Wahrscheinlicher ist es mir in- 

1) ZDMG. 53, 47 f. 
Bd. LVIII. 	 45 
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(lessen, daB Sibbissa verderbt ist. 	Wie unsieher die tberlieferung 
des Namens ist, geht schon darans hervor, dab er im Kommentar 
zur Gatha als Sivi oder S'iva1) erscheint. 	Und wie nahe es fiir 
einen Abschreiber lag, 	ein 	urspriingliehes Satitbassa9 oder allen- 
falls Sinzbassa") in Sibbissa zu verandern, wird begreifli,eb, wenn 
man bedenkt, wie gelaufig den Buddhisten der Name des Sibikiinigs 
war; gehorte doch die Erzahlung von der selbstlosen Hingabe jenes 
Kiinigs 	zu 	den 	beliebtesten buddhistischen Jatukas. 	Von einer in 
der indischen Heldensage verhaltnismaBig so wenig hervortretenden 
Personlichkeit 	wie Samba 	aber 	hatte 	ein singhalesischer Minch 
scbwerlich je etwas vernommen. 	Vbrigpns hat der Kommentator 
der Gatha wohl noch garnicht an den Sibikiinig gedacht. 	Er be- 
merkt ausdrticklich, dal der Sohn der Jambavati nach dem Tode 
seines Vaters in Dvaravati geherrscht babe, wiihrend die Hauptstadt 
'des §ibireiches nach der Prosaerzahlung des Sivijat. (499) and des 
Ummadantijat. (527) Aritthapura, nach der des Vessantarajat. (547) 
Jetuttara ist. 

Allein es bleibt noch eine weitere Schwierigkeit. 	Nach dem 
HarivarpAa ist Jambavati die Tochter des Biirenkonigs. 	Der Pali- 
komraentator berichtet dagegen, dalI sie ein schones Candalamadchen 
gewesen sei; Vasudeva, d. i. lino, 	sei ihr eines Tages vor dem 
Tore von Dvaravati begegnet, babe sich sofort in sie verliebt and 
sie zu seiner Gemahlin gemacht. 	Miissen wir diese 	abweichende 
Auffassung schon dem Dichter der Gatha zuschreiben? 

Die Gatha bildet einen Teil der Rede des Papageien Mathara, 
der das Staarenweibchen des Paricalakonigs iiberreden will, ihn zu 
heiraten. 	Die Staarin macht die Einwendung (G. 33): 

„Ein Papagei liebt wohl ein Papageienweibchen, ein Staar wohl 
eine Staarin; wie paBt aber die Verbindung eines Papageien mit 
einer Staarin?" 

Darauf antwortet der Papagei (G. 34-36): 
„Venn ein Verliebter eine Frau begehrt, and wenn es auch 

ein Candala-Weib 	ware, 	so 	ist jede 4) Verbindung 	passend; 	falls 
Liebe vorhanden ist, ist keine unpassend". 

„Da ist die Mutter des Konigs Sibbi, Jambavati mit Namen; 
sie war die Gattin des Vasudeva, die geliebte Gemahlin des Kanha." 

„Die Kimpurisa-Frau Rathavati, auch die liebte den Vaccha; 
ein Mann schloB eine Verbindung mit einem Tierweibchen. 	Falls 
Liebe vorhanden ist, ist keine Verbindung unpassend." 

1) se bl den singhalesischen Handschriften. 
2) Samba lautet der Name im Prakrit der Jainas, siehe ZDAIG. 42, 496, 

Z. 23, 27 u. s. w. 
3) Vgl. Pischel, Grammatik der Prakrit-Sprachen, § 109. 	Eine Parallele 

far die tiberrtibrung des Stammes in 	die ti-Flexion bildet 	das 	handschriftlich 
belegte Sanibaris8a, Sanzbarirg fiir Sambarassa, Sanabarcuip. in Samyuttani-
kiiya I, 227. 

4) Ich lese mit 13d gabbo hi; 8abbe hi ist vielleicht ein stehen gebliebener 
Magadhismus. 
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Wir haben also in G. 36 ein Beispiel frir die Verbindung eines 
Mannes mit einem Wesen , das zwischen Mensch und Tier in der 
Mitte steht, ja geradezu zu den Tieren gerechnet wird. 	1st es da 
nicht 	ganz walarscheinlich, 	daB 	der Dichter auch in der voraus- 
gehenden Strophe ein ahnliches Beispiel gegeben hat, daB 	er also 
‘wuBte, da.B Jarnbavati die Tochter eines Baren war? Der Koinmen-
tater oder schon seine Vorganger kannten die alte Sage nicht mehr; 
die ganze sehr armliche Erzahlung von dem Candalamadchen Jamba-
vati beruht offenbar auf den Worten cancialikam api in G. 34. 
Wie wenig der Kommentator von der echten Sage wu8te , geht 
schon 	aus 	den Schluliworten seiner Erlauterung hervor: 	so pitu 
accayena Dvaravatiyarn radjan2, keiresi. 	Es ware meiner Ansicht 
nach ganz falsch, aus dieser Aullerung etwa zu schliefien, dull der 
Kommentator eine Fassung der Sage gekannt habe, nach der ein 
Sohn des Krtina den Untergang des Geschlechtes iiberlebte und 
seinem Vater in der Herrschaft folgte. Man darf aus jenen Worten 
nichts weiter folgern, als dali der Kommentator ein in der Sagen-
kunde ganz unbewanderter Mann war, der nicht einmal die buddhi- 
stische Prosaerzahlung des Ghatajataka kannte. 	Denn auch diese 
laBt, ebenso wie die brahmanische und die jinistische Fassung, die 
Sane des Krsna samtlich in dem grolien Kampfe umkommen. 

Wir miassen uns nur klar machen, dali, wenn uns n u r die 
Gatha, ohne den Kommentar, erhalten ware, kein Mensch je be- 
zweifeln wiirde , 	dali sie genau die im Harivamga berichtete Sage 
reflektiere. Und wenn wir bei gewissen Jatakas, wie zum Beispiel dein 
Nalinika- oder dem Dasarathajataka, den strikten Nachweis fiihren 
konnen, dali die Prosaerzablungen nicht die alte von den Gathas 
vorausgesetzte Sage wiedergeben, sondern aus bloBer Unwissenheit 
verstiammelte 	oder verschlechterte Versionen derselben 	sind , was 
verpflichtet uns dann, in einem Falle wie dem gegenwartigen den 
Angaben des Kommentators hoheren Wert beizumessen ? Im Gegen-
teil, die gauze Art der Entstehung der Jatakaprosa notigt uns, in 
alien Fallen, wo ein Jataka von der alten Sage abweicht, fur die 
Gathas die Kenntnis der alter'.  Sage als das Wahrscheinlichere an- 
=nehmen , 	wofern der Text der Gatha selbst dem nicht deutlich 
widerspricht. 

Ich glaube, dal wir unter diesen Umstanden auch die iibrigen 
Gathas, die auf die Krsnasage Bezug haben, viel scharfer von der 
Prosaerzahlung des Ghatajataka trennen nriassen als Hardy es getan 
hat. 	Hardy 	meint ,1) 	dali 	die Prosaerzahlung so alt sei wie die 
Gatha-Bestandteile der Jatakasammlung, d. h. in vorchristliche Zeit 
hinaufreiche. 	Ich vermag diese Ansicht nicht zu teilen. 

Die Gathas, 	die bier in Betracht kommen , sind schon von 
Hardy vollstandig gesammelt. 	Es sind, abgesehen von der schon 
besprochenen G. 35 des Mahaummaggajataka (546), die ftinfzehn Gathas 

1) A. a. 0. S. 30. 
45% 
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des Ghatu,jittuka (454) , (4. 25 	des Kuniblukiataka (512) und (4. 29 
des Saipkiccajataka (530). 	Die Gathas fosse ich ehronologisch zu- 
nachst als Einheit; 	ob es eininal gelingen wird, 	ouch 	bier 	altere 
und jfingere Strophen zu unterseheiden , 	mtig 	die Zukunft lehren. 

Genau genommen ist es nur ein einziger Punkt, 	in 	dem die 
Gathas, 	die 	Prosa 	und 	die 	bralimanische 	Sage 	siiintlirli 	iiberein- 
stimmen : 	der 	Name 	der Stadt Dvaraka, 	die 	sich 	iihrig,ens such 
der Verfasser der Clittlias, 	wie 	nus G. 3 des 	(lliatikiataka 	deutlich 
hervorgeht , 	als 	Wohnort 	des Krsna und 	seiner 	Milder dachte. 
Immerhin ma; man 	aber auch die in G. 1, 2 and 6 des Ghats- 
jataka erscheinenden 	Namen Kanha und Kesava hierher rechnen, 
da sie der Verfasser der Prosa richtig auf Krsna-Vd,;udeva bezieht. 
Von den Erklarungen, 	die 	der Kommentator 	fiber den tirsprinig 
dieser Namen gibt, 	weill allerdings die brahmanische Sage nights: 
den Namen Kesava soil Krsna seinem schonen Haare (kesa) ver-
danken, und Kanha soil sein Gotraname sein, da er zu dem Gotra 
der Kanhayanos gehort habe.1) Der Kommentator faBt Kanha also 
offenbar als Aquivalent eines sk. Karsna auf. 	Hardy nieint,9 man 
diirfe 	die letztere 	Erklarung nicht ohne 	Grund 	verwerfen. 	Ich 
glaube, er tut damit den Kenntnissen des Kommentators doch zu 
viel Ehre an. 	Vasudevassa Kavhassa in G. 35 des ilfahaummaggni. 
heillt ,des Krsna, 	des Sohnes 	des Vasudeva", 	und 	weiter nichts. 
Der Kommentator freilich, der ebensowenig wie der Prosaerzahler 
die wahre Bedeutung von Vasudeva kennt, halt dies fur den eigent-
lichen Namen and weiB daher mit dem Namen Kanha nichts weiter 
anzidangen, als doll er ihn fur einen Gotranamen erklart. 

Wir haben ferner drei Punkte, in denen sich die Gatifis, in 
tbereinstimmung mit der Prosa, von der brahmanischen Sage unter- 
scheiden.3). 	Erstens wird Jat 454, 1; 2; 11; 15 eM Bruder des 
Kfp.lanamens Ghata 4) erwahnt, von dem wir sonst nichts wissen. 
Wenigstens babe ich einen solchen Namen weder im Epos noch in 
den laagen Listen der Bruder des Krsna in den Puranas auffinden 

1) Diesolbe Kr-US:rung findet skit im Kommentar zu G. 35 	des Malai- 
ininaggajitaka. 

2) A. a. 0. S. 48. 
3) Von -der Geseltiehte, die den eigentlielien Inhart des Ghatajiitalta bildet, 

sehe leis hies rimachst sk.  
4) Im Kanhapetavatthu stets Ghats. 	Hardy (a. a. 0. S. 26) 	mochte ihn 

mit Ghrta, dom Sohne des Marina,. in Verbiedung bringen; seine Ausfiihrungen 
kiinnezt mieh indessen /debt fiberzeugen. 	Die buddhistischen Jatakaerzithlor 
besallen memos Erachtons weder solehe Kenntnisse in der brahmanischen Mytho- 
logic iloch solehe Noigungon zu. spitztindigen Klfigeleieti, 	\vie Hardy 	sie ihnen 
zutraut. Dagegen halte ich es nicht fiir ausgeschlossen, daii unser Ghats identisch 
ist snit dem in JAL 3$5 auftretenden Ghats oder Ghata, der den K6nig Vanka 
iiber dio Nutzlosigkeit des Tranerns in aingliieklielien Lebenslagen belehrt , oh-
weld die Prosaerzithiung dieser) Ghats zu einem Sohne des Brahmadatta von 
BaninasI macht. 
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}irmen. 	Zweitens 	ist nach 	G. 15 	desselben Ataka Krsna 	der 
alteste Bruder (jeAthavz bhatanryg). 	Nach der brahmanischen Sage 
ist er aber wenigstens junger als Balarama, wenn wir auch caber 
sein Verhaltnis zu 	seinen zahlreichen 	andern Brtidern nichts be- 
stimmtes erfahren. 	Drittens gehen die Angehorigen des Krsna nach 
„Tat. 530, 29 dadurch zu Grunde, dad sie den Rsi Kanhadipriyana 
kranken.1) 	Nach Mbh. XVI, 15ff. 	besteht ihre Schuld 	vielmehr 
in 	der Verspottung der Bader ViSviimitra, Kanva und Narada.2) 
Wir diirfen hier unbedenklich mit Hardy annehmen, dad die Gatha 
die altere Fassung wiedergibt, 	da sie durch die sonst ganz unab- 
hangige Jainaversion der Krsnasage 3) gestiitzt wird. 	Auch in der 
Jainaerzahlung ist es der Muni Dvilayana, der von 	den Prinzen 
inidhandelt wird. 	Dad man bei der Aufnahrne der Sage in das 
Mahribharata den Krsna Dvaipayana durch ein paar andere Itsis 
ersetzte, ist begreiflich genug. 	Galt er doch als der Verfasser des 
Werkes; er hatte also selbst erzahlen nitissen, wie er von den Millen 
des Krsna verspottet wurde und wie er selber das Geschlecht des 
von ihm vergotterten Belden verfluchte. 

Andererseits haben wir aber doch auch einen Punkt, in dem 
die Gathas genauer zu der epischen Darstellung stimmen 	als die 
Prosaerzahlung, und ein paar andere, wo es nach dem oben Ge-
sagten viel wahrscheinlicher ist, dad die Strophen die brahmanische 
Fassung und nicht 	die 	des Prosatextes reflektieren. 	Jac 512, 25 
und 530, 29 lauten: 

1) Die Worte Kanhadipayare asajja sind nicht bestimmt genug, els dad 
man mit Sicherheit entscheiden konnte, ob in der dem Verfasser der Gatha 
vorliegenden Sage tatsachlich schon wie in der Prosa des Ghatajataka von 
einer Vergewaltigung des Rsi im Ansehlud an die Verspottung die Rede war. 
Immerhin konnte 	dieser 	Zug 	alt 	sein; 	dafiir 	spricht, 	dad 	die Jainafassung 
ilberhaupt nur von 	einer Verpriigelung des Rsi su erzAblen weld. 	Die alto 
Sage fend noch nicht etwas so Uugeheuerliches in der korperlichen Midhaudlung 
oder selbst Totung eines Brahmanen. In den Gathas wird cans von einer ganzen 
Reihe von Konigen berichtet, die sich 	an Brahmanen tatlich vergriffen; ich 
brauche ner an den tausendarmigen Ajjuna (Jat. 522, 23; 530, 26), an Datsdakin 
(522, 21; 530, 27), NalikTra (522, 22) und Kallibu (522, 24; 313) au erinnern. 
liner spateren Zeit erschien der Brahmanenmord als eM so unerhortes Ver- 
brechen, dad sie kaum davon zu reden wagte. 	In den Sagen der Epen und 
der Puranas sind es meist wahre Lappalien, urn derentwillen Fiirstengeschlechter 
und Kiinigreicho dein Fluche der Brahmanen verfallen. Es ware demnach recht 
wohl denkbar, 	dad 	der episehe Erzahler die urspriingliche Erzahlung von der 
➢tidhandlung als allzu anstodig unterdriickte, doch ist dieser Punkt von enter-
geordneter Bedeutung, da die Verspottung durch den verkleideten Samba jeden-
falls auch in der alten Sage schon den Kernpunkt der Beleidigung bildete. 

2) Die spateren Puranas stimmen tells mit dens Epos iiberein, tells lessen 
sie Namen 	fort 	oder fiigen neue hinzu. 	So hat z. B. das Visnup. (V, 37, 6) 
dieselben Namon; das Padmap. (VI, 279, 61) nennt nur den Kanva, des Bhaga-
vatap. (XI, 1, 12) dagegen adder den drei genannten noels den Asita, Durvasas, 
Bhrgu, Angiras, KaSyapa, Vamadeva, Atri, Vasistha u. a. 

3) II. Jacobi, Die Jaina Legende von dem Untergange Dvaravati's mid 
von dem Tode Krishna's; ZDMG. 42, 496f. 
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?jue  re pi t• it r a And halocreqiitint lt a 
samuthlatire per ricaralleilita 

upakle anal qz not salehi I iiiiiennaiiiiani 
tassa puv.tung kumbhani luta qz I.• hpitha I) II 

„Kauft mir den I(rug ab you 	des Weizies, 	wie ihn die Andlitika- 
venhuputtas 	getrunken 	hat ten, 	als 	sie, 	am Meeresufer sich auf- 
warten lassend,2) mit Keulen einander angritlen.' 

Kaljhaelipa yin' asaj ja islip Andhaleirreljhuyo 
iiia ii 	musale hanteii sanTatt a Yanzasadanaqz II 

„Weil die Andhakavenhus den IN Kanhadipliyana gekrankt batten, 
gelangten sie in des Yuma Haus, 	indent 	sie 	sich gegenseitig 	mit 
Keulen tiiteten.“ 

Das Bild, 	daB 	wir 	uns 	nach diesen beiden Giitbas von dem 
groBen Verniehtungskampfe der Yd,davas entwerfen kiinnen, stiznmt 

	

in alien Ziigen mit dem 	des Mausalaparvan 	iiberein. 	mach 	dem 
Epos findet das Fest bei Prabinisa statt, am Meeresufer (samildrante), 
wie 	es XVI, 67 	ausdriicklich heiBt. 	Die 	Yddavas 	b et rinken 
sich, und in der Trunkenheit entspinnt sich der Zank zwischen 
YuyudIffima und Krtavarman, der zum Kampfe ffihrt (71; 72; 88): 

tatas taryas'ata-  Icirtiam na.tanartakasamkulam I 
civartata mahapeina m.n Prabhase tigmatejasam II 
Krsnasya samnidhau Ra mall sahitah Krtavarmaija 
a p i b a d Yuyudhanad ca Gado Bainirus tathaiva ca II 
to to pan a m a da v i ..s. t a a coditah kaladharmana I 
Yuyudhanam athabh yaghnann ueehistair bhajanais tada li 

DaB 	auch im Epos (XVI, 13; 94; 	133) 	Keulen 	(musala) 	die 
Waffen 	sind, mit denen 	sich 	die Geschlechtsgenossen 	Viten , 	hat 
schon Hardy betont. • 

Nun findet der Kampf allerdings auch nach der Prosa 	des 
Ghatajataka am 1VIeeresstrande (samuddakgifram kilissamati mu- 
khadvaram gantva) und mit Keulen (musala) statt, 	allein 	daB 
Trunkenkeit die Ursache war, wird nicht erwahnt. 	Es heiBt nur, 
daB die Fiirsten eine groBe Halle errichteten, sie schmiickten, aBen 
und tranken, im Spiel einander bei den Hamden und FfiBen packten 
und dabei in Streit gerieten. 	Und doch war die Trunkenheit ein 
wesentlicher Zug der alten Sage. 	Das geht 	schon 	aus 	der Art 
der Anfuhrung in der Gatha; hervor; so kann man nur auf etwas 

1) Arya 5ura hat die Strophe in der JAtakarniila (XVII, 18) nachgebildet: 
yei7p, pitavanto maclaluptascupjiia 17rsoyandhaka vismrtabandhubhavalt I 
porasparapi nispipisur gadabhir unnzadani sa nihiteha leuttzlihe II 

Mvaglica spielt auf die Sage an im Buddhacarita (XI, 31): 
vinaiani iyu11 Kuravo yadartharg Vrsoyandhakti Maithiladapflakasr ca I 
iglasikasthapratimesu tesu letimesu kasytitinavato ratitt spat ii 

2) Vgl. JAt. 483, 17: nar7pavehi parlearoyanto. 
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Wohlbekanntes anspielen. 	Es wird weiter aber auch durch die 
Jainaversion 	bezeugt, 	nach 	der 	die Trunkenheit die 	eicientliche 
Quelle alles Unheils ist, 	das die, Yadavas trifft. 	Der 	eCrwiirdige 
Aristanemi hat prophezeit, daB Samba und die andern Pritizen irri 
Rausche den Dvipayana verhohnen werden. 	Urn das Ungluck ab- 
zuwenden, befiehlt Vasudeva alle geistigen Getranke aus der Stadt 
herauszuschaffen ; sie werden in einer Hohle des Kadambahaines in 
steinerne Behalter gegossen , wovon der Wein den Namen Ka-dam, 
bar" erhalt. Allein nach einem halben Jahre entdecken die Prinzen 
die Hale, berauschen sich an dem trefflich herangereiften und ge-
klarten Getranke und begehen in der Betrunkenheit die verhangnis- 
voile Tat. 	Allerdings Mat sich nicht bestreiten, daB diese Geschichte 
von dem Kadambariweine in alien Einzelheiten sekundar ist; daB 
sich aber die Trunkenheit in der Jainaerzahlung ilberhaupt zu einem 
Grundmotiv entwickeln konnte, zeigt doch , daB sie auch schon in 
der alten Sage eine Rolle spielte. 

In der Gatha 512, 25 ferner werden die Yadavas als Andha- 
kavezthuputta bezeichnet. 	Nach der Prosa des Ghatajitaka filhren 
sie diesen Namen, weil sie, obwohl von Upasagara erzeugt, als die 
Mime des Sklaven (dasa) Andhakavenhu gelten. 	Miissen wir an- 
nehmen , daB schon der Dichter der Gallia den Namen in diesem 
Shine auffaBte ? 	Keineswegs. 	In der Gatha 530, 29 werden die 
Brilder Andhakavezihuyo, die Andhaka-Vrsnis, genannt, und wenn 
an der ersteren Stelle dem Namen putra hinzugefiigt wird, so ist 
es nur, urn die Zugehthigkeit zu dem Stamme zu bezeichnen. 	So 
redet im Samkhapalajataka (524, 5; 6) Ala,ra die Jager an, die eine 
Riesenschlange erbeutet haben: 

kuhim ayam niyati bhimakayo 
nagena icim kahatha Bhojaputta ll 

und erhalt die Antwort: 

wag° ayam niyatz bh.y.anatthanz 
pavattalcayo urago mahanto 1 

saddli ca thalan ca muduii ca marpsani 
na Ivan.' 2' CS'  alltridei Videhaputtalf 

Die Anrede Videhaputta kehrt in G. 9 wieder. 	Die Jager werden 
auch in G. 12 und Nidanak. G. 260 als Blwjaputta und in G. 4 
als Milacaputta bezeichnet. 	Hierher gehort auch der Satiyaputra 
und der Keralaputra in Moka's zweitem Felsenedikte. 	Putra hat 
in diesen Namen die Funktion eines Taddhitasuffixes; Satiyaputra 
und Keralaputra stehen mit Namen wie Pdiicida, Vaideha u. s. w. 
(Pan. 4, 1, 168) 	auf gleicher Stufe. 	Dieselbe abgeschwachte Be- 
deutung hat putra im Sanskrit oft in dem Norte rajaputra. 	Venn 
in Ram. I, 61 §unaNepa au Konig Ambarisa von Ayodhy5, der 
sonst in dem ganzen Gesange stets rajan, nareevara, parthiva, 
mahipati, rajanei u. s. w. genannt wird, in Vers 21 sagt: 
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pith jgeytham avikreyam mata eaha Nitiyasam 
vikreyam madligezmaqt manye ra japutr a nayasra mam I 

so will er ihn mit der Anrede rifjaputra nicht als den Sohn eines 
K6nigs, sondern einfaeh als kvati-/.qa, uls Angelinrigen der zweiten 
Kaste 	bezeichnen. 	liqjapatra ist hier der Vorliinfer III'S heathen 
Rejputen. 	Einen analogen Fall bildet im Pali das so iiberaw, Iiiiiitige 
devaputta. 	Devaputta bezeielinet, wits selion Childers gest.lien hat,') 
den einzelnen Gott als Mitglied des Devagesehlechtes. 	Der Begriti 
des 	Sohnes 	ist 	v6llig 	verblaBt; 	ini 	Bliaddasalajatakit 	(465) 	wird 
zum 	Beispiel 	fiir 	eine 	und 	dieselhe 	Person 	bald 	der 	Ausdrurk 
devarajan, bald 	devaputta gebrauelit (IV, 154, 4. 22; 	155, 25; 
157, 11. 	23). 

Uber die wahre Bedeutung des Wortes Andhakarerhuputta 
kann 	also 	kein Zweifel herrschen. 	A.ndererseits halte ich es aber 
gar nicht fiir ausgeschlossen, 	dati der Verfasser der Prose gerade 
durch 	des MiBverstehen 	dieses Ausdrucks zu 	dern 	als Personen- 
namen absurden Namen Andhakavenhu kam. 	Er hatte aber offenhar 
auch etwas von dem wahren Namen jenes Sklaven, Nandagopa, ge- 
bort , und so half er sich denn aus der Schwierigkeit, 	indem er 
die Frau des Sklaven Nandagopri, benannte. 

Ahnlich liegt 	die Sache bei G. 2 des Ghatajataka, 	die einen 
Rohineyya in der Umgebung des Kysna erwdhnt: 

tassa tam vaeanam sutva Boldrjeyyassa Kesavo I 
taramanarupo vutthasi bhatu sokena at.tito pp 

Nach der Prosaerzablung ist dieser Rohineyya ein Minister 
(Rohi?ieyyo nama 	amacco). 	Allein, 	was verpflichtet uns , 	diese 
Ansicht auch dem Verfasser der G5.tha zuzuschreiben? 	Rohineyya 
heilit 	„der Sohn der Rohini", und wenn der Rohini auch noch 
andere Sane zugeschrieben werden, 	so hat doch sicherlich jeder 
mit der Sage seiner Heimat auch nur einigerma6en vertraute Hindu 
gewat, da6 mit dem Sohne der Rohini xca' ioxijv Balar5ma ge- 
meint sei. 	Fast alle Lexikographen, Amara, Purusottama, Hewa- 
candra, Hailiyudha, Medinikara, fularen RauhiKieya als 	Synonym 
von BalarTima auf. 	Auch im Epos wird Rauhineya ohne weiteren 
Zusatz in diesem Sinne gebraucht; z. B. Mbh. I, 7148 f. : 

Vror'praviras to Kuruprarl,rim 
aaavzsameinall sahaRauhiney alt 1 

jagama tairt Bhargavakarmadalam 
yatrasate to purusapraviralt II 

tatropavistam pithudirgizabahum 
dadarea Krsijalt sahaRauhiziey alt 1 

./Ijatadatrum parivarya tame capy 
upopavigan jvalanaprakaaan pi 

1) Dictionary of the Pali Language, s. v. 	Nach devaputta ist darn auch 
das Wort devadhita fiir Gottin gobildet, 
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tato 'bravid Vasudevo 'bhigamya 
Kuentisutani dharmabhrtant varigham 1 

Krtsno 'ham asmiti nipidya padau 
141dh2,ythirasyafamixfhasya I-4)71'4 II 

tathaiva tasopy anu R auhin ey as 
tau capi diAtah Kuravo 'bhyananclan I 

Mbh. V, 4: 
Pegicalarajasya samipatas to 

Sinfpravir4 sahaR auhiney a It I 
Mbh. VII, 8220: 

Jarasandho 'tirusito Rauhi n, e y a pradhansitah I 
Har. 4419: 

.Akrarasya kathabhis to saha Krsnena jagratah 
R a u hi n ey a trayasya niki sa vyatgavartata (J 

So kommt Rauhineya noch 	in Inschriften aus dem 	vierzehnten 
Jahrhundert vor; 	z. B. Journ. Bombay As. Soc. Vol. XII, p. 353: 

HariharanrpaBulelcabhantipalav 
iti bhuvi tasya sutav ubhav abhatam 1 

punar api bhuvanabhiraksanartham 
samupagatav iva B au h in e y akrptaul) II 

Der Verfasser der Prosa freilich wei8 von der Identitat des 
Rauhineya mit dem Balar5ma und von der Rohini uberhaupt nichts 
mehr. 	Er macht den Baladeva zum Sohne der Devagabbhit, und 
sieht in dem Rohineyya irgend einen gleichgaltigen Minister. 	Mir 
scheint daraus 	deutlich hervorzugehen, dab uns die Krsnasage in 
der Prosaerahlung in verwildertem Zustande vorliegt, so, wie eine 
so komplizierte Sage, losgelost von der Heimat, allmfillich werden 
mul3te. 	Die Namen der Sage kehren wieder, aber alles ist in heil- 
loser Verwirrung. 	Eine vollstandige Vergleichung der atakaprosa 
mit der Erzahlung des Maltabharata hat schon Hardy geliefert; 
Kier seien daher nur ein paar Punkte hervorgehoben , die auf die 
Arbeitsweise des Verfassers Licht werfen. 

Im Harivainga haben wir Karosa nebst acht Briidern, die alle 
die Sane des lJgrasena sind. 	Im Jataka wird daraus eM Kamsa 
und eM Upakainsa, die &gine des Mahiikamsa. 	Die Namen sind 
nach bekanntem Muster gebildet; in der Prosa des Bhisaj4-taka (488) 
linden wir ebenso einen Mahalaticanakumlira und semen jiingeren 
Bruder Upakaiicanakumitra, im Kommentar des MahiLummaggajataka 
(VI, 470, 29) einen Mani und semen Vater Mah5.ciilani, 	u. s. w. 
Nach 	diesem Muster wird im Ghatajittaka denn auch gleich noch 
eine andere Familie konstruiert, ein Mahlisagara mit zwei SShnen, 
Sagas und Upasagara. 	Wir haben hier das gleiche, einfacher Tin-

t) Ich habe die zum Toil fehlerhafte Schreibung verbessert. 
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WiSSelthe it eat springende selleinatisehe Verfahren, auf dak, ieli !whim 
bei friiherer (ielegenheit 	hingewiesen babe.1 ) 	Die Verhaltnis,,p bind 
genau so zu ben rteilen wie beim 1 )isaratlia jat a ka 41611, wi in der 
Prositerzahlung 	It:min 	nail] 	der Srbilbilloti 	in 	den 	Iliniavat 	zieht, 
wahrend 	die Gatlia 513, 17 	in rbereinstimmung 	mit 	der nekton 
Sage den Dandakawald als seinen Verbannungsort bezeielmet. 

Der eben erwahnte Upiltillgara wird midi der Prosa der Water 
des Vasudeva. 	Der Verfasser 	kannte 	also 	noch 	diesen Beinamen 
des Kr4p;at, 	wul3te alter, 	wie schon °ben beinerkt, nicht inehr, dill 
er einfach „der Sohn des Vasudeva" bedeute. 

Die Sagarafamilie lebt im „nordlichen' Madhura, wahrend dies 
in 	der 	echten Sage die Hauptstadt des Kainsa ist; 	&gegen wird 
Kamsa 	nach 	Asitaiijana 	versetzt. 	Der Ausdruck 	Uttaramadhura 
verrat 	deutlich, 	da(3 	der Verfasser der Prosa 	ein Singhalese war 
oder wenigstens in Ceylon schrieb. 	Ein Scliriftsteller in dem Heitnat- 
lande des Buddhismus wiLre sicherlich nicht auf den Gedanken ge- 
kommen, jene nahere Bestimmung hinzuzuftigen, 	denn 	wie butte 
einer seiner Leser dazu kommen sollen, wenn er von Maclhura horte, 
an 	die ferne Residenz 	der Panelyakonige zu denken. 	Anders der 
Singhalese. 	Far seine Leser war Madhura ohne weiteren Zusatz 
natarlich das Madhura auf dem gegenuberliegenden Festlande; far 
sie mul3te das Mathura an der Yamuna besonders als solches ge-
kennzeichnet werden. 

In bezug auf den seltsamen Namen Asitaiijana mochte ich eine 
Erklarung vorscblagen, die allerdings nicht mehr zu sein beansprucht 
als eine Vermutung and bei der ganzen Sachlage auch kaum mar 
als das sein kann. 	Im HarivatpAa 6428 if. wird uns fiber die Geburt 
des Kalayavana beriebtet. 	Der Guru der Vrsnyandhakas, Gargya, 
gab sich strenger Rae bin, urn einen Sohn zu erhalten, and zwar 
in der Stadt Ajitailjaya (6430: 	nagare tv Afitaiijaye). 	Rudra 
verheillt ihm zur Belohnung die Erfiillung seines Wunsches. 	Gargya 
erzeugt 	mit 	einer 	als Hirtenmadchen 	auftretenden Apsaras 	den 
Kalayavana, den der kinderlose Konig der Yavanas als Sohn an- 
nimmt. 	Sollte nicht dies, 	soweit ich wei13, nur bier belegte Ail- 
taajaya 2) mit dem.Asitalijana des Jataka identisch sein? 	Natiirlich 
miifite in dem Palle der Name in einem der Texte oder vielleicht 
gar in beiden verderbt sein;3) allein man braucht nur einmal die 
Listen der historischera Dynastien 	in den verschiedenen 	Puranas 
miteinander zu vergleichen, urn sich zu itherzeugen, daB eine solche 
Annahme nichts Auffalliges hat, zumal bei 	einem 	so 	vereinzelt 
stehenden Namen. 	Zugunsten meiner Vermutung spricht auch der 
limstand, daa der Prosaerzithler sicherlich von der mit der Krsna- 

1) Gott. Nachr. 	Phil.-hist. KI.•1897, S. 127. 
2) In den Worterbfichern finde ich den Namen iiberhaupt nicht. 
3) Vielleicht durch kiinstliche Ausdeutung: Ajitaiijaya bedeutet „den Un-

besiegten besiegend", Asitailjana „sehwarze Augensalbe". 
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sage aufs engste verbundenen Kalayavariasac,e etwas wuBte. 	Schon 
Hardy hat darauf hingewiesen, daB in dembKalasena oder Kalayana, 
wie B e  liest , 	dessen Reich die Briider erobern ' 

	
eine Reminiszenz 

an den Kalayavana vorliege.1) 	DaB er im Jataka Konig von Ayojjha 
ist und daB er -von den Briidern gefangen genommen wird, wahrend 
er im Epos durch Sivas Gnade fur Krgna unbesieglich ist und nur 
dem Zorne des Mucukunda erliegt, spricht bei der ganzen Art der 
Erzahlung durchaus nicht gegen die Identifizierung. 

Die Mutter des Knna heiBt im Jataka Devagabbha und ist 
die Schwester des Kamsa. 	Was den Namen betrifft, so konnte man 
versucht sein, in Devagarbha den alter' Vollnamen zu erkennen, 
dessen Koseform in Devaki vorliegen 	wiirde; allein die zahllosen 
Ungenauigkeiten , deren sich der Verfasser schuldig macht , legen 
doch die Annahme naher, daB er auch hierin nur seiner eigenen 
Phantasie gefolgt sei. 	Eher ware es moglich, daB die Darstellung 
des Verwandtschaftsverhaltnisses der Mutter des Krsna zu Kamsa auf 
wirklicher rberlieferung beruhte. 	Nach dem Harivarpga (2024 if), 
dem sich das Vayupurana (II, 34, 118 ff.), das Visnupurana (IV, 14, 5) 
und das Bhagavatapurana (IX, 24, 21 ff.) anschlieBen, ist allerdings 
Devaki die Cousine des Kamsa von Vaters Seite, wie sich aus dem 
folgenden Stammbaum ergibt: 

Ahuka 
Devaka 	 Ugrasena 

1 
Devaki 	 Kamsa 

Eine Reihe puranischer Werke stimmen indessen mit dem Jataka 
iiberein, indem sie Devaki ausdrBcklich die Tochter des Ugrasena 
und die Schwester des Kamsa nennen. 	Im Padmapurana (VI, 272, 5) 
wird von Vasudeva gesagt, daB er heiratete : 

Ugr as en asy a anhi tam Devakim devavarninim 
und ein paar Zeilen spatter (V. 9) von Kamsa: 

it  tac chrutva hantu 	arebhe Kamso 'pi bhag inim tada I 
Und im Vayupurana, da 	bei der Aufstellung der Genealogie, wie 
oben erwahnt , 	dem Harivarttga_ folgt , 	heiBt es trotzdem nachher 
(II, 	34, 201 f.): 

Ugr as en a tm ad' ay am ca kanyam Anakaclundubheh I 
nivedayamasa tada kanyeti aubhalaksana. I 
s v as ay am tanayalre Kamso jatam naivavadharayat II 

Auch in zwei angeblich dem Bhavigyottara- und dem Vivmpurana 
entnommenen Texten, die die Konajanma§tami behandeln, erscheint 
nach Webers Angaben die Devaki als Schwester des Kamsa.") 

1) A. a. 0. S. 36. 	Vielleicht sind, wie ebenfalls schon Hardy vermutet 
hat, Kalasena und Kigaynna in einem urspriingliehen Kalayona zu vereinigen. 

2) -Cher 	die Krishuajanmashtami, 	Phil. u. histor. Abh. d. Ak. d. Wiss. 
2U Berlin aus dem Jahre 1867, S. 250 Note; 257 Note. 
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Hardy 1) meint nun, 	dal3 dieselbe Ansehauung :web ha Hari- 
vancia an einer Stelle zu Tage treto, namlieh in der Verkiindignng 
des Niirada (II, 1, 16 = :3195), wo von Devaki als der „jiingeren 
Schwester" des Kanisa gesproehen wird : 

tatraisa Dem/a y a te Alethurayaqz la ghusra sa 2) 
Jo 'sya garbho 'slantale Kalizsa sa to mitgur bharisyatill 

Ich 	mochte 	dem 	gegentiber aber doch darauf hinweisen , dali der 
Ausdruck layltusvasr nicht beweiskrfiftig ist. 	Naeli einem Sprach- 
gebrauche , 	der sich in einzelnen Teilen Indiens, wie nun Beispiel 
in den kanaresischen Distrikten, his auf den heutigen Tag erhalten 
hat, 	konnen 	die Wfirter frir Bruder und Schwester aueh zur Be- 
zeichnung der Kinder des Oheims und der Tante und sonar der 
Kinder des Oheims und 	der Tante des Vaters verwendet werden. 
Diese Erscheinung ist in Inschriften festgestellt, and linter den von 
Fleets) 	und Kielhorn 4) 	verzeichneten Fallen 	sind 	zwei , 	die 	dem 
unsrigen genau parallel sind. 	In einer Inschrift zu Al it aus dem 
Jahre 	1010/11 	heiflt 	die 	Tochter 	des 	Irivabedanga -.Hatt'irAraya 
die jiingere Schwester des Westlichen 	Cdlukya VilcrazmIditya V., 
der in Wahrheit ihr Vetter vilterlicherseits war. 	Und in den La 
Britischen Museum befindlichen Kupferplatten des Sadagivaraya von 
Vijayanagara aus dem Jahre 1556 wird die Tochter des Kmarilya 
als 	die Schwester (bhayini) des Sadagva, 	des Sohnes ihres viiter- 
lichen Oheims Ranga, bezeichnet. 	Das Wort 	lagliusvaer kiaante 
also auch bier im uneigentlichen Sinne gebraucht sein, und es ware 
sehr wohl denkbar, daa gerade eine derartige ungenaue Ausdrucks-
weise dazu gefithrt hate, in Devaki allmAlich die wirkliche Schwester 
des Kamsa zu sehen. 

Einen kurzen Blick milssen wir auch noch auf die Namen der 
Briider im Ghatajiitaka werfen. 	Abgesehen nattirlich von den beiden 
richtigen , ViLsudeva und Baladeva, und dem durch die C45.tha ge-
botenen Ghata, machen sie durchaus den Eindruck, als ob sie von 
dem urn so viel Namen 	verlegenen Verfasser teils frei erfunden, 
teils aus der ilbrigen Heldensage entlehnt seien. 	Eine Anzahl liel5 
sich bequem bilden , indem man nach dem Muster von Baladeva 
und rasudeva das Wort deva mit den Namen der Hauptgottheiten 
zusammensetzte; so entstanden Candadeva, Suriyadeva , 	Aggideva, 
Varunadeva. 	Irgendwelche Traditionen sind 	bier 	sicherlich 	nicht 
benutzt. 	Pajjuna geht, wie Hardy richtig gesehen hat,5) auf Pra- 

- -- 
1) A. a. 0. S. 32. 
2) Ne liest an der betreffenden Stelle pitnsvasa, 	eine Lesart, 	mit der 

ich nichts anzufangen weill, 	da Devaki, 	soviel 	ich weiI3, 	nirgends 	als 	die 
Schwester des tgrasena bezeichnet wird. 	Iialakantha erwahnt die Lesart und 
fiihrt eine ziemlich kiinstliche Erklitrung an : anye to pitrsvaseti piithalg pra-
kalpya parsargbandliini svasa vyavahitabhagin7ti vgiicalchyu?1. 

3) Gazetteer of the Bombay Presidency, Vol. I, Part II, p. 458. 
4) Ep. Ind., Vol. IV, p. 4. 
5) A. a. 0. S. 33, Note. 

   
  



Lfeders, Die Jatakas und die Epik. 	 699 

dyumna zuriick , den Namen eines Sohnes des Kma. 	Wenn er 
hier 	als Bruder 	des Kra 	erscheint, 	so entspricht das durchaus 
der in dem ubrigen Teile der Erzahlung herrschenden Verwirrung. 
Und wohl hauptsachlich durch den Anklang an Pajjuna veranlaBt, 
scheint auch der Name des Ajjuna hierher geraten zu sein; tiefere 
Absichten vermag ich bier nicht zu erkennen. 

Es bleibt der Name Ankara. 	trber Ankara werden wir aus- 
fiihrlich in den Gathas des Ankurapetavatthu (II, 9) unterrichtet.1) 
Der Zweck 	dieser 	„Totengeschichte" 	ist 	die Verherrlichung der 
Tugend des Jana, 	als deren Vertreter eben Ankara erscheint, ein 
Is7.atriya (G. 55), 	der 	in Dvaraka lebt (G. 24, 33, 35) and dort 
mit 	grollartiger 	Freigebigkeit 	die 	Opferbrahmanen 	und 	Bettler 
beschenkt: 

satthivahasahassani Ankurassa nivesane 
bhojanam &gate, niecam puhnapekkhassa jantuno 11 50 

Jana tisahassa soda amuttamaljikuKlala I , 
Aukuram upajivanti dane yaaassa vyavata jJ 51 
sat.thipurisasahassani amuttamayilcurzdala 
Ankurassa mahadane kat.thwn phalenti mayava it 52 
solasitthisahassani sabbalahkarabhasita I 
Aalcurassa mahadane vidha piydenti nariyo II 53 
solasitthisahassani sabbalankarabhasita I 
Arikurassa mahadane dabbigaha ur

ag
at.thita 11 54 

bahum bahanam padasi ciram padasi kh a ttiy o 
sakkaccaii, ca sahattha ca cittim katva punappunary II 55 
bahuma se ca pakkhe ca utusamvaccharani ca I 
mahadanayi pavattesi Ankuro digham antaram II 56 

In 	den 	brahmanischen Sagen gilt als Muster der Freigebigkeit in 
Dvaraka Akrfira, der Verwandte und Freund des Ersua. 	Er heist 
wegen dieser Tugend danapati, der „Gabenherr“ ; mit diesem Namen 
wird er von Krsua und Karpsa angeredet (Visuup. IV, 13, 60; V, 15, 
13; 20; 18, 7); so wird er wiederholt in der Erzahlung ohne weiteren 
Zusatz bezeichnet, z. B. Har. 2123 ,---- Vayupuraua II, 34, 90: 

punar Dvaravathn prapte tasmin danap a ta u tatall 
pravavarsa Sahasraksall kakse jalanidhes tatah li 

Har. 4208: 
gacchatv ayauz d a n ap at ih ksipram anayitury vrajat 
Nandagopam ca gopayd ca karadan mama dasanat II 

1) Es braucht wohl kaum bemerkt zu werden, da13 such in Schriften 
wie dem Petavatthu die GEtthAs allein kanonisch sind und daher bei kritischen 
Untersuchungen von der Prosaerziihlung gesondert werden miissen. 	Ubrigens 
stimme ich durchaus mit Hardy iiberein, wenn er meint (a. a. 0. S. 37), da 
Dhammapala die Einleitung zum Ankurapetavatthu aus der Prosaerziihlung des 
Ghatajataka abgeschrieben habe. 
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Har. 4232: 
tasminn era muhurte to Mathura gab sa niryayau I 
pritiman _Pane i arekaksam drastam cia napatih srayanz 11 

Har. 4269 : 
sa hi dan ap at ir dheznyo yv drakvilati vane gatam I 
pundarikapalascaksam Is: csnam aklivalcar izzaza ll 

Har. 4361: 	' 
garpsadbhih syandanenascu prapto dan ap at ir rreljam 
pravis'ann era papraceha sanznidhyam liestarasya sah II 1) 

Har. 1916 	wird 	er durch das Beiwort 	LharAiaks-ipa 	charakte- 
risiert, 	und 	seine 	Opfer 	waren 	sprichwortlich 	wegen 	der 	ver- 
schwenderischen 	%Vohlthtigkeit, die er dabei entfaltete; 	siehe Har. 
2116f. = Vayup. II, 34, 82 f. : 

atha ratnani canyani dhanani vividhani ea I 
sastinz varsani dharmatma yaiWe,s1, era nyczyojayat II 
Akriirayaji)a iti to khyatas tasya mahatmanah I 
bahvannadalcsinah sarve sarvakamapradayinah II 
Zu diesen sachlichen tbereinstimmungen 2) kommt die Gleich-

heit des Namens. Da das Negativpriifix a in einem Tatpurusa den 
Akzent zu erhalten pfiegt, so diirfen wir die Betonung Akrara als 
die 	wahrscheinlichste ansetzen. 	Die 	Kiirzung 	des 	it in Ankura 
ware dann zu beurteilen wie die Vokalkiirzungen in den von Pischel, 
Gramm. der Prakritspr. § 80, zusammengestellten Fallen. 	Inbetreff 
der Nasalierung des anlautenden a verweise ich auf Kuhn, Beitriige 
zur Pali-Grammatik, S. 34 ; E. Muller, Grammar of the Pali Language, 
S. 22; Pischel, a. a. 0., § 74; aus den dort aus dem Pali und dem 
Prakrit 	angefuhrten 	Beispielen 	erhellt , 	da13 	die 	Nasalierung 	des 
Vokals besonders haufig ist, wenn die ursprunglich folgende Kon- 
sonantengruppe ein r enthalt , 	was auch fiir unsern Fall zutrifft. 
Die Identita von Akrura und Ankura ist also kaum au bezweifeln ; 
wir haben bier wieder die schon mehrfach beobachtete Erscheinung, 
daI3 eine Gestalt der alten Sage in der Prosa an der falschen Stelle 
auftritt. 	Fraglich bleibt in 	diesem Falle nur, 	wie 	der Verfasser 

1) Es ist zu beachten, deli Ankara in der Prosaerziihlung des Petavatthu 
ebenfalls das Beiwort da-napati eriiiiit; siehe S. 125. 

2) Vielleicht kame bier noeh ein weiterer Punkt in Betracht. 	Nach der 
Prosaerzahlung des Petavatthu (S. 123) versiegen Ankuras Schiitze niemals, da 
er sich des Beistandes eines iibermensehlichen Wesens, 	eines Yakaa , 	erfreut. 
In Ahnlicher Weise verdankt auch Akr5ra seinen unerschopf lichen Reichtum 
einer iibernatiirlichen Macht; er ist durch Satadhanvan in den Besitz des Sya-
mantakasteines gekommen, der seinem Eigentihner elle irdischen Gator verleiht. 
Die Ubereinstimmung ist indessen Kier vielleicht 	nur zufiillig, 	zumal 	da die 
Glithrts des Petavatthu keine Andeutung jenes Verhiiltnisses zu 	dem Yakaa 
enthalten. 
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zu dem Namen gelangte; ob hier eine Entlehnung aus den Gathas 
des Ankurapetavatthu oder eine direkte Reminiszenz aus der Kystia-
sage vorliegt, wage ich nicht zu entscheiden. 

Die Darstellung der Verwandtschaftsverhaltnisse der Personen 
der Sage ist entschieden die schwachste Partie der ganzen Prosa-Er- 
zahlung des Ghatajataka. 	GewiB kein bloBer Zufall, denn solche 
Abschnitte stellen begreiflicherweise die groBten Anforderungen an 
die Gedachtniskraft der Erzahler mid sind bei langerer miindlicher 
Uberlieferung am ehesten dem Zerfalle ausgesetzt. Von der iibrigen 
Erzahlung stimmen verhaltnismaiiig am besten mit der alten Sage 
die beiden Abschnitte von der Totung des Kamsa und von dem 
Untergange der Yadavas iiberein. 	Hier treten zum Teil auch un- 
bedeutende Ziige der epischen Darstellung im Jataka wieder hervor. 
Nach dem HarivaryAa (Adhy. 84) verschaffen sich KrRa und Sam-
karp.r.la  , als sie in die Stadt gekonamen sind, teils durch Gewalt, 
teils auf giitlichern Wege , farbige Gewander, Kranze und Salben. 
Ebenso heifit es im Jataka, 	daB die Bruder in bunte Gewander 
gekleidet, mit gesalbten Korpern und mit Kranzen-  auf dem Haupte 
in die Arena traten, da sie vorher die Farbergasse mid die Salben- 
und Kranzladen gepliindert hatten. 	Die beiden Ringer des Kamsa 
heiBen im Har. (Adhy. 85) Camira und Mustika; das Jataka gibt die 
Namen richtig durch Canura mid Mutthika wieder. Aus der zweiten 
Episode hebe ich hier nur die Verspottung durch den verkleideten 
Prinzen hervor, die wunderbare Geburt des Knuppels, der nachher 
zu Pulver zerrieben und ins Wasser geworfen wird, den Kampf 
mit 	den 	Schilfrohren , die sich in Keulen verwandeln , die Ver- 
wundung 	des 	Krsigt 	am FuBe , 	den 	Namen 	des 	ungliicklichen 
Schiltzen , 	Jaras , 	alles Punkte , in 	denen Jataka and Epos sich 
decken. 	Ich glaube , 	daB auch dies nicht auf bloBem Zufalle be- 
ruht , 	denn 	die genannten beiden Episoden sind gerade diejenigen 
Teile der Kri:iasage , 	die 	am kraftigsten 	im Geiste des indischen 
Volkes lebten. 	DaB die Geschichte von dem Vernichtungskampfe 
der Yadavas allgemein bekannt war, milt schon die Art und Weise, 
wie in den Gatbas 512, 25 und 530, 29 	darauf angespielt wird, 
erkennen. Und fur die Geschichte von der Totung des Kamsa tritt 
das Zeugnis des Mahabhasya ein ; nach Patailjalil) pflegte 	sie 	so- 
wohl auf der Biihne und im Bilde darf!estellt als auch von den 
Granthikas vorgetragen zu werden ; sie war also sicherlich in den 
weitesten Kreisen bekannt. 

Mir scheint gerade diese UngleichmaBigkeit in der Behandlung 
der verschiedenen Teile der Sage, groBere Genauigkeit in den be-
kannteren und vollkommene Verwirrung in den unbekannteren Ab-
schnitten, daftir in sprechen, daB der Erzahler milndlicher Tradition 
folgte, und daB ihm keine geschriebene Quelle wie etwa das Mau- 

i) Zu Plin. 3, 1, 26, Viirtt. 15; 	vgl. 	auch 	die Bemerkung zu 3, 2, 111, 
Vara. 2. 
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salaparvan oder der HarivaipAa vorlag. 	Was Hardy a. a. 0., S. 1`,, 
far die Benutzung 	des Ilarivalpa 	geltend 	inarht , 	laq‘eist !Ilene.. 
Erachtens nichts. Hardy betont nur die i: hereinstimmungen zwischen 
der Jatakaprosa und deal Ilarivalw:a, die ski' moth bei meiner Aut.- 
fassung 	leicht 	und 	natarlieh 	erlairen. 	Unberlicksichtigt und un- 
erklart lallt er dagegen die gewaltigen Untersehiede , 	die zwischen 
den beiden Erzahlungen bestehen. 	Wer anninunt , 	dall der ['resit- 
verfasser den Harivaipa als direkte Quelle benutzt,e, der mull :inch 
annehmen, daB er bewu II t von seiner Vorlage abwich , und dann 
auch erklaren , 	warum 	er dies tat.') 	Ebensowenig ersebeinen inir 
die Grande stiehhaltig, die Hardy, S. 45 f, far die Benutzung des 
Mausalaparvans anfahrt. 	Er heruft sic!) 	bier auf wi;rtliche Uber- 
einstimmungen , 	allein 	die von 	ihrn 	beigebraehten Palle stammen 
nicht aus der Prosa, sondern aus den ganz anders zu beurteilenden 
Gallas. 	Die 	einzige Ausnahme 	bildet 	das 	Wort 	era/ca, das in 
Mbh. XVI, 206 	und 	ebenso 	in Jat. IV, 88 , 4 ; 9 	 fur das Schiff- 
rohr gebraucht wird , 	das sich bei dem Kampfe 	der Yadavas in 
Keulen verwandelt. 	Ich vermag aus dieser Tatsache nichts weiter 
zu folgern, 	als 	dal3 	schon in 	der alten Sage an der betreffenden 
Stelle diese bestimmte Schilfart genannt war. 	Dal3 sich das Wort 
in der Paliliteratur bis jetzt nur noch 	an 	einer einzigen andern 
Stelle nachweisen laBt , riihrt doch wohl einfach daher,  , (lag fiber-
haupt von Schilf nicht gerade haufig die Rede zu sein pflegt.2) 

Ich kann also Hardys Behauptung, daB der Prosaerzahler den 
Harivarega und das Mausalaparvan benutzt habe, nicht als hewiesen 
ansehen. 	Ich mull aber gesteben , daB meiner Ansicht nach dieser 
Punkt an und far sich 	ziemlich nebensachlich ist und erst dann 
Bedeutung gewinnen wiirde , wenn nachgewiesen ware, daB der 
Jatakaprosa ein ebenso hohes Alter zukame wie den Gathas. 	Ich 
glaube gezeigt zu haben, daB das nicht der Fall ist, daB viehnehr 
zwischen 	den Gathas 	und 	der Prosa eine 	lang,ere Zeit 	verflossen 
sein mull, wahrend 	welcher das Verstandnis der in 	den Versen 
enthaltenen 	Andeutungen 	von 	Personen 	und 	Verhaltnissen 	zum 
uroBen Teile verloren airier t, 	ZD .  

Wir massen endlich noch der Frage nach dem Ursprung der 
Erzahlung, die den 	eigentlichen Inhalt 	des 	Ghata- 
j -at aka bildet, 	etwas 	naher treten. 	Die Geschichte 	RUA sich 
kurz wiedergeben wie folgt : 

Kal)ha hat einen geliebten Sohn dureh den Tod verloren und 
versinkt darBber in so tiefe Trauer,  , 	daB 	er 	alle 	seine Pflichten 

1) Damit will ich aber naturlich nicht behaupten, 	dal3 der Harivarm:a 
zur Zeit der Entstehung der Prosa noch nicht existierte. 	Ich sehe auch vor- 
ltiufig gar keinen Grand ein, warum Hardy es fiir unwahrscheinlich halt, 	dal3 
das Werk schon damals seine heutige Gestalt besa13. 

2) Ubrigens nimmt Hardy a. a. 0. S. 46 f. 	selbst an, 	dal3 	der Prosa- 
verfasser andere und sogar alter° Quellen benutzt habe als das Mausalaparvan. 

   
  



Liiders, Die Jatakas und die Epik. 	 703 

vernachlassigt. 	Da beschlieat sein Bruder Ghata ihn von seinem 
Kummer zu heilen. 	Er nimmt die Gebarden eines Wahnsinnigen 
an und durchirrt die Stadt, indem er bestandig ruft: 	„Der 'lase! 
Der Hase !“ 	Durch Rohineyya von dem Gebahren des Bruders be- 
nachrichtigt, bemiiht sich Kanha, ihn zu beruhigen. 	Er verspricht 
ihm, 	er wolle ihm einen Hasen verschaffen, von welcher Art er 
nur wiinschen moge , allein Ghata verlangt den Hasen im Monde. 
Da erklart Kanha ihm nicht helfen zu liOnnen: Unniogliches diirfe 
man nicht begehren. 	Ghata aber zeigt ihm , daB er diese Lehre 
selber nicht befolge , wenn er unaufhorlich urn den Sohn klage, 
den auch keine Macht der Erde zuruckbringen werde. 	Kanha sieht 
das Torichte seiner Trauer ein und preist den Ghata, der ihm die 
Augen geoffnet hat. 

Diese Geschichte hat in der Jatakasammlung eine Reihe von 
Parallelen. 	Die groBte Ahnlichkeit zeigt das Mattakundali- 
jata k a (449). 	Auch bier ist es ein Vater , eine Brahmane , der 
sich unablassig urn 	den toten 	Sohn gramt. 	Der Sohn , 	der als 
devaputta wiedergeboren ist , unternimmt 	es , ihn zur Vernunft 
zuriickzurufen. 	Laut klagend erscheint er dem Vater, 	und als 
dieser ihn nach dem Grunde seines Kummers fragt , erklart er, er 
weine , weil ihm zwei Rader far seinen Wagen fehlten , nicht ge-
wohnliche Rader, wie man sie bier auf Erden bekommen lo5nne, 
sondern Sonne 	und Mond. 	Der Vater nennt das natiirlich 	ein 
torichtes Verlangen, 	allein er muB 	zugeben , daf3 er selbst noch 
toricbter handle, wenn er dem Toten nachweine, da Sonne und Mond 
wenigstens sichtbar am Himmel stiinden, von dem Toten aber auch 
nicht die geringste Spur zu entdecken sei. 	Er gibt sein Trauern 
auf und preist den devaputta, der ihn zur Einsicht gebracht hat, 
mit denselben Gathas, mit denen auch das Ghatajataka schloB. 

Noch drastischer tritt der Hauptgedanke dieser Erzahlung im 
Suj a. t aj at a k a 	(352) 	zutage. 	Sujatas Vater hat seinen Vater 
verloren und gibt sich ganz dem Schmerze daraber hin. Unaufhorlich, 
ohne sick um die Geschafte des taglichen Lebens zu kilmmern, klagt 
er an dem stapa, den er fiber den Gebeinen des Toten in seinem 
Garten hat errichten lassen. Um ihn zu heilen, stellt sich Sujata ver- 
riickt. 	Einem toten Ochsen, der am Wege liegt, setzt er Gras und 
Nasser vor, 	und als der Vater ihn deswegen einen Toren schilt, 
setzt er ihm 	auseinander,  , 	dad es immerhin noch verniinftiger sei, 
zu erwarten , 	der Ochse , dessen Korper wenigstens sichtbar vor 
ihnen liege, 	werde zum Leben auferstehen als der Grolivater,  , der 
'angst zu Staub 	und Asche geworden sei. 	Die Geschichte endet 
wie die beiden andern. 	Die Gathas, in denen der Vater Sujatas 
Weisheit riilinat, sind bis auf geringe Abweichungen, wie sie die ver- 
anderte Erzahlung bedingt, mit denen 	des Ghatajataka identisch. 

Einfacher sind zwei andere hierhergehorige Jatakas, das S oma- 
da tt aj a t ak a (410) 	und das Migapotakajataka (372). 	Im 
Somadattajataka wird von einem Asketen berichtet, der einen jungen 

Bd. LVIII. 	 46 

   
  



704 	 Lildere, Die Jatulate und die Epik. 

Elephanten aufzieht , den er zartlich liebt. 	Eines Tages stirbt das 
Tier, und der Asket weint mid klagt um seinen Liebling. 	Da er- 
scheint, 	urn ihn aufzurtitteln, 	Sakka der Gotterlionig und beweist 
ibm in einigen Gathas die Zweeklosigkeit 	der Trailer. 	Auch bier 
linden sich am Schlusse wieder drei der 	aus 	deco I lliatajataka be- 
kannten Gallas zurn Preise des weisen Trusters. 	Diu 3ligapotakii- 
jataka unterscheidet 	sich 	von 	dein Somadattajatiika 	nur dadurch, 
deli 	an 	Stelle 	des Elephanten 	eine 	Gazelle 	auftritt. 	Das Jataka 
scheint geradezu dadurch 	entstanden 	zu 	sein, 	Ball man des rniges 
in G. 4 des Somadattajataka nicht als „Tier des Waldesh, sondern 
ire engeren Sinne 	als 	„Gazelle' auffallte 	und 	dann 	nattirlieh 	die 
beiden ersten Gathits des Somadattajataka, die den Elephanten er- 
withnen und daher nicht passen, 	fortlieli. 	Jedenfalls ist, 	wie ich 
an zwei andern Jatakas zu zeigen hoffe , 	tatslichlich 	zuweilen eine 
Erzahlung in dieser Weise in zwei Jatakas zerlegt worden. 

Handelten die bisher genannten Jatakas alle von einem Trauern-
den, der erst durch die Vorstellungen eines Kltigeren von dem Unsin-
nigen seines Benehmens iiberzeugt werden mull, so haben wir anderer-
seits auch eine Reihe von Jatakas, in denen uns des Verhalten des 
wahrhaft Weisen bei dem Tode lieber Angehoriger vorgefuhrt wird. 

Im Ma ta r o d an a ja t a k a (317) ist der Held der Sohn eines 
setthi. 	Seine Eltern sind tot; er hat nur noch einen Bruder, der 
das 	Geschaft fahrt. 	Da stirbt auch dieser. 	Alle 	urn 	ihn 	her 
weinen und klagen, nur der Held bleibt vtillig ruhig. 	Hart wird 
er von den Verwandten und Freunden wegen seiner Herzlosigkeit 
getadelt, aber er beweist ihnen, 	daB 	alles Trauern urasonst sei; 
unabanderlich sei der Tod alien Lebenden bestinamt; wer das er-
kannt habe, der sei fiber den Schmerz erhaben. 

Ganz ahnlich ist die Erzahlung ire A n anus o ciyaj at a k a 
(328). 	Hier linden wir einen Brahmanen, der zusammen mit seiner 
jungen Gattin, 	der edlen Sammillabhitsini, 	aus dem Hause in die 
Heimatlosigkeit hinauszieht. 	Lange ertragt die zarte Frau die Be- 
schwerden des Asketenlebens; endlich bricht ihr Ktirper zusammen. 
Vor dem Tore von Benares stirbt sie, wahrend der Mann in der 
Stadt Almosen sammelt. 	Als er von seinem Bettelgange 	zurtick- 
kehrt, 	findet er die 	treue 	Gefahrtin 	seines Lebens 	entseelt 	vor, 
aber keine Trace netzt seine Wangen. 	Als ob nichts geschehen 
ware, verzehrt er sein Maki, and als sich die urnstehenden Leute 
Aber seine Seelenruhe verwuiidern, rechtfertigt 	er 	sein Verhalten 
mit ahnlichen Grtinden wie der seAthi irn Matarodanajataka. 

Eine fast noch groBere Selbstbekierrschung tragt die Brahmanen- 
familie zur Scharr, von der des Ur agaja t ak a (354) handelt. 	Der 
Vater, ein ernster Mann, hat die SeMen stets zur Betrachtung der 
Vergangliehkeit alles Irdischen angehalten, und eines Tages haben 
sie Gelegenheit, ihren dadurch erlarigten Gleichmut zu beweisen. 
Wahrend der Sohn mit dem Vater auf dem Felde arbeitet , wird 
er von einer Schlange gebissen und stirbt 	auf der Stelle. 	Der 
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Tater verliert auch nicht fiir einen Augenblick die Fassung. Durch 
einen Nachbarn 	laf3t er seiner Frau bestellen , die ganze Familie, 
mit reinen Gewandern angetan und mit Wohlgeriichen und Blumen 
in den Hamden, solle ihm Essen fur eine Person aufs Feld hinaus- 
bringen. 	Aus . der Botschaft merkt die Brahmanin , daa ihr Sohn 
tot 	ist, 	aber weder sie noch 	die andern Familienmitglieder ver- 
gieBen eine Trane. Sie bringen das Essen hinaus, und der Brahmane 
verzehrt 	ruhig 	seine 	Mahlzeit 	neben 	der Leiche 	seines 	Sohnes. 
Dann sammeln alle Holz zu einem Scheiterhaufen und verbrennen 
den Toten. 	Da fiihlt Sakka, 	dafi sein Thron hei8 wird. 	Er er- 
kennt das heroische Verhalten der Brahmanenfamilie als die Ur- 
Bache und beschliefit , 	sie zu. belohnen. 	Eilig 	begiebt er sich auf 
das Feld hinab und fragt der Reihe nach den Vater,  , die Mutter, 
die Schwester, die Gattin und die Sklavin des Toten, aus welchem 
Grunde sie nicht trauerten. 	Jeder beweist ihm in zwei Gathas 
die vollige Nutzlosigkeit der Trauer, worauf Sakka erfreut sie mit 
den sieben Edelsteinen beschenkt. 

Zu dieser Gruppe gehort auch das bekannte Dasar at ha- 
jataka (461), 	dessen Kern 	die Rede bildet , mit der Rama die 
aber den Tod des Dasaratha trauernden Verwandten aufzurichten 
sueht. 	Wegen seiner Gathas, die die Vergeblichkeit des Kummers 
behandeln , 	mag 	endlich hier auch das Ghat aj at aka (355) ge- 
nannt werden , wenn auch 	die eigentliche Erzahlung in den Kreis 
der Geschichten von der Standhaftigkeit im Unglack gehort. 

Sind die 	bier aufgefiihrten Geschichten urspriinglich buddhi- 
stisch ? 	Fur die Beantwortung 	der Frage 	ist 	es zunachst von 
Wichtigkeit, dali die Gathas, die dafur natiirlich allein in Betracht 
kommen, weder den Namen des Buddha noch irgend einen speziell 
buddhistischen Terminus enthalten, und doch hatte es bei dem ge- 
gebenen 	Stoffe 	ein 	buddhistischer Dichter kaum 	unterlassen , 	in 
seinen Versen zum Beispiel einige Reflexionen fiber die Unbestandig- 
keit der sa?nkharas anzubringen. 	Wie nahe der Gedanke gerade 
an diese Lehre dem Buddhisten liegen mate , zeigt das. Beispiel 
des Prosaverfassers, der in seinen Erzahlungen immer wieder darauf 
hinweist. 	Man vergleiche nur die folgenden Stellen : sabbe sarg- 
khara anicca hutva na honti, ten' eva sabhavena savthatu 	sa- 
mattho ekasaqikharo pi n' atthi, tumhesu andltabalesu an'avu-
taya auhalokadhamme ajanitva rodante,su aharg kimatthanz ro-
dissami (Matarodanaj. III, 57, 12 ff.); bhiljanadhammain bhiffati, 
sabbe savzhhara anicca evarpgatika yevei 'ti* vatva (Ananusociyaj. 
III, 95, 2 ff.); sabbe sai.nkhara anicca ti me '1.' atain (Sujataj. HI, 157, 
3 f.); marcmasatirp bhavetha tumhalcmg maraabhavazn sallakkhetha, 
intesal.n hi sattana7.n maranalit dhuvaip fivitayi acldhuvain, sabbe 
sainkhara anicca va khayadhamrnino va, rattiln diva ca appamatta 
kotha (Uragaj. III, 162, 23 ff.); bhfjjanadhammarg papa bhigati, 
marapadhammatn matatn, sabbe saipkhara anicca maralzanippha-
ttika ti aniccabhavam eva sallakkhetva kasi (ebd. III, 163, 8 I). 

46* 
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Wenn 	also Hardy 	trotzdein 	in 	seinein 	Aufsatze 	(S. 21;) 	be- 
merkt, daf3 Ghata „die (buddhistiselie) Weisheit tiber den Tod" ver-
kiinde , so kann er nur den Grundgedanken ha Auge haben, der 
fin Ghatajataka ebenso wie in den iihrigen vorher genanaten Jatakas 
zutage tritt, narnlich den, daB die Trauer um den Tod lieber An- 
gehoriger nutzlos and daher des Weisen unwiirdig ist. 	Allein ich 
kann nicht zugeben, 	daI3 	dies 	eine 	speziell buddhistisehe Ansieht 
sei; 	sie gehort 	durchaus auch dem brahmanischen Ideenkreise an. 
Wie Rama im Dasarathajataka seine Ermahnung an seine .trauernde 
Umgebung mit den Worten schlief3t (G. 11): 

tasma hi dhirassa bahussutassa 
• sampassato lolcam imam paran ea 

aliiiaya dhammam hadayam manaii cu 
soka mahantapi na tapayanti it 

so sagt im Mahabharata Narada am Schlusse seiner Erzithlung von 
der Erschaffung der Mrtyu (VII, 2123): 

atmanam vai pranino ghnanti same 
nainam arirtyur danclapanir hinasti I 

tasman mrtan nanudocanti dhir ah . 
satyam jilatva nileayam Brahmasrtvtam it 

Ails der groBen Trostrede des Vidura im Striparvan (XI, Adhy. 
2-7), in der fast jeder Vers die Zwecklosigkeit der Trauer betont, 
hebe ich hies nur Strophe 67 hervor: 

gokasthanasahasrani bhayasthanaiatani cal 
divase divase maciham avidand na p an clitam P) 

Es ware ein Leichtes, noch weitere Zitate 	aus der Spruch- 
literatur 	des Sanskrit 	beizubringen. 	Wer 	sich 	iiberzeugen 	will, 
da6 der Inder zu alien Zeiten dieser Anschauung fiber das Torichte 
der Trauer urn Tote gehuldigt hat, der braucht nur die zahlreichen, 
von Blau unter der Rubrik „Trauer urn Verstorbene ist eitel, grund- 
los" 	zusammengestellten 	Spriiche 	der Bohtlingkschen 	Sammlung 
derchzugehen.2). 	,ra, frach brahmanischer Auffirssung ist die Trailer 
urn Verstorbene nicht nur thricht, sondern geradezu eine Siinde. 
Als Yudhisthira 	iiber 	den Tod seines Neffen Abhimanyu klagt, 
inaebt Vyrisa ihni Vontellungerr, die in den Worten gipfeln (Mbh. 
VII, 24694.): 

locate hi maharaja agham eva vivardhate 1 
tasmae cholca m parityajya ireyase prayatecl b u dhalt Il 
prahar,sam abhimanam ca sukhapraptim ca eintayet I 
etad bilddhva budhah scoltam na aolcalt .scok,a ucyate II 

1) Die -Strophe findet eieb auch Mbh. XII, 12 483 	and in 	loicht ver- 
anderter Fassium ebd. XII, 751. 	YgI. such Bhagavadgitii II, 11. 13. 

2) Index zu Otter 1364iingici Indischen Spriiellen, S. 66. 
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Die Trauer bringt auch dem Toten nur Schaden. 	Er mud 
die Tranen schlucken , die die Angehorigen vergieden , wie es bei 
Yajriavalkya heidt (III, 11)1): 

dlesmaeru bandhavair muktarn Preto bhunkte yato 'meal? 
ato na roditavyarn hi kriyall karyah svagaktitah II 

Die Tranen der Verwandten und Freunde brennen den Toten und 
bringen den in den Himmel Eingegangenen zu Fall; vgl. Raghu-
varn6a VIII, 85: 

svgjanadru kilatisamtatarn dahati pretam iti pracakvate II 
und Ramay. B II, 81, 22'-): 

aocanto nanu sasneha bandhavah suhrdas tatha I 
patayanti gatam, svargam airupatena Raghava if 

lind in Hariharas Paddhati wird mit Berufung auf die Sruti ge-
lehrt, dad man nach Vollzug der offiziellen Trauerzeremonie nicht 
mehr fiber den Toten trauern dude; „wenn es. doch geschieht , so 
leiden 	seine 	Kinder 	Hunger" 	(atah param, mrtasya kheclo na 
kriyate I .yadi kre:yate taCla tasya prajah ksudharta bhavantitz 
scruti10 3). 

Der Inhalt der Gathas zwingt also durchaus nicht zu der An- 
nahme , dad jene Geschichten buddhistischen tirsprungs seien. 	Im 
Ge(renteil , 	gewisse Tatsachen machen 	es wahrscheinlich , 	dad sie 
schon in 	Volkskreisen 	bestanden , 	ehe 	die Buddhisten 	sie 	ihrer 
Sammlung 	einverleibten. 	Eine Reihe 	von 	Ritualtexten 	erwahnt 
niimlich ausdriicklich 	den Vortrag von Trostgeschichten 	als omen 
Teil des Trauerzeremoniells. 	So schreibt z. B. Yijriavalkya (III, 7) 
vor,  , dad 	man 	die Hinterbliebenen , 	wenn sie, nach Vollzug der 
Wasserzeremonie aus dem Wasser herausgestiegen, auf einem weichen 
Rasenplatze sitzen, durch alto Itihasas zerstreuen solle (apavadeyu,s 
tan itihasaih purr:elm:4N. 	Ebenso bestimmt Paraskara , dad die 

1) Im Paiicatantra 1, 835 (Bombay) mit den Varianten tasrain na rodi-
tavyarn und prayatnatalt. 

2) Nit den Lesarten locameiniis to und patayanti ma tarn svargeid 
auch im Iiitopad6a (Schlegel) IV, 74. 

3) Caland, Die Altindischen Todten- und Bestattungsgebriiuche, S. 74. 76. 
Ich beziehe tasya auf den Toten, nicht, 	wie Caland, auf den Trauernden. — 
Dem oft gepriesenen Indifferentismus gegeniiber kommt der rein menschliche 
Standpunkt in 	der Spruchdichtung nur selten ski Worte. 	Nur in dem alten 
Itihrisa von der Unterredung zwischen dem Geier und dem Schakal (5Ibh. XII, 
5676ff.) finde ich auch ein pear Slokas, in 	denen die Trauer beim Tode von 
Verwandten 	als berechtigt anerkannt und 	die Gleichgiiltigkeit sogar getadelt 
wird. 	Aber 	diese Verse warden nicht als die Meinnng des Verfassers vor- 
getragen , sondern sind einem Schakal in den ]Hand gelegt, der sich bemiiht, 
die Verwandten eines Toten womoglich bis zum Anbruch der Dunkelheit auf 
dem 	Friedhofe zuriickzuhalten , 	weil 	er die Leiche zu fressen wiinscht und, 
solange es 'rag ist, fhrchten mull, daB ein Geier ihm die Beute streitig machen 
werde. 	Der Geier andererseits, dem daran liegt, die Leute moglichst schnell 
zu entfernen, erschopft sich in Spriichen fiber die Nutzlosigkeit der Trauer. 
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Trauernden sich an einen schatf igen 11r1 setzen um) mit erhuulichen  
Geschichten 	triisten 	sollen.') 	In 	der Vi•:ipsizirti 	(XIX , 24) 	wird 
gelehrt, 	daft den Lenten, 	die 	den Verlust 	eines Verwandten 	he- 
klagen , 	Manner von ruhiger Geiniitsgirt 	mit 	triistenden Bede» zu- 
reden 	sollen. 	Nach 	dem 	Gautania - Pitnnedhastitra (1V, 2) sons!) 
sich 	die 	Hinterbliebenen 	durch 	Bute 	Iteden , 	atifinunternde 	lb- 
schichten 	und 	schline 	Puranas 	den 	Kummer 	vertreiben 	(.stileam 
utsdya 	kal y cittribhir 	vuyjhhih 	&diet' Ice tbh t. 	kat ha Mile puralp qe 
sulcrti (Ail)) , 	und 	ganz 	iihnlich 	heillt 	es 	in 	der 	selion erwalinten 
Paddhati des Harihara, dafi alte Leute die trauernden Verwandten 
durch weise Sprilche und durch das Erzahlen von Itihasas, Puranas 
und 	Upitkhyitnas 	trosten 	sullen 	(lairs!, 	sarve .jia del !rife 	sf ()cantos 
ti#hanti I tan =ye vrcklb all sarpseTran it y ralibod Irak a ill smnbo-
dhayanti I itilaisapuralinpa lohyanair bodlu w ant i I tatas I e sa 'Ann- 
dhina utthapayanti) 2). 	find dal' diese Vorschriften 	keine 	ideals 
Forderung blieben, sondern wirklich befolgt wurden, wird uns von 
Barra 	bezeugt. 	Er 	berichtet 	in 	seinem 	Harsacarita 	(193, 1:1 ff.), 
daB in der Umgebung des fiber den Tod seines Vaters betriibten 
Harp, „Paura,Kiikas, geschickt in der Vertreibung des Bummers" 
(lokapanayanan6oup,al,, paurra.zikall) gewesen seien. z 

Die Stelle zeigt, daB es im 7. Juhrhundert n. Chr. professionelle 
Erzahler 	gab, 	die 	es 	geradezu zu ihrer Spezialitat machten, 	bei 
Todesfallen den trauernden Verwandten passende Texte vorzutragen. 
Dasselbe war offenbar schon in vorbuddhistischer Zeit der Fall. 	Es 
ist dock kaum ein Zufall, daB sich eine so groBe Anzabl von Trost- 
geschichten in der Jatakasammlung vorfindet. 	Offenbar war ein 
starkes Bediirfnis nach solchen Geschichten vorhanden, und die be- 
rufsmaBigen Dichter und Erzahler wuBten es zu befriedigen. 	Sie 
verstanden es, ihre Geschichten durch kleine Ahanderungen den je- 
weiligen Umstanden anzupassen. 	Es ist im 	Grunde 	dieselbe Ge- 
schichte , 	die 	uns 	im Gliatajataka, im Mattakundalijittaka und im 
Sujatajataka entgegentritt, 	aber einmal 	ist sie fiir den Tod eines 
Sohnes, ein andermal ftir den Tod 	eines Vaters zurechtgemacht. 
Die gleichen Gedanken bilden den Inhalt der Gathas 	des Mata- 
rodanajataka wie des Ananusociyajataka, 	aber jenes paBt fur den 
Tod eines Bruders, dieses ffir den Tod einer Gattin. 

Das Gbatajfitaka und 	das Dasarathajataka 	zeigen 	uns 	noel' 
einen anderit Kunstgriff dieser Dichter: sie legen das, 	was sie zu 
sagen haben, den bekannten Personen der Heldensage in den Mund, 
unzweifelhaft mit 	der Absieht, 	ihren Woilen 	dadurch 	grolieren 
Nachdruek au verleihen. 	Ihren naiven Zuhbrern waren. jene Konige 
der Sage historisehe Personlichkeiten so gut wie Moka oder Candra- 
gupta, und ihre Taten und Erlebnisse wahre Geschichte. 	Der Trost 
von den Lippen eines Rama kounte daher unmoglich seine Wirkung 

1) Caland, a. a. 0. S. 77; Hillebrandt, Ritual-Litteratur S. 89. 
2) Caland, a. a. 0. S. 76. 
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verfehlen; 	die 	Griinde, 	die 	einen Krsna zur Vernunft gebracht 
batten, muliten auch den gew-613nliehen Trauernden iiherzeugen. Des- 
selben Mittels bedienen sich die Grathadiciater des 6fteren. 	So wird 
z. B. die Geschichte von Dhamakarin (Jat. 413) von Vidhiira-Vidura 
dem 	Yudhitthila-Yudhisthira erzahlt. 	Dersetbe Vidura 	inuB im 
Vidbarapanditajataka (545) das Lehrgedicht fiber das Hofleben vor-
tragen (G. 126-171). Wenn die spittere Epik die ganze alto Spruch• 
weisheit ihren Heiden und Weisen in den Mund legt, so setzt sie 
damit nur die Technik der alteren Gathadichtung fort. 

Von solchen aolcapananodanas, wie ich diese Gattung von Er. 
zahlungen im AnschluB an den Titel des zweiundfiinfzigsten Adhyaya 
des Dronaparvan nennen mochte,i) sind uns auch im Mahabharata 
einige erhalten. 	Die beiden bekanntesten sind die schon erwithnte 
Geschichte von der Erschaffung der Todesgottin (VII, 2023ff.) und 
dais sogenannte Sodagarajakrya (VII, 2138 ff.), die Vyasa dem Yudhi- 
sthira erzahlt, als er fiber den Tod des Abhimanyu trauert. 	Beides 
waren urspriinglich selbstandige Geschichten. 	Die erste wird aus- 
driieklich 	als 	ein itihasa puratana bezeiehnet (2023), 	das einst 
Mirada dem 	caber den Tod seines Sohnes Hari trauernden Konige 
Akampana vortrug. 	Mit dem Sodagarrtjakiya, das Vasudeva dem 
betrilbten Yudhisthira noch einmal XII, 9001 erzahlt, suchte nach 
der Rahmenerzahlung Narada den Konig Sriljaya zu trosten , als 
Rauber semen 	Sohn Suvarnagthivin 	getotet 	batten. 	Ein 	drittes 
ookripanodana tragt Vyasa dem Yudbigthira in XII, 834ff. von. Es 
ist wiederum ein itihasa puratana, das nach der Einleitung ur-
sprtinglich der Brahmane Adman vor dem Videherk6nige Janaka 
sang. Ein viertes grolleres Stuck dieser Art liegt uns in dem Vigo- 
kaparvan , den 	ersten acht Adhyayas des Striparvan, vor. 	Hier 
wird Dhrtarastra zuerst von Sahjaya, dann von Vidura und au- 
letzt von 	Vyasa mit vielen 	schonen 	Spriichen 	und Gleichnissen 
fiber den Tod seiner Verwandten getrostet.2) 	Auf andere kleinere 

1) Vgl. such Mbh. XII, 833: jyesthasya Panduputrasya Vyetsalt &learn 
apeinudat; XI, 	24: 	gokavz 	rejan vyapanuda; 	Jut. III, 157, 10; 215, 4; 
390, 25; IV:  62, 2; 87, 4: yo me sokaparetassa puttasokarn (bezw, pitusokcop) 
apitinudi. 	Ahnlich auch Jilt. III, 155, 10: sokam vinocletum na sakkoti. 

2) Das Viiokaparvan ist augenscheinlieh eine sekundiire Erweiterung des 
neunton AdhyRya des Striparvan, die bei der Redaktion vor diesem Adhyiiya 
eingeschoben wurde. Mir scheint das aufs deutlichste daraus hervorzugehn, data 
die Erziihlung in Adhyiiya 9 genau auf demselben Punkte beginnt wie im ersten 
Adhyfiya des Viiokaparvan, und daI3 	alles , was in Adhytiya 9 	enthalten ist, 
sich, grtiBtenteils sogar wortlich, auch im Vik.kaparvan findet: Saiijaya ermahnt 
zuerst den Dhrtaristra, die Toten zu bestatten (9, 249-252 = 1, 4-9); Dhrta-
rastra Milt, von Kummer tiberwaltigt, ohnmitchtig zu Boden (9, 253 = 1, 10), 
worauf Vidura ihm Trost zuspricht (9, 254-268 = 2, 46-65). Diese Wieder-
holungen bleiben meiner Ansicht nach bei der Annahme eines einzigen urspriing- 
lichen Diebters vollig unerkltirlich. 	Sicherlich kann es auch dem griidten Diehter 
passieren, dad er gelegentlich einmal dasselbe sagt, besonders in einem so,  um-
fangreieben Werke wie es das Makiibblirata ist, aber keinem verniinftigen Menseben 
let es doch zuzutrauen , dad 	er ohne jegliehen Grand eine Geschichte, die er 
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Trostreden 	(VII, 	2.142 ff. ; 	X VI , 	279 ff.) 	but 	sehon 	Hardy 	bin- 
gewiesen.1) 

Bei 	alley Verschiedenheit 	des 	Inhalts 	ist 	&eh 	der leitende 
Gedanke 	in 	diesen Mahabharata-Gesehichten 	derselbe 	wie 	in den 
Jatakas. 	Die Nutzlosigkeit der Trauer ist, wie sehon oben erwiihnt. 
auch hier das Thema, 	das 	in immer neuen Variationen behandelt 
wird. 	Und auch der praktische Zweek, dem die (;eschichten dienen, 
ist in beiden Fiillen der gleiche. 	Es wird in den Einleitungen der 
Mahabharata-Erzahlungen sogar ausdrucklieh betont, dull sie bestimmt 
sind, trauernde Hinterbliebene von 	ihrem 	Kummer zu befreien; 
siehe VII, 2025: 

tad ahanz sampravaksyami mrtyoh prabhctvani uttamam 
tatas tvam moksyase duhkhat sndatbanclhanasetmsrayat II 

und Mbh. XII, 907ff.: 
mahabhagyam pure rafi/lam kirtyamanam maga scrro 1 
yathavadhanam nrpate tato duhleham prahasyasi II 
etan mahanubhavams tvam erutvatila prthioipatin 1 
gamam anaya samtapam .s(riyu vistaraial Ca mei' 

Das alchyana von der Erschaffunc,  der Todesgottin wird daher auch 
als golcaghna (VII, 2026), putrl<olccipaha (2039) bezeichnet, und 
zum Schlusse heifit es (2128): 

punyam yctictsyarn svargyam ca dhanyam ayu6yam eva cal 
asyetihasasya sada gravanant areiVa/2arp. tatha 11 
Endlich zeigt sich auch in der Erzahlungstechnik, in den Aus-

driicken und Bildern, eine Reihe von tbereinstimmungen. Die Art 
der Rahmenerzahlung ist in den epischen Legenden die gleiche wie 
im Ghatajataka 	oder Dasarathajataka: 	Personen 	der Heldensage 
treten auf, um die Spriiche fiber den Tod zu verkiinden oder durch 
sie belehrt zu werden. 	Stereotyp 	ist in 	den Jatakas der SchluB. 
Nachdem der Trauernde die Rede des Weisen gel-16ft hat, gesteht 
er regelmaBig, daB er nun von seinem Kummer geheilt sei: 

so 'ham abbit!hasallo 'smi vitas oleo anavilo I 
na socami na rodami tava sutvana manava II 2) 

Ebenso im Mahabharata. 	Da spricht Akampana 	zum 	Schlusse 
(VII, 2126): 

eben erziibit hat, meniger als 200 81okas spater mit genau den gleichen Worten 
noch einmal erz5blen solite. 

1) Ich verweise auf die Inbaltsangaben in H. Jacobis MahabbArata. 	Der 
Inhalt des §odaiarajakiya ist gewissermaBen zusammengefaBt in einer Gatha, 
die sich in der Iiingeren Rezension des Gbathajtitaka fin Petavatthu (II, 6, 11) 
findet: 	mahadclhana makabhoga rotthavanto pi khattiya I 

pahfitadhanadhaiiidse to pi no ajarcirnorei n 
2) Ja. 352, 7; 449, 10; 454, 14, und mit der durch 	die abweicbende 

Erztillung bedingten Variation Vasava fiir manava, 872, 7 and 410, 9. 
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vyapetadokalz prito 'smi bhagavann rsisattama 
drutvetihasarn tvattas to krtartho 'smy abhivadaye II 

Und Srfijaya erklart (VII, 2454): 
etac c hru tv a mahabaho dhanyam. akhyanam uttamam 
rajarsinam puraiyinarn yajvanam daksinavatam II 
vismayena hate dace tamasivarkatv'asa 
vipapmasmy avyathopeto braid kirn karavany aham II 
Ganze Versviertel haben den gleichen Wortlaut im Sanskrit 

wie im Pali. 	Im Ghatajataka (454) redet Rohirleyya den trauern- 
Kauha an (G. 1): 

utthehi Kanha kis.n sesi ko attho supinena to 
Ebenso beginnt Vidura seine Trostreden an den Yudhi4hira mit 
mit den Worten (Mhb. XI, 47): 

uttist ha r af an kim des e dharayatmanam atmanit 
und (Mhb. XI, 255): 

utti,sth a rajan kim des e ma due° Bharatarsabha 1 
Wir haben hier eine jener formelhaften Wendungen vor uns, die schon 
zum Rfistzeug der alten Gathadichter gehorten und von der spiiteren 
Epik iibernommen wurden. In den Gathas findet sich derselbe Pada, 
nur leicht nach den Umstanden verandert, noch Jat. 311, 1: 

utthehi cora kim sesi ko attho supinena te 
und At. 455, 11: 

utthehi amma kim sesi eigato ty aham atraio I'). 
Im Ghatajataka (355) erkliirt Ghata dem Konige Vanka, warum 

er nicht betrilbt sei (G. 2): 
nabbhatitaharo soko nanagatasukhavaho I 
tasma Vailzka na socami n' atthi solve dutiyyata fl 

Der letzte Pada kehrt in der Frage des Safijaya an den trauernden 
Dhrtarastra wieder (Mhb. XI, 6): 

kim docasi maharaja nasti doke sahayata 

1) Vgl. aueh die iihnlieben Wendungen in Mhb. IV, 516: 
u t tits thotti,qha ki7p. lese Bhimasena yatha mrtah I 

Mhb. XI, 756: 
utti,s0zottifOta Gandhciri ma ca Joke manah lertheih. 

Mhb. I, 6563: 
uttisthottistha bhadrayz to na tvam arhasy arirgdanta 
moham nrpatittardfila gantuni dvi.Artah 1critau II 

Mhb. V, 4501: 
uttistha he 1copuru,sa ma krevaivanj pareijitah 

   
  



712 	 LiiderR, Die Jataka8 and die Epik. 

Offenbar war &m old diese wie die vorlier hesproehene Funnel such 
Vidmiki bekannt. 	Er hat beide vereinigt in einem Satze der Rede, 
mit der Kansalya,-  den Da);aratha aufzurieliten sueht, als er in Schmerz 
uber Rims Verbannung zusammenbriebt (Ii. II, 57, 30): 

uttistha sukrtam to 'stu Woke na syat sahayata')I 
Im Irragajiitaka (354) entgegnet die Mutter dein Sakka, der 

sich 	wundert, 	daB 	sic 	keine Triinen 	iiber 	den Tod ihres Sohnes 
vergiel3e (G. 3): 

anarhato tato aga ananuato ito gato I 
yathagato tatra gato tatth.a Ica paridevana 11 

Denselben Gedanken kleidet der Verfasser des ViAokaparvan in die 
Norte (Mbh. XI, 58): 

adareanad apaatah punad cadarsranam gatah I 
naite tava na tesam tvanz tatra Ica paridevana 11 

Der VersschluB tatra Ica paridevana findet sich in der Trostrede 
des Vidura noch dreimal; Mbh. XI, 51 = 256: 

abhavadini bhatani bhavamadhyani Bharata 1 
abhavanidhanany eva tatra Ica p aridevana 2) 11 

Mbh. XI, 55 .----. 261: 
elcasarthapprrayatanam sarvesam tatra gamin -dm I 
yasya kaah prayaty agre tatra Ica paridevana Il 

und Mbh. XI, 57 = 264: 
sarve svadhyayavanto hi 3) sarve ca caritavratah I 
sarve cabhimukhah ksinas tatra Ica paridevana II 

Er begegnet aber auch sonst lifter im Epos und in der Spruch-
diehtung, z. B. Mbh. II, 1706, 1708, 1710; XII, 907; Yajilay. III, 9; 
Hitop. IV, 74 4) u. s. w. 

Wiederholt kommt in 'den Jiitakas eine Giithii vor, in der der 
weise Truster einem Manne verglichen wird, der durch Besprengen 
mit Nasser einen Brand 	loscht (Jut. 352, 5; 	372, 5; 	410, 7; 
449, 8; 454, 12): 

adittam vata mam santanz ghatasittwn va pavakam I 
varina viva °sinew?' sabbam nib b ap ay e &cram II 

1) in der Bengali-Rezension (57, 28) ist der Vers 	ganz veriindert. 	Die 
Ausgabe der Nirpayasitgara Press druckt fiilschlieb : 	tokena 	sydt sahilyatil. 
Ein weiteres Beispiel der ersten Forme/ bietet die Bengali-Rezension in IL 
81, 10: 

rajann utti9!ha kim dee Bharato 'ham vpagatah I 
2) In der BhagavadgItit II, 28-  (= Mbh. VI, 906): 

avyaktadini bhiitivni vyaktamadhydni 1-Tharattz 1 
avyaktanidhaniiny eve tatra kd paridevanii II 

3) An der zweiten Stelle lautet der erste Pada carve vedavidah eTeriih. 
4) Die Lesart dhira fiir tatra ist sicherlich sekundar. 
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„Mich , 	der ich wirklich brannte wie mit Ghee betraufeltes 
Feuer, gleichsam mit Wasser besprengend, laschest du aus alien 
Schmerz.' 

Dasselbe Bud, teilweise sogar dieselben Worte verwendet der 
Dichter im Vigokaparvan (Mbh. XI, 241): 

putradokam samutpannam hutaaam jvalitam yatha 1 
prajnambhasa mahabhaga nir vapaya sada mama li 
„Den Schmerz urn den Sohn, der ausgebroehen ist wie loderndes 

Feuer, ltiscbe mir immerdar aus mit dem Wasser der Weisheit, 
du Trefflicher." 

Meiner Ansicht nach zeigen alle diese libereinstimmungen aufs 
deutlichste, dad zwischen den dokapanodanas, die uns in den Jatakas 
vorliegen, und denen, die uns im Epos erhalten sind, eM Zusammen-
hang hesteht, und da wir in andern Fallen den bestimmten Nach-
weis fiihren konnen, dad die im Epos aberlieferten Akhyanas Anger 
sind 	als 	die Gathas, 	so diirfen wir, 	wie ich glaube, 	das gleiche 
Verhaltnis unbedenklich auch bier annehmen: den Verfassern der 
epischen lokapanodanas waren , wenn auch vielleicht nicht die-
selben, so doch ahnliche Erzablungen wie die in die Jatakasanunlung 
aufgenommenen bekannt, und sie haben die Gedanken, die Ein-
kleidung, den Formelschatz, die sie in den alteren Dichtungen vor-
fanden , sich angeeignet und in mehr oder minder freier Weise 
um gestaltet. 

Ich habe oben auch ein Stelle aus dem Ramayarja angefuhrt, 
in der augenscheinlich zwei jener von den Gathadichtern gepragten 
Formeln 	benutzt 	sind. 	Schon 	bei einer fraheren 	Gelegenheit 1) 
babe ich ferner zu beweisen gesucht, dad Valmiki eine Gatha aus 
der alten Trostrede 	des Rama direkt in 	die grode Rede , 	die er 
seinen Heiden beim Tode des Dagaratha halten hilt, abernommen 
hat. 	Hier mochte ich darauf hinweisen, wie eng sich einige andere 
Strophen 	dieser Rede im Gedanken und im Ausdruck mit den 
Gathas des Ananusociyajataka (328) beriihren. 

Im Ananusociyajataka belehrt der Asket die umstehende Menge 
(G. 2-4): 
tan tail ce anusoceyya yam yam tassa na veffati 1 
attanam anusoceyya sada maccuvasam gatam il 2 II 
na Neva tittkam 2) nasinam na sayanam na p'addhagum 
yava pati nimisati tatrapi sarati-bbayoll 3  II 

1) Gdtt. Keehn 	Phil.-hist. Klasse. 	1897, S. 130. 
2) Fansboll hat thitaig in seinen Text aufgenommen, aber Cs liest titthanj, 

Ck Bi tiActrp , und nur Bd hat thitaip. 	Auch im Kommentar (II, 96, 10) 
lesen Cks Bi iibereinstirnmend tiyharg und nur Bd thitain. 	Unter diesen Um- 
stknden liegt nicht der geringste Grund vor, die Lesart tighaip, (= sk. tighantam) 
abzuweisen. 

   
  



714 	',idlers, Die 	 a . and die Epik. 

tatth' (Wan/ vata-pianbThe v in a bha v e asa ms ayel 1 
sesaip sesaQi dewitabbfrip vitaig ananti.aociyeitp I) II 4  II 

„Venn 	man 	allem 	iiiirlitratiern 	w4dlte , 	was 	einem 	verhwen 
gegangen ist, 	iniiiSte 	man 	die eigene Pl'N( Wil 	bet Mlles, die stets in 
der Gewalt des Todes stela.' 

,,Denn 	nicht den Stehenden , 	nicht 	den Sitzenden, 	nicht den 
Liegenden, finch nicht den Wanderntlen (verseliont der T0(1); wall- 
rend 	man 	wacht, 	(witlarend) 	man 	schlat , 	anvil 	der sehleieht das 
Alter herbei." 

„Da also die eigene Person, ach ! dallizigeht 2), (und) die Tren- 
nung unzweifelhaft ist, 	soil 	man 	alles, 	was 	zuriickbleibt, 	lieben, 
nicht (aber) dem Dabingegangenen nachtrauern." 

Diesen Gathers entsprechen znin Teil wortlich die Verse II, 105, 
21 ; 22 im Ramayana: 

atmanam anus' yea tvam le.bn anyarn anueocasi I 
ayus to hiyate yasya 8 Oa tas y Nita g at as y a ca 11 
sahaiva mrtyur vraiati salza mrtyur n is ida ti 1 
gatva sudirgitam adhv dna m saha mrtyur nivartate II 

„Die eigene Person 	betrauere du. 	Was 	trauerst du 	einem 
andern nach, 	(du), dessen Leben dahinschwindet, wenn du stehst 
mid wenn du gehst?" 

„Alit geht der Tod, mit setzt der Tod sich nieder, mit kehrt 
der Tod von einem langen Weg zuriick.“ 

Wie der Gathadichter das eigene Selbst sada maceuvasant 
ga tam nennt, so nennt Valmiki die Atenschen in Vers 18 jard - 
mi. ty uv adarA gatdA. 	Wie der Gathadichter von dem vind- 
Matta asamsaya spricht, . so sagt such Valmiki, daB Gatte und 
Gattin, Eltern und Kinder von einander scheiden miissen: dhruvo 
ltj eisali vinabhavq (V. 27) 3). 	Ich sehe in 	diesen tJberein- 
stimmungen einen neuen Beweis datiir, daB auch Valmiki die alte 
Gathapoesie gekannt und benutzt hat. 

— 	 . 
1) Pausbell Hest mit C's ananutheitan (tz); •die riclitige Lesart steht in 

Ck and in alien Handschriften ho Kommentar (III, 97, 1). 	Die birmanischen 
Ilandsciniften lesen ganz ahweichend mahantam anusoeayan. 

2) kb fasse Pali qapaddita els Vertreter von sk. prddhva. 
3) In Vera 15 splicht Viihurki von dem Menschen, 	der anithara dem 

Tote unterwosion sei. 	Der gleiche Ausdruck (anissara) findet sich, auf alle 
Gesclu5pfe augewandt, in GUM 2 des Matarodanajitaka (317). 	G. 4 des Migo-
potaksjitake ,(372) : 

roditena have II-ciliate mato peto samutthahe I 
eabbe samgconma roddma olateonaglassa Illitake II 

stilt-trot dem Inhalte Tisch fiberein. mit Ritok. II, 85, 18 (Gorr.): 
acocato rudata:i caiva yadi fa-1nm mrtah pumah I 	• 
eamjivet svajanah Icathicl anuthcema sarvalah II 

Da diese Strophe aber nor in der Bengali-Itezension erscheint, 	so 1st sie viel- 
Ieicht erst spatter eingeschoben. 
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Bemerkungen zum stichemitischen Alphabet. 
Von 

Franz Praetorius. 

Als zu der sabaisch-athiopischen Schrift nach und nach nosh 
andere, mit ihr offensichtlich sehr nahe verwandte Schriftarten aus 
Syrien und dem nordlicberen Arabien bekannt wurden, muBte sofort 
die Frage entstehen , in welchem verwandtschaftlichen Verhaltnisse 
diese neugefundenen Schriftarten zu der sabiiischen Schrift standen. 
Aus bekannten, nicht palaographischen Griinden war man von vorn- 
herein 	geneigt, 	sie 	als A.bkommlinge 	der 	sabaischen Schrift aus 
nachchristlicher Zeit zu betrachten. 	Doch konnte 	eine ernstliche 
Beantwortung der Frage naturlich erst in Angriff genommen werden, 
nachdem die Entzifferung der neu gefundenen Schriftarten hinreichend 
gefordert worden. war. 	Urteile wie die in ZDMG. Bd. 30, S. 522 
und GGA. 1876, S. 497 abgegebenen, waren daher verfriiht. 

Je weiter die Kenntnis und das Verstandnis 	der neu auf-
gefundenen Schriftarten vorriickte, um so mehr kam man von jener 
Ansicht zuriick. 	Man glaubte mehr und mehr die Unabhangigkeit 
der neu aufgefundenen Schriftarten von der sabaischen Schrift zu 
erkennen, denn man fand in dem Safes- und lihjanischen Alphabete 
nicht wenige archaisch aussehende Formen, die sich wohl unmittel-
bar aus dem altkanaanaischen Alphabet erklarten , nicht aber aus 
dem sabaischen. 	Man hat dieses Verhaltnis dahin deuten wollen, 
da3 in dem Safes- und lihjanischen Alphabete gradezu Mittelglieder 
zwischen dem altkanaanaischen und dem sabaischen Alphabet er-
halten seien, trotzdem dieSafes- und lihjanischen Inschriften wahr- 
scheinlich urn 	viele 	Jahrhunderte 	jiinger 	sind , 	als 	die 	altesten 
sabaischen Inschriften. 	Damit wurde also die friihere Ansicht um- 
gekehrt : 	es wurde nunmehr eine allmahliche Wanderung des siid- 
semitischen Alphabetes von Kanaan nach Siidarabien angenommen, 
nur 	daB 	diese 	Wanderung nattirlich in viel 	altere Zeit 	verlegt 
werden mate , als die friiher angenommene Ruckwanderung des 
sabaischen Alphabetes nach Norden. Aber diese Deutung geht sicher 
zu 	weit : 	in 	der uns vorliegenden Gestalt konnen dieSafes- und 
lihjanischen 	Inschriften 	unmoglich 	als 	Durchgangsstationen 	zum 
sabaischen Alphabet angesehen werden, denn sie zeigen nicht rib er all 
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mehr die alteren Formen ; 	durch irgend eine uns bisher nicht be- 
kannt gewordene, weit zuruckliegende Stufe jener Alphabete mfiBte 
die Entstehung des sabaischen Alphabets 	verrnittelt worden sein. 

Nun 	ist 	neuerdings 	Lidzbarski 	in 	seiner 	Ephemeris 	I3d. 1, 
S. 109 ff. und Bd. 2, S. 23 ff. 	zu der Theorie 	der Rfickwanderung 
des 	sabaischen Alphabetes 	nach 	Norden 	zuriackgekehrt. 	Freilich 
nicht so, 	wie man sich dieselbe friiher vontellte. 	Nicht in nach- 
christlicher Zeit hatte die Riackwanderung stattgefunden, und nicht 
von dem uns vorliegenden sabaischen Alphabete stammten die nord- 
licheren Alphabete 	ab , 	sondern 	„die Riickwanderung mull schon 
recht frilli begonnen haben: vor der Zeit, in der die in den Denk- 
malern 	vorliegende 	sabaisch-miniiische 	Schrift 	Aare 	uns 	bekannte 
Form 	erhalten 	hat" u. s. w. (Bd. 2, S. 27). 	Das altkanaanaische 
Alphabet ist nach Lidzbarski direkt und unmittelbar nach Siidarabien 
importiert worden, wahrscheinlich durch siidarabische Handler, die 
es in 	einer palastinisch-phonizischen Handelsstadt kennen 	gelernt 
haben. 	Und zwar urn 1200-1000 v. Chr., wahrend die altesten 
uns bekannten siidarabischen Inschriften ungefiihr 500 Jahre jiinger 
sind (Bd. 1, S. 128). 	Auch Lidzbarski mull also eine uns unbekannte, 
zeitlich urn 1000-700 v. Chr. anzusetzende Zwischenstufe annehmen, 
nur daB er dieselbe in Siidarabien sucht. Auch Lidzbarski erkennt 
in den nordlicheren Alphabeten, namentlich im Lihjanischen, hie mid 
da Mittelglieder zwischen dem altkanaanaischen und dem sabaischen 
Alphabet; nur daB nach ihm diese Mittelglieder von der Rack- 
wanderung des prosabaischen Alphabets nach 	Norden 	herriihren, 
nicht von der Wanderung des prosafir-, proprotoarabischen, prolihja-
nischen Alphabets nach Siiden. 

Gegen die Hypothese Lidzbarskis 	ist 	von 	vornherein 	richer 
nichts einzuwenden. 	Daf3 er seine Hypothese bewiesen hatte, kann 
ich aber nicht glauben. Vielleicht ist sie auf Grund des uns bisher 
Bekannten uberhaupt weder zu beweisen; noch zu widerlegen. Aber 
wie sick in der Sprachvergleichung unwillkiirlich leicht die Vor-
stellung einstellt, daB in dem als Urheimat eines weit verzweigten 
Sprachstammes angenommenen Lande auch die groBe Masse der 
sprachlichen Altertiimlichkeiten zu finden sein masse, so wird sich 
auch mit Lidzbarskis Hypothese larrwillkiirlich leicht die Vorstellung 
verflechten, als Masse das.  palaographisch Altertiimliche vorwiegend 
im Siiden erhalten sein. 	Da nun tiberdies 	die 	Schriftdenkmaler 
des Siidens aus einer um.  viele Jabrhunderte alteren Zeit zu stammen 
scheinen, als die nordlicheren, 	so tritt damit ein weiterer Wahr- 
scheinlichkeitsgrund hinzu frir die grOBere palaographische Alter- 
trimlichkeit der sabaischen Schrift. 	Und 	doch 	kann 	auch 	dieser 
Wahrscheinlichkeitsgrund trugerisch sein — ich brauche nicht erst 
zu sagen, weshalb. Und es scheint mir in der Tat, als sei Lidzbarski 
aus derartigen Vorstellungen heraus zu geneigt 	gewesen, Alter- 
tfinilichkeiten der nordlicheren 	Alphabete 	wegzudeuten 	und 	als 
sekundare Entwicklungen aufzufassen, umgekehrt dagegen in sekun- 
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daren Entwicklungen des sabaischen Alphabets Altertiinalichkeiten 
zu sehen. 

Das scheint gleich bei Lidzbarskis Erklarung des siidsemitischen 
m der Fall zu sein. 	Bereits in Kuhns Literaturblatt Bd. 1, S. 29; 
Bd. 2, S. 388; 	ferner im Journ. 	asiat. VII, Bd. 10, 	S. 310 ist 
darauf hingewiesen worden , 	daa das 	afa- und lihjanische ct der 
Form nach dem altkanaanaischen N weit nailer stehen, als das 
sabaische; vgl. D. H. Muller , Epigr. Denkm. aus Arabien , S. 15; 
Dussaud et Mader, Voy. arched., S. 5. 	Besonders das Safa-N hat 
sich erst sehr wenig von der Urform entfernt. 	Man erkennt die 
charakteristischen beiden Zacken am senkrechten Schafte schon in 
dem -.1 	der Mesainschrift. 	Zwischen dieser Urform und der Safa 
form wird eine der bekannten Formen vermittelt haben, in welcher 
der vorspringende Querwinkel stark nach rechts geriickt worden 
war, etwa 4-.  Hier liegt fast schon die Safaform K, >1 vor! Den 
Ursprung der Form vergessend, setzte man dann die beiden Zacken 
auch an verschiedene Seiten des Schaftes an: 	X, ...t; endlich bog 
man auch die Enden des Schaftes selber nach der dem Zacken ent- 
gegengesetzten Seite urn: 	X . 	Letztere Form ist die ungewohn- 
haste und wohl auch die sekundarste. 

Hier 	setzt 	die 	bewuBt kiinstlerische Ausgestaltung ein: 	der 
durch den untersten Teil des Schaftes und den unteren Zacken ge-
bildete kleine Winkel wuchs zum groBen rechteckigen, oder glocken- 
formigen Geriist aus , 	das die oberen Teile des Schaftes mit dem 
oberen Zacken wie einen Aufsatz tragt. So meist im Protoarabischen; 
bestandig im Lihjanischen (abgesehen von der kursiven Entstellung 
``:'' ) und Sabaischen. 

Man wird leicht erkennen, daB, nachdem die Ausbildung des 
Geriistes einmal durchgedrungen war, protoarabische Formen wie 
ix, in palaographischer Hinsicht die groBte Urspriinglichkeit bewahrt 
haben, wahrend das lihjanische Vv./ den mittleren Teil des Schaftes 
aufgegeben, das sab. h aber den mittleren Schaftteil samt dem ihm 
aufsitzenden Winkel kursiv vereinfacht hat. 

Ganz anders Lidzbarski Bd. 1 , S. 122. „-t 	hat sich zunachst 
wie in den griechischen Schriften auf die Schenkel des Winkels 
gestellt: A, A.. (So iibrigens auch Konig, Neue Studien S. 14.) 
„Damit nun senkrechte Stiltzen herauskamen, wurde die untere 
Partie zu rm. 	Danach ware also das groBe rechteckige Geriist 
das urspriingliche. 	Ob der Vergleich mit dem Griechischen richtig 
ist, 	erscheint freilich zweifelhaft; 	denn die archaische Gestalt des 
griechischen 	A 	deutet doch darauf hin , 	daB 	das 	kanaanaische 
Zeichen in 	seiner ursprtinglichen Stellung zu Grunde liegt. 	Nur 
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die 	iiberstehenden Spitzen 	sind 	bei 	dem griechischen A getilgt, 
— umgekehrt wie beim Safa,N, wo gerade die tiberstehenden Spitzen 
geblieben, dagegen der vorspringende Winkel geschwunden ist. Aber 
die Schwache von Lidzbarskis Aufstellung zeigt sich in den weiteren 
Worten: ,,Der obere Teil hat innerhalb der sabaisehen Schrift keine 
symmetrische Form 	erlangt, 	wohl aber in 	der libjamischen: ri*. 
Demgegeniiber erhebt sich sofort der Einwand, daB der obere Teil 
in der sabaischen Schrift ja nur so zu 	bleiben 	brauchte, 	wie 	er 
(vermeintlich) war, 	um vollig symmetrisch zu sein; also ,A, 	n, 
oder ahnlich. 	Warum ist des (vermeintlich) ursprungliche " im 
Sabaischen zum unsymmetrischen Haken -̀1 geworden ? Und warum 
hat es sich im Libjanischen und Protoarabischen vollstandig zu " 
umgekehrt? Bei Lidzbarskis Annahme wiirde die Gestalt des Auf-
satzes ratselbaft bleiben. 

	

Auch bei m spricht crer unbefangene Augenschein dafiir, 	dalI 
die Safa- und litjanische Form unmittelbar an die altkanaanaische 
ankniipft. 	Aus 	ist Safa- 9 entstanden, indem der oberste An- 
satzstrich mit dem senkrechten Schaft zusammen als eine Rundung 
gezogen wurde, und von den beiden unteren Ansatzstrichen der eine 
aufgegeben worden ist. 	(Letzterer Vorgang ist auch sonst hautig; 
durch ihn erklart sich ja auch das gewohnliche rt.) Im Libianischen 
hat sich diese Form als Normalform erhalten, nur dalI das Zeichen 
hier bestandig auf den Kopf gestellt erscheint: 	_) . 	Irn Sala da- 
gegen erscheint der urspriinglich oben gerundete Schaft gewohnlich 
schon gerade gestreckt, 	und der Ansatzstrich wendet sich, 	der 
Richtung des Schaftes folgend, 	nach oben; 	so ist aus 5 gewtihn- 
liar 1 geworden. Als palaographisch noch jiingere Form erscheint 
y . 	Diese ist im Protoarabischen herrschend geworden und er- 

scheint auch, 	wie im 	Sabaischen, 	symmetrisch und 	kiinstlerisch 
gestaltet als y, y. 

Es wit sich nun freilich nicht leugnen, daB dieser Weg alien-
falls auch rackwarts voila Sabaischen aus zu begreifen sein wiirde, 
wenngleich die im Libjanischen energisch auftretende Biegung des 
Schaftes nach links von diesem Standpunkt aus befremdlich erscheint. 
Aber wie will man das Sabaische y direkt aus dem altkanaan. 
herleiten? 	Auch Lidzbarski ist hier nicht 	sicher (Bd. 1 , S. 123). 
Er gibt zwei Maglichkeiten, von denen er die erstere so kurz fait, 
daB sie 	mir 	nicht 	klar 	verstandlich ist: 	„Das Libja,nische 	liefert 
aber auch eine IVIitteIform zwischen 	und Y, namlich in 	". 
Die andere Maglichkeit sieht er darin, daB 3 zu w geworden, 
und in. letzterem die mittlere Senkrechte nach unten geriickt sei: y. 
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Beim siidsemitischen 	rt 	ist 	soviel 	sicher,  , 	daB 	das Sabaische 
einen eminent iekundaren Zug darin aufweist, daB es die deco 
Zeichen 	urspriinglich 	fremde 	 und 	vielleicht 	nur 	aus 	kursiver 
Bequemlichkeit 	hervorgegangene 	tragende 	Saule 	als 	festen Be- 
standteil 	des Zeichens op, tp, 	athiop. fh) 	aufgenommen hat. 
Sonst kommt diese Sallie vielleicht noch im Protoarabischen 
gam vereinzelt vor (Lidzbarski Bd. 2 ' S. 31). 	Im iibrigen 	&like 
ich mir die Entwicklung ahnlich der des `t, namlich so, 	daB das 
altkanaanaische 	V\ , nachdem es zunachst den linken senkrechten 
Schaft verloren, den unteren Querstrich aufgab (der auch bei Mesa 
fehlt), 	so 	daB sich seine Gestalt etwa als 	darstellt. 	Von bier 
zu 	1 	ist kein groBer Schritt. 	In dieser Gestalt, nur hochstens 
mit Schwenkungen und leichten Rundungen , liegt das Zeichen im 
af‘a, und Litijanischen vor. 	Im Protoarabischen oft bereits stilisiert: 

m 	M . 
Lidzbarski dagegen leitet aus dem altkanaanaischen, des linken 

senkrechten Schaftes verlustig gegangenen 	direkt ill LLI ab. 

Hinsichtlich des sabaischen III meint Lidzbarski (Bd. 1, S. 125), 
daB es aus 0 , 0 , 0 entstanden sei. Die letzteren beiden Formen 
sind aber bereits aramaisch 	(vgl. Bd. 1 , S. 128). 	Ich glaube 	da- 
gegen in 	den Safaformen des t: so 	charakteristische Spuren von 
Altertiimlichkeit zu sehen , 	daB es ein merkwardiger Zufall sein 
maBte , wenn diese Altertiimlichkeit nur scheinbar ware, wenn sie 
tatsachlich erst am Ende der Entwicklunc,  stande. 	Bereits Dussaud 
und Macler haben in der Voyage arched: S. 9 diese Altertfunlich-
keit angedeutet. 

Es scheint mir, als stehe das Safa-to der altkanaanaischen Form 
am nachsten. 	Zwar ist der Umkreis 0 nicht nur oben schon 
geoffnet (wie in jiingeren phonizischen Formen), sondern auch unten, 
und die bleibenden beiden Seitenbogen haben sich gestreckt (wie 
annahernd ebenfalls in jungeren phonizischen Formen): I ] aus ( ), 
Aber das charakteristische Kreuz im Innern hat sich energisch be-
hauptet, so daB die Form HA , NA entstanden ist. Und nicht anders 
sieht das Zeichen im Protoarabischen aus : Hi , nur daB der wage-
rechte Querstrich des Kreuzes zuweilen fiber die AuBenlinien hinaus- 
ragt: -H-1-. 	her findet man nun aber statt des einen Querstriches 
auch 	deren 	zwei : .4 , ja sonar drei: Ili (Euting Nr. 323 ; bei 
Littmann , 	Zur Entzifferung 	der 	thamud. Inschriften Tafel 	VII). 
Woher dieser zweite and dritte Querstrich stammt , muB unent- 
schieden bleiben. 	Da kaum ein Zweifel sein kann, daB it, 	1: 
aefallicrer aussieht als +I+, so mag der zweite and dritte Querstrich =:, 	. 

Bd. LVIII. 	 47 
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-vielleicht 	nur 	dem Streben 	nach 	Syminetrie 	und 	Siliiinheit 	ent- 
stammen : 	wir miissen 	den 	zweiten 	Querstrich 	ja 	auch 	in 	dem 
sabaischen 9 neben II hinnehmen, ohne fur ilni einen anderen Er- 
klarungsgrund zu haben 	(vgl. 	Ephemeris 	Bd. 1 , S. 12'2). — Die 
protoarabische Form mit den beiden QueriAriehen zeigt den ti,„,.- 
gan,!?
' 	

zum 	lihjinischen 	und 	sabiiischen In : 	die beiden Querstriclie 
sind miiglichst weit 	auseinandergertickt , 	und 	die 	tiberseliielienden 
Spitzen sind getilgt. 

Unmoglich scheint es, 	das 	salaisehe A in 	glaubliafter Weise 
vom 	altkanaaniiischen 	i 	abzuleiten 	(13d. 1, 	S. 122; 	desgleichen 
D. H. Muller, Epigr. Denkm. aus Arahien S. 17). 	find gerade bier 
zeigt die Safi-form in unverkennbarer Weise ein altertiindiehes Bild. 
Die normale Form im Safe. ist 	11, 	) ; daneben kommen such 
noch Formen wie 	u. iihnlich vor. 	Man erkennt bier vor allem 
noch den aufrecht stehenden Schaft der altkanaanitischen Form. 	Es 
scheint, 	als 	sei 	die 5afaform aus dieser in der Weise entstanden, 
daft 	man zunachst 	den 	oberen Ansatzzacken 	mit 	dem 	unteren, 
groBern Teile des Schaftes zusammen in einem Zuge gezogen babe, 
und dann mit einem zweiten Zu-ge den unteren Ansatzzacken 	zu- 
sammen mit dem oberen, kleineren Teile des Schaftes. 	Auf diese 
Weise 	entstand eine Figur wie 	. 	Dann 	ist 	der •nurlmehrige 
Querstrieh ganz auf die Spitze des nunmehrigen Schaftes gelegt 
Worden: 	5  . 	So ungefabr auch sehon Dussaud et 'Mader , -Vey. 
archeol. S. 10. 	Im Protoarabischen wird bereits beci-o-nnen , den 
Querstrich bis zur Linie hinabzubeugen und den Buchstaben somit 
auf zwei Beine zu stellen: 	b. 	Dieser Typus zeigt sich dann im 
Libjanischen und Sabaischen weiter gefestigt. 

Besonderes Interesse haben von jeher 	diejenigen Zeichen in 
Anspruch genommen, die, im kanaanitischen Alphabet nicht vorhanden, 
in den stidsemitischen .Alphabeten neu entstanden sind. 	Im groflen 
und ganzen weisen diese neuen Zeichen einheitliche Entstehung auf, 
wenn ihre Gestalten hie und da auch stark auseinandergegangen 
sind. Diese Zeichen sind also, wahrscheinlich lange vor 700 v. Chr., 
an 	e in e r Stelle 	erfunden. 	Aber fiir (y.,, und far ...1b 	glaube ich 
doch eine doppelte bez. dreifache Bezeichnung erkennen zu mtissen. 
Durch das Auftreten der neuen Zeichen wurde 	hie und da eine 
Verschiebung der Werte hervorgerufen, die sich bis auf den alten, 
kanaanaischen Bestand an Buchstaben erstreckt. 

Es ist langst bemerkt 	worden , 	dali 	die Bildung 	der neu- 

	

erfundenen Zeichen im LibjEmischen 	auBerordentlich 	durchsichtig 
erscheint; vgl. D.. H. Muller, Epigr. Denk.utler aus Arabien S. 19, 
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und 	namentlich Dussaud et Mager, Voy. archeol. S. 9. 	Urn so 
mehr ist es zu bedauern , dad die Zeichen fiir -s, Crzo und X im 
Lihjanischen bisher noch nicht gefunden worden sind. 	Wenn aber 
Lidzbarski (Ephem. Bd. 2, S. 120 £) meint, die Annahme, dad sich 
in den verhaltnismadig jungen Lihjanischen Inschriften eM altertfirn- 
licher Duktus 	erhalten 	habe, 	wurde 	sich 	nur durch zwingende 
Grande rechtfertigen lassen, so meine ich, dad die eben angefahrte 
Tatsache — wenn sie eben eine Tatsache ist — einem zwingenden 
Grande doch recht ahnlich sieht, 	wenigstens fur die 	zunachst in 
Betracht kommenden Zeichen. 

Nur im Lihjanischen ist das Zeichen fiir c 	in seiner Ent- 
stehung sofort und deutlich zu begreifen. 	Es ist aus X gebildet 
mittelst des in der Mitte unten angesetzten diakritischen Striches: 
x 	 x 1, manchmal auch schon 	1 . 	Ini 	sabaischen u. s. w. Z ist Lidz- 

Neu- barski Bd. 1, S. 126 (vgl. Bd. 2, S. 33) 	geneigt, 	eine 	freie 
X 	A bildung zu 	sehn. 	Ich 	glaube 	aber, 	die Gestalten 	1 	1 	: stehen 

einander so nah und zeigen die Ubergange so deutlich, dad es ein 
tauschender Zufall sein miidte, wenn j f ganz von g zu trennen 
sein sollten. 	Die libjanische Form 	f 	zeigt bereits den tbergang 
zu dem g der ubrigen siidsernitiscben Alphabete, indem das Kreuz 
schon den Beginn der Zusammenfassung zu dem. beliebten Kreise 
aufweist. 	Da aber ? schon fur y feststand, so wurde es als t zu 
g gedoppelt. 	Dieser Vorgang mag sich vielleicht schon innerhalb 
des Lihjanischen (oder Prolibjanischen) in kursiver Schriftart voll-
zogen haben. 

Aus der Analogie mochte ich folgern, daB•  auch das litijanische 
und sabaische 	aus 1 gebildet worden ist, nicht wie man gewohn-
lich annimmt, durch Doppelsetzung desselben, sondern wieder durch 
Anlegung eines diakritischen , 	senkrecht fallenden Striches an der 
linken Spitze , 	oder dicht bei 	derselben , 	also 	ri , 	oder Ti. 	Da 
dieses Bild aber mit der sich herausbildenden Gestalt des b genau, 
oder fast genau zusammenfiel, so wurde die linke Spitze etwas nach 
unten neigend hervorgezogen, oder umgebrochen: 111. Daneben aber 
wurde zu noch grfiderer Deutlichkeit eine Form durch Doppel-
setzung des il gebildet (wie g);  diese liegt im protoarahischen 1. 
vor, das bereits von D. H. Muller, Epigr. Denkm. aus Arabien S. 19 
so erklart worden ist. 	Eine Vereinfachung dieses 	Z. 	ist dann die 
.5afaform 	<>. 	Auch hier scheint 	die Annahme nicht ni5tig , dad 
•% 	erst im Protoarabischen entstanden sein masse: m. E. ware 
es wohl denkbar, dad schon im Lihjanischen und Sabaischen (Pro- 

4 7* 
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lihjanischen , Prosabaischen) 	in kursiver Schriftart ein 	% 	gebildet 
worden sein konnte. 

iAuch bei dem Zeichen fiir 	• 	1 egt der diakritische Strich im i• 
LihAnischen am klarsten zu Tage: er ist dem Zeichen fiir li, , 	, 
oben schrag angesetzt, 	. 	Dureh these lihjanische Form erlautert 
sich sowohl der gebrochene Schaft des sabaischen 4, wie auch das 
groBe Kreuz X (Lh) im Protoarabischen und Safi, das deutlich eine 
kursive Erleichterung des ursprfinglichen Schriftzuges bekundet, die 
auch 	vielleicht in 	den 	beiden anderen Schriftarten vorhanden ge- 
wesen ist. 

Klar erscheint auch der diakritische Strich in dem lihjanischen 
Zeichen fiir 3: III, W. 	Es ist das altkanaanaische z, 2, aufrecht 
gestellt zu H, H, 	und dann 	mit dem kleinen senkrechten dia- 
kritischen Mittelstrich verSehen. 	Das 	ist 	langst 	erkannt. 	Ebenso 
auch, daB das Verstandnis der ,5afa- und protoarabischen Form y 
durch die lihjanische Form erschlossen wird. 	Argl. Littmann , ,Zur 
Entzifferung der Safit-Inschriften S. 11. 	Es 	scheint mil- dabei gar 
nicht notig, dal man besonders diejenigen Gestalten des lihjanischen 
3 anzieht, welche nach dem in diesen Inschriften hervortretenden 
Geschmacke nach innen geneigte Schafte zeigen: 	V-1, V; 	denn 
auch von H wurde y als eine leicht mogliche Abkiirzung erschbinen. 

	

Nur im sabaischen Alphabet findet sich 	dieses Zeichen 	nicht, 
weder 	in der urspriinglichen, noch in der 	kursiven Form. 	Lnd 
doch scheint es moglich, ja, wahrscheinlich, daa es auch im Saba- 
ischen einst vorhanden gewesen 1st! 	Das 	Zeichen, 	welshes 	im 
Sabaischen fiir 3 auftritt, 	fl, 	hat im Safa- und protoarabischen 
Alphabet den Wert cyo  (denn ich nehme an, 	clal3 die lifters etwas 
verzerrten, oder stilisierten Formen 	des 	protoarabischen Ls., auch 
auf H zurfickgehen; anders Littmann, Zur Entzifferung der thamud. 
Inschriften S. 10). • Leider ist 	die 	libianische 	Form 	des u:o  noch 
nicht belegt; ich halte es ffir wahrscheinlich, 	daB sie H gewesen 
sei. 	Die Ableitung vom aufrecht gestellten z, H aus durch einen 
diakritischen wagerechten Strich ist auch hier offenbar. 

Ich denke, daB H, Y d im Sabaischen durch 1.1 ve rd ran gt 
worden ist. 	II  wird dann voraussichtlich zuerst beide Funktionen 
gehabt haben, seine ursprdngliche als 0-0 und die fibertragene als 
3; spater aber, d. h. in der Zeit, aus welcher uns schriftliche Denk-
mailer vorliegen, wurde H nur fiir 3 gebraucht; im Werte von ,,,z• 
dagegen durch noch- einen wagerechten Strich differenziert: g. Dieses 
letztere Zeichen ist daher dem Sabaischen (und Athiopischen) allein 
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eigentiinalich. — Wie es gekommen sei, daB H, y im Sabaischen 
unbeliebt wurde, dariiber wird unten eine Vermutung gebracht werden. 

Sehr eigentfinalich and verscblungen erscheinen die Wege des 
_lb. 	Im Safe hat Littmann fur .lb das Zeichen 1J, 11 u. ahnl. 
nachgewiesen. 	Abweichend 	von andern Ober den Ursprung des 
Zeichens geauBerten Meinungen (s. Lidzbarski, Ephemeris Bd. 2, S. 31), 
glaube ich im 1 j eM doppelt gesetztes T, z zu sehen. DaB laut- 
physiologisch diese Ableitung sehr nahe liegt, wird nicht bestritten 
werden. Leider ist weder im Libjanischen noch im Protoarabischen 
bisher das Zeichen fiir _lb gefunden worden ; and im Sabaischen 
sieht ...rb ganz anders aus and ist ganz anderer lierkunft. Und doch 
glaube ich, auch im Sabaischen li.  wiederzufinden ! 	Namlich in 
dem anscheinend einsamen X z. 	Man hat in X bisher einmiltig 
das alte, 	liegende kanaanaische _7:: gesehen , das der Symmetrie 
halber noch eine zweite Verbindungslinie angenommen babe, quer 
durch die 	andern hindurch. 	Auffallend ware hierbei namentlich 
die dann anzunehmende jiingere Gestalt des kanaanaischen Z (nicht 
= ). 	Irre ich nicht, so ist X vielmehr hervorgegangen aus 11. 
Kreurt man die beiden senkrechten Schafte des letzteren symme- 
trisch , 	so entsteht unmittelbar X. 	Gerade, so , 	wie wir oben ge- 
sehen haben, daB im Sabaischen das alte Zeichen fur 3 durch das 
Zeichen fur Lyp verdrangt worden ist, so ware also auch das ur- 
sprfingliche Zeichen fur)  durch das Zeichen fur 	 lb verdrangt worden. 
1mVie das ursprungliche Zeichen fur )  i 	Sabaischen ausgesehen hat, 
kfinnen wir wenigstens mit 	einiger Wahrscheinlichkeit 	aus dem 
Lihjanischen erschlieBen: H. 	Das Athiopische wurde ich weniger 
gem zum Erweise eines urspriinglicben sabaischen H in Anspruch 
nehmen, da athiop. H leicht als Vereinfachung von sab. 4 gedeutet 
werden lifinnte. 

Man kann sich denken , daB auch im Sabaischen, namentlich 
in kursiver Schrift , das vom lautverwandten. H d aufierlich nur 
leicht verschiedene 	H 	z unbeliebt werden konnte , so 	dal-3 	seine 
Ersetzung durch das frei werdende X erwiinscht wurde. 	Denn X 
--= _lb wurde im sabaischen Alphabete frei , nachdem hier andere 
Zeichen fur ..b aufgekommen waren, namlich %, A u. ahnl. 

Aber bier, glaube ich, hat innerhalb des Sabaischen zunachst 
noch 	eine 	andere 	Verschiebung 	stattgefunclen ; wenigstens t, ist 
m. E. gar 	nicht 	das 	ursprtingliche Zeichen 	ffir 	_lb, 	sondern 	fiir 

   
  



724 	Praetorices, BrnieTkangen Z1174 suelsemilisehen -11pluslitt, 

L.).; 	und 	ebenso 	ist A 	nicht 	des 	urspriingliehe Zeiehen 	fiir 	LA  
sondern 	fiir ....1; 	a si Oil 	uus 	wie 	fiir 	_1;2 gvhildet. 	1)11ti scheint inir 
wenigstens aus der aulieren Bildting der Zeichen hervorzuvehen. 

Des 	sabilische A 	wird 	von 	Lidzharshi (Bd. 1 , S. 124 f.) 	mit 
grader Miihe an des altkanitenaisehe r tingehnirpft, as alirend doeli 
die Safeforni dem letzteren nosh ganz nahestelit. 	Zunaelist rind in 
der Safalorm die ersten beiden Zacken des pea reehts gewendeten 
Ansatzes 	in 	beliebter Weise 	kreisfiirmig zusammengefeSt 	mid an 
den 	Schell 	angelehnt 	worden ; 	wodureh 	damn 	:inch 	dem 	dritten 
Zacken die Richtung ma unten gegehen worden ist. 	Der drei- 
malige schroffe Wechsel der Biehtung in dem dreizackigen Ansatze 
erscheint hierdurch sell'. gemildert. 	Der graphisehen Vereinfeehung 
ist es such zuzuschreiben, daB der Ansatz nicht mehr auf dreiviertel 
Rube des Schaftes ansetzt, 	sondern ganz an der Spitze desselben. 
So entstand 	p. 	aus r . In genau dieser Gestalt 	findet 	sich des 
Zeichen freilich nirgends mehr. 	Schon im Safa, erscheint der unterste 
(dritte) Zacken als Fufi verwertet und von dem Kreise 	etwas ab- 
getrennt: R ;  manchmal erscheint auch schon der Kreis recht selbst- 
standig 	aufgefaflt: 	R. 	Im 	Protoarabischen 	ist 	der 	Kreis 	nosh 
weiter selbstandig geworden, und der urspriingliche Schaft und der 
urspriangliche 	dritte Nebenzacken erscheinen, 	bereits 	symmetriseb 
geordnet, nur noch als Trager, als Fu13 des Kreises; entweder 	7 

oder A . 
Mehr der Safaform als der protoarabischen gleicht die sabilische 

Form %. 	Aber diese 	hat bekanntlich den Wert ...tb! 	Und wie 
inir scheint, kann sie diesen Wert erst spater gegen ihren eigenen 
Wert eingetauscht haben. 	Daneben 	existiert fur .2.b 	bekanntlich 
noch fg. 	Man erkennt hier deutlich den diakritischen Strich , den 
% zum Ausdruck des . ra annahm, als 	es 	selbst noch = 	 ., 	war. 
Diesen selben diakritischen Strich in mehr symmetrischer Anordnung, 
erkennen wir aber weiter in A, 	dem jetzt 	iiblichen Zeichen 	fur 
us.,. 	lind zwar zeigt auch das libjamische u..., diese letztere Form. 
Der palaographische Befund scheint mir 	also 	dafiir 	zu sprechen, 
dad die aus den Inschriften bekannten Werte % = ..,:, A = _ L3,.., 
sich urspriinglich umgekehrt verhielten. 

Die altesten uns bekannten sabilischen Schriftdenkmaler m6gen 
aus der Zeit urn ungefahr 700 v. Chr. stammen, die uns bekannten 
littjamischen frithestens aus hellenistischer Zeit, 	die $afainschriften 
aus noch etwas jiingerer Zeit. Uber das Alter der protoarabischen 
Inschriften ist m. W. eine einigermaflen 	bestimmte Ansicht 	bisher 
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nicht geauBert worden. Vgl. Littmann, Zur Entzifferung der thamu- 
-denischen 	Inschriften 	S. 11. 	Nun 	finden 	wir 	aber 	bereits 	um 
750 v. Chr. in den griechischen Zusatzbuchstaben 0 X V/ qf genau 
.dieselben Formen, welche in den Safa, und protoarabischen In- 
schriften 	vorliegen , 	in genau und fast genau denselben Werten 
wie im Sfidsemitischen; 	vgl. ZENIG. , Bd. 56, S. 676 ff. 	Das 	halt 
Lidzbarski, Ephemeris Bd. 2, S. 119 f. fiir Zufal1.1) Audi ich dachte 
zuerst wohl an 	Zufall. 	Aber die 	Ubereinstimmung ist doch so 
frappant und wird auch von Lidzbarski so ruckhaltslos zugegeben, 
daB mir ein Zufall immer mehr ausgeschlossen erscheint. 	Lidzbarski 
sagt freilich ganz richtig: 	„Es ist nicht notwendig, daB 425 X ['/7] 

qf  nach anderen Zeichen gebildet 	oder aus einer anderen Schrift 
entlehnt wurden" u. s. w. 	Aber die Ubereinstimmung nicht nur 
der Formen, sondern auch der Werte?! — Die griechisehen Zu-
satzbuchstaben geben uns Kunde davon, daB schon um 750 v. Chr. 
gewisse Buchstaben des sildsemitischen Alphabets an iraend einer 
Stelle 	so 	ausgesehen haben , 	wie 	sie viele Jahrhunderte 	spater , 
zusammen in den protoarabischen und Safainschriften vorliegen. 
zum Teil (V) auch in den lihjanischen, zum Tell (0) auch 
in den lihjiinischen und sabliischen. 

Ich lege keinen Wert darauf, 	daB 	es gerade das 	afa.-- oder 
Proafa.alphabet gewesen sein 	masse, aus dem die Griechen ihre 
Zusatzbuchstaben entlehnt haben. 	Die sfidsemitische Schrift wird 
noch andere Entwickelungsstufen und andere Kombinationen durch-
gemacht haben, als die vier (oder mit dem Athiopischen find), 
welche uns bisher bekannt geworden sind. Gleichviel ob die Wande-
rung der sudsemitischen Schrift von Norden nach Sfiden, oder von 
Slidell nach Norden 	stattgefunden 	hat: 	zwischen 	der 	Zeit 	der 
Entlehnung aus Kanaan und der Wanderung einerseits und den 
uns 	bekannten 	libj5,nischen 	und Safainschriften 	anderseits 	klafft 
eine Lucke von vielen Jahrhunderten, bez. fast einem Jahrtausend. 
Und in dieser langen Zeit ist die Schreibkunst sicher nicht latent 
im Geiste der betreffenden Volkerschaften gewesen, sondern sie ist 
praktisch ausgeiibt worden. Nicht nur die Lihja-niter, sondern auch 
die Sablier haben neben der Monumentalschrift doch wahrscheinlich 
auch Kursivschrift gekannt, die sie auf Pecgament, Papyrus n. dgl. 
zu Notizen, Briefen u. s. w. angewendet haben. 	Das sagt ja auch 
Lidzbarski „Im praktischen Leben wird man antlers, einfacher ge-
schrieben baben" (Bd. 1, S. 113). Zufallig haben uns die libianischen 
Inschriften ja auch ein kursives t.t neben dem monumentalen fiber- 
liefert. — Ich glaube , wir wissen 	vom siidsemitischen Alphabete 
noch so 	wenig, 	dali 	wir 	sogar Lidzbarskis Hypothese von der 

1) Nachtriiglich fand ich, dad 	schon Halevy in ZDAIG., Ed. 32, S. 171 
die Ubereinstimmung des FT im Safb: mit dem griech. X bemerkt und fiir eine 
coincidence probablement fortuite gehalten hat. 
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direkten Entlehnung des sabiiischen Al1d 	aus Elliman annehmen 
konnten, ohne geniitigt zu sein, die Chereinstiminung der grieehisehen 
Zusatzbuchstaben 	mit 	den 	entspreelienden Zell.heti 	des tiala- 	and 
protoarabischen Alphabets als Zufiill abiliweisen. 	;hi, 	nir kihmten 
sogar die Moglichkeit konstruieren , 	didi die Griechen ihre Zusati- 
bucfstaben direkt aus Saba bezogen Lateen. 	Cher das 0 kann kein 
Zweifel sein, dean es ist in alien siidsemitkehen Schriftorten gleii.h. 
Auch das IP, 	%V li bietet keine erheblichen Seliwierigkeiten. 	Denn 
wir konnen vielleicht annehmen, da8 dos Zeichen run 9u0 	MI() v. Chr. 
nosh nicht den sekundiiren Untersatz gehabt babe, 	den 	es in den 
Inschriften zeigt, so claI3 die Griechen es els \V entlebnen konnten. 
Vielleicht haben sie es aber auch schon als 'f entlehnt, denn \V 
und y wechseln in den g,riechisehen Alphabeten. — Weiter sullen 
wir schon oben, daB es geradezu auffitllend ist, don dos eigentliehe 
Zeichen fiir „i, 1-9 , allein im sabriischen Alphabete fehlt und durch 

• ein anderes Zeichen ersetzt worden ist, 	deco 	urspranglich 	andere 
I-3edeutung zukam. Vielleicht lionnen wir als Grund seines Schwindens 
den 	annehmen,s 	dal3 	es in der vorinschriftlichen Zeit (also in der 
Zeit, da die Griechen es entlehnt haben miiBten) im Kursiv bereits 
zu \f/  abgekurzt wurde und somit Gefahr lief, mit 6 verwechselt 
zu werden. — Ein solcher bestirnmter Grund filr die Annahme 
eines kursiven X im (vorinschriftlichen) Sabaisch liegt nun 	zwar 
nicht vor, aber denkbar ist die Annahme sicher. 	Denn wenn sich 
aus einem vorinschriftlichen, 	durch 	das Libjrimische bezeugten 
bereits um 700 das inschriftliche 4 herausstilisiert hatte, so konnte 
sich mindestens ebensogut um diese Zeit ein kursives X abgeschliffen 
haben. 

Das 	des 	,$afii, bat 	Littmann, 	Zur 	Entzifferung 	der 	illit- 
Inschrifteri S. 7 ff. erkamrt. 	Ebenso im I?rotoarahiscben: 	Littmann, 
Zur Entzifferung der tharnudenischen Inschriften 	S. 7. 	Ich 	war 
etwas ftberrascht, bei Littmann eine Erkritrung dieses Zeichens von 
mir 7:U finizlen, der ich mich nicht mehr entsinnen konnte. 	Es kann 
siek nur urn eine fiiichtig hingeworfene Bemerkung von mir handeln. 
Jedenfalls 	stimme 	ich 	ganz 	mit 	dem 	tiberein , 	was 	Lidzbarski, 
Ephemeris Bd. 2, S. 27 sagt. 
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Hottentottische Laute und Lehnworte im Kafir. 
Von 

Carl Itleinhof. 
• Das Problem. 

Eins der interessantesten und doch zugleich eins der schwierig- 
sten Probleme der sildafrikanischen Sprachforschung ist 	das Auf- 
treten der Schnalzlaute in den Kaffersprachen. Es unterliegt heute 
keinem Zweifel mehr, daB die Kaffersprachen zu den Bantusprachen 
gehoren, ebenso unterliegt es fiir jeden, der sich meinen Anschau-
ungen fiber das Urbantu (vgl. meinen „GrundriB einer Lautlehre 
der Bantusprachen", Leipzig 1899) anschliellt, keinem Zweifel, daB 
im Urbantu keine Schnalze vorhanden waren. 	Auch das ist nicht 
zweifelhaft, daB die Schnalze in den Sprachen der Buschleute und 
Hottentotten einen sehr groBen Teil des Lautbestandes einnehmen. 
Die Frage 	ist nun 	die: 	Wie sind 	die 	Schnalze in die Kaffer- 
sprachen gekommen? 

So viel ich sehe, waren drei Moglichkeiten gegeben. 
1. Die Schnalze haben sich im Kafir unabhangig 

von 	andern 	Sprachsystemen 	ganz 	selbstandig 	aus 
echten Bantulauten entwickelt. 

Diese Ansicht ist sehr unwahrscheinlich, und wird, so viel mir 
bekannt, von niemand vertreten. Der Umstand, daB nur diejenigen 
Bantusprachen Klixe aufweisen, die mit Buschleuten oder Hotten-
totten in Berahrung gekommen sind, laBt es von vornherein ver-
muten, daB diese seltsamen Laute von den Sprachen entlehnt sind, 
in denen sie nachweislich sonst noch vorkommen. 

2. Die Schnalze haben 	sich unter dem EinfluB 
der 	Schnalzsprachen aus 	echten Bantulauten 	ent- 
wickelt. 

Der phonetische Vorgang will-de hier derselbe 	sein wie in 1., 
namlich, daB in einem echten Bantuwortstamm aus urspriinglichen 
Bantulauten ein Schnalz entstanden ist. 	Er wiirde sich aber histo- 
risch 	von 	dem ad 1. beschriebenen Vorgang unterscheiden. 	Dort 
nahmen wir an, daB jener Vorgang selbstandig und unabhangig 
von andern Spracheinfliissen zu stande kam , hier warden wir an-
nehmen, dali der Klang der Buschmann- und Hottentottensprachen 
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bei den Bantu die Lust zur Nachahmung erweekte, and daa dieser 
Hang zur Nachahmung die $chnalze 	in 	die Dantuwortstainine emu- 
ftihrte. 

Der entschiedenste Vertreter dieser Ansicht ist Brineker. V,gl. 
Lehrbuch des Osbikuanjama. 	Stuttgart & Berlin. 1891. p. 2.sowie: 
Deutscher Wortfilbrer 	fiir 	die Bantu-Dialekte 	in 	Siidwest-Afrika. 
Elberfeld p. 552.1) 	Dabei klingt manche seiner AntSerungen aller- 
dings so, 	als 	hielte 	er die in 1. ausgesprochene Ansicht duck fur 
zutreffend. 

Es 	Mt 	sick 	einiges 	anfuhren, 	was 	far 	diese 	Ansicht 	zu 
sprechen scheint. 

a) Es entstehen aus echten Bantulauten tatsiichlich einige Male 
Laute, die man als halbe Klixe bezeichnen kann. 

Im TPvencla' (Nord-Transvaal) 	entsteht aus mw nicht selten 
ein velar-labialer Nasal = M 2), z. B. runia statt rumwa „gesandt 
werden" von ruma „senden". 	Bei M wird die Luft eingesogen, 
dann aber am Velum eine Verengung (wie bei n) und mit den 
Lippen gleichzeitig ein Verschlull gebildet 	wie bei m. 	Ein Teil 
des Luftstroms geht durch die Nase wie bei m. 	Der Laut klingt 
fast wie emu labialer Klix. 

Ahnliche Laute weist Brineker im Osbikuanjama nach und 
bezeichnet sie durch dariibergesetzten Spiritus lenis und Zirkumflex. 
Die Laute sind bier aus urspr. nk, nt, mp entstanden. Eine nithere 
Beschreibung Dann ich nicht geben, da ich die Laute nicht gehort 
babe un4 ich Brineken Besehreibung nicht verstehe. 	Jedenfalls 
mtissen sie den Klixen Anlich klingen, denn Brineker selbst Ter- 

. 
J.) Ich• zitiere nur einiges aus 13rincker zur Charakterisierung seines Stand- 

punkts. 	Das, Welter° bite ich, bei ihm selbst nachzulesen. 
p. 55;: These 1. 	,,Die sogenannten „Clicks' in den Dialekten der Kafir- 

Bantu (so pflegt B. zu schreiben) and Hottentotten (Kama, / / Korana, Sean u. s. w.) 
rind nicht attributiv diakritische, durch Armut von urspriinglichen Begriffen dor 
betreffenden Wort. 	and 	Silbenbildung notwendig gewordene Lautcharaktere, 
sondem -idiomatische Erzeugnisse einer allgemeinon Grundursache oder eines 
Lirprinzips von BegriffsverkOrperungen mit onomatopoetischer Grundlage.' 

These U. 	,,Die Annatune, dot; die StAmme der Kafir-Bantu die aick in 
ihren Mundarten findenden Clicks von den Hottentotten angonornmen batten, ist 
ethnotogiocit Ambeweisbar (weil Belle erbrachten Beweise sich auf dem Gebiete 
dor Annalimon and herkommlichen Behauptungen 	bewegen) 	und wird nach 
grhndliCher Erforschung and richtiger Erfassung des Wesens , auch in andern 
Dialekten vorkommender antdeger Spracialaute tuns mindesten zweifelhaft.' 

Aus Those III. p. 555 „es tnuB tins geradezu wundern , 	zu wissen , was 
eigentlich die Vorfahren der Sulu (Ama-sulu) oder was ftir Leute es waren, 
bewogen habett sotto, sich in die so unschdnen Clicks der Hottentottenrace und 
nur in diese Elements ihrer Spracho so zu verlieben, um diese zu erlernen und 
ihren sonst so wolditlingenden Wortschatz dadurch 	zu bereichern; 	es 	bleibt 
geradezu unbegreiflich.' 

Vgl. hierztt Bhttner im, Verwort so Kroettlein, Wortschatz der Khoi-khoin 
(Namauwa-Hottentotten) Berlin 1889. p. VI. 

2) Vgi. zneinen Aufsatz ,,Das Tiz4v90a'', Morse Zeitschr. 1901. p. 607 f. 
No. 33. 
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gleicht sie damit. 	Daft er bier richtig beobachtet, ist nicht ganz 
unwahrscheinlich, da er einen groBen Teil seines Lebens mit Lenten 
zu tun gehabt hat, die in Schnalzen (Nania) sprachen. 	Allerdings 
halt ,er 	die 	kaiferschen Lateralen auch fur Schnalze, was nicht 
ffir exakte Lautbeobachtung spricht. 

b) AuBerdem scheinen echte Klixe als Lautentsprechungen fur 
echte Bantulante in einzelnen Fallen vorzukommen. 

z. B. B. lima (nclitnia) ,ausloschen", das als zima, zema, 
tinza, Jima in den meisten Bantusprachen erscheint, mate nach 
den Lautgesetzen des Kafir zima heiBen; zima fur „loschenu kommt 
aber 	hier nicht 	vor, dagegen tritt cima (c dentaler Schnalz) in 
dieser Bedeutung auf. 

vgl. B. pina „kneifen" mit Zulu finiza ,Gesiehter schneiden" 
(„das Gesicht zusammenziehen") und finca „in Falten legen". 

vgl. ferner Zulu consa „tropfeln" mit tonsa dass. 	• 
cwazimula = phazinzula „leuchtena, 
cafuna „das Maul voll nehmen", hlafuna „kauen", nyafuna 

,,versuchen 2U kauen". 
vgl. ucirigo 11 ,Draht" mit linga „umgeben, umwickeln". 
umcebi 1 ,,Verleumder“ und hleba „verleumden". 
cwila n tauchen", vgl, gwila; cwalisa besser fur zalisa „fallen". 
Alit cerebralem Klix (q): vgl. isi-qatulo 7 „Schuh" mit nya- 

tela 	,,treten" . 
• i-ganda 	5 	„Ei" 	mit 	tanda 	„El' 	(Laurenzo Marquez) und 

Suaheli ganda 5 „Rinde, Hulse', Wvoz10' gaqa, pl. ma'kanda 
,,Schale". 

nqalca „enipfangen", vgl. Suaheli nyaka. 
gala „anfangen", Tpver)tda' bafa. 
qonggota ,,klopfen", Snail Bogota. 
qotama „sich biicken", Herero 7cotama. 	• 
Mit lateralem Klix (x): vgl. Zulu u-kope ,Augenlid" mit xopa 

„in die Augen fassen" ; k 	aapaza „uneschickt ubergieaen", xapa- 
zela „besprengen" ; xana „leugnen", B. kana. 

i-xu-kazi „Schafmutterg neben imvu „Schaf". B. -kit u. s. f. 
Das alles sind ganz hubsche Beobachtungen (ich babe sie zum 

Teil mit Hi:life meines verehrten Freundes Christian Prozeskyl) ge- 
funden) — aber sie haben 	einen Fehter , der sie 	vollig, 	wertlos 
macht. 	Es 	at sich trotz jahrelanger Miihe, die ich auf -die Sache M 
verwandt babe, kein Gesetz finden, nach dem fur irgend einen andern 
Laut der Klix eintritt. Hierzu kommt, daB die in obigen Zusammen-
stellungen befolgte Methode eine ganz rohe ist. Es ist keine Buck-
sicht darauf genommen, ob die Schnalze aspiriert sind oder nicht. 
Ferner sind die Tone ganz unberiicksichtigt geblieben. 	We es in 

1) Christian Prozesky, im Jahre 1874 in Konigsberg (Natal) geboren und 
dort bis 	1892 	unter Zulu aufgewachsen. 	Er 	spricht Zulu 	als 	seine zweite 
Muttersprache. 
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Obigem also so scheint, als wiiren ftir einen Vorgang wirklich zwei 
oder drei Beispiele gefunden , 	so ist auch das nicht eininal sicker, 
und die ganzen Zusammenstellungen, die das Resultat endloser Mribe 
sind, sind sprachwissenschaftlich wertlos. 	Es liegen zufallige Gleich- 
klana

''
e oder dergleichen vor,  , dem nachzuspiiren weiter kein Inter-

esse hat. 
Wenn nun auch theoretisch zugegeben werden niuB, da(3 trotz 

bisherigen MiBerfolges hier doch noch Gesetze zu finden sein kiinnen, 
die meiner Aufinerksamkeit nur entgangen sind , so mull ich doch 
gestehen, 	daf3 	ich das fir sehr unwahrscheinlich halte. 	Ich babe 
much deshalb eutschlossen, die dritte Mogliclikeit, die hier vorliegt, 
ins Auge zu fassen. 

3. Die Worte oder die Stamme, in denen Schnalze 
vorkommen, sind Lehnworte und aus dem Hotten- 
tottischen 	bez. 	aus 	den 	Sprachen 	der 	Buscbleute 
hertibergenommen. 	- 

Diese Ansicht vertrat schon Bleek in seiner comparative grammar 
of South-African languages, Cape Town 1857. p. 12. 92. 160. 	Es 
ist aber bisher nicht gelungen, im Einzelnen den strikten Nachweis 
zu ftihren, daB sie richtig ist.  

Ich glaube , da43 verschiedene Umstande zusammentreffen, urn 
die exakte Untersucbung dieser Hypothese jetzt zu erleichtern, ich 
stelle sie kurz zusammen und fuge hinzu, in welcher Richtung 
diese Untersuchung spater doch noch genauer gefuhrt werden rauB, 
als es zur Zeit moglich ist. 

a) Das System der Bantulaute ist zur Zeit klarer als friiher 
erkannt. 	Wir konnen abgesehen 	von kleinern Uriebenheiten 	zu- 
verlassig feststellen, was zum Aufbau einer Bantusprache an Lauten 
gehort. 	Was auBerhalb dieses Systems fallt, steht von vornherein 
im Verdacht, .daB es fremden Ursprungs ist. 

b) Par die Beobachtung der kafferschen Laute ist ein groper 
Schritt vorwarts getan durch die Herausgabe von: 	Rev. Albert 
Kropf, D. D., a Kafir-English dictionary. 	South Africa. 	Lovedale 
Mission Press. 1899, einer umfassenden Sammlung von kafferschem 
Sprachgut. 

Kropf unterscheidet .Laute, 	die bisher 	in 	der 	Schrift 	ver- 
wechselt wurden, seine Unterscheidungen sind allerdings noch nicht 
ausreichend, und seine phonetische Darstellung 1st nicht immer zu- 
treffend. 	Seine Mitteilungen.  werden ergilnzt 	durch 	das , was 	ich 
von gebildeten Stidafrikanern , die Kaffersprachen 	von Jugend 	aut.- 
sprechen, erfahren habe. 	Ich habe oben bereits Prozesky ,genannt. 

c) Die Laute des Hottentottischen sind besser als bisher auf- 
gefaBt und korrekter dargestellt durch Kroenlein , Wortschatz 	der 
Khoi+khoin. 1889. 

Es mangelt diesem tiberaus grandlichen Buch an einer Unter-
suchung darilber, in -welcher Weise die Laute des - Hottentottischen 
sich entwickelt haben. 	Die Untersuchung 1st allerdings besonders 
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schwer und unsicher, da sehr wenig Material zur Vergleichung 
bisher vorliegt. 

d) Auch die Formenlehre und der Wortschatz des 
Bantu und des Hottentottischen sind besser als bisher bekannt ge-
worden durch die genannten Werke und die sehr angewachsene 
Bantu-Literatur. 

Die vorliegende Untersuchung bedarf aber spater noch einer 
eingehenden 	Nachprilfung, 	da, 	die 	Trine 	im Bantu 	bisher 	nicht 
griindlich festgestellt sind und wir fiber die Tone der Kaffersprachen 
fast gar nichts wissen. Fur die Bedeutung eines Hottenfottenwortes 
ist die Tonhohe noch wichtiger als fiir die Bedeutung eines Bantu- 
wortes.1) 	Die Gleichstellung von Worten , 	die 	wir hier also Tor- 
nehmen , muf3 nach Festellung der Pine noch gepriift werden und 
wird da ihre Bestatigung oder Berichtigung finden. 

Die Methode. 
I. Da Kafir und Nama besonders in bezug auf die Klixe mit 

sehr verschiedener 0 r t h oaraphie 	geschrieben werden , ist zu- 
nachst eine phonetische Schbreibung fur beide Sprachen festzustellen, 
urn dem Leser die Vergleichung zu ermoglichen. 

II. Wir werden 	dann 	die 	kaffersche Lautlehre 	auf, 
stellen nach dem von mir fiir andere Bantusprachen erprobten Ver- 
fahren.2) 	Gleichzeitig werden die Bantuwortstamme, so weit 
sie bekannt sind, im Kafir zu suchen sein. 

Die Laute, die sich hierbei nicht erklaren lassen, sind als Laute 
fremden Ursprungs verdachtig. 

III. Der Lautbestand des Nama and die Lautgesetze 
des Nama sind festzustellen, so weit das moglich ist. 

IV. Die k afferschen Laute sind mit den Nama-Lauten 
zu vergleichen. 

V. Wir werden dann versuchen , 	eine Anzahl Worter vom 
V okabelschatz des Kafir aus dem Hottentottischen zu erklaren. 

VI. Ferner ist zu versuchen, ob auch Bildungselemente 
des Nama, die dem Nama fremd sind, iin Kafir sieh nachweisen lassen. 

VII. Es ist zu untersuchen, ob man aus der Verwendung der 
urspriinglichen Bantulaute und der als „fremd" angesehenen Laute 
bei der Bildu ng der Wortstamme und dem \'''erhaltnis dieser 
Lautgruppen au einander irgend welche Schliisse ziehen kann, welche 
zur Losung des Problems beitragen konnen. 

Dabei 	ist 	zweierlei nicht 	zu 	vergessen. 	1. Andere Dialekte 
des Kafir und des Hottentottischen lassen an and fiir sich den Sach- 
verhalt 	vielleicht klarer erkennen, 	als 	die 	hier gewahlten (Xosa 
und Nama). 

1) Das Tiivenda', a. a. 0. 
2) Grundriss einer Lautlehre der Bantuspraehen, a. a. 0. 
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Man kann es 	als 	positiv 	unwahrscheinlieli 	ansehen, 	dal3 	die 
Xosa gerade von den Nama die betreffenden Worfe entlehnt lethen, 
wenn 	sie 	aus 	dem Hottentottischen 	stammer]. 	VieIniehr B ird es, 
wenn die Kaffern von 	den Hottentotten Worte 	entlelinten, sieher 
so sein, 	daB sie sie von den 	iistlielien Hottent(wtten 	nehmen, 	mit 
denen 	sie in 	direkte 	Bertihrung kamen. 	Wir haben aber iiher 
andere Hottentottendialekte keine guten, auslidirlielieren Naehrieliten, 
und bei der geringen Verschiedenheit der Huttentottendialekte kann 
der von uns aemachte Fehler nicht schwer ins Gewicht fidlen. Audi 
auf einen andrn Dialekt des Kafir, der vielleicht den Saeliverhalt 
klarer erkennen lief3e, konnen wir airs Mangel an sicherem Material 
nicht eingehen') — wir sind 	an 	die 	beiden Dialekte Naina und 
Xosa gebunden. 

2. Es ist 	nicht 	ausgeschlossen, 	dal 	ein 	Teil 	der Klixworte 
aus Buschmannworten stammt, 	die 	direkt ills Kafir 	eingedrungen 
sind. 	Da wir fiber die Verwandtschaft von Buschmannsprachen und 
Hottentottisch noch keineswegs genire,end aufgeklart sind und fiber 
die Buschmannsprachen nur dfirftiges (if.. aterial .veroffentlicht ist, mull 
ich mir versagen, hierauf niiher einzugehen. 

Man 	wird also jedenfalls nicht erwarten kOnnen, 	dal3 jedes 
Kafirwort, das Schnalze enthalt, im Nama nachzuweisen ist. 

Wir werden uns begnugen mtissen, wenn wir einen erheblichen 
Teil der betreffenden Worte im Nama nachweisen konnen. 

I. Orthographie. • 
I. Vokale. 	So weit 	ich 	offene 	und geschlossene (weite und 

enge) Vokale unterscheiden kann, bezeichne ich sie wie bisher 
o offen (welt) — 9 geschlossen (eng), 

also a, e, c, -4 	4 0, 	9, It, U. 
Die geflitsterten Vokale des Nama bezeichne ich mit e,, o u. s. w. 
2. Konsonanten. 	Die 	Laute 	mit 	Kehlverscbluf3 	im 	Kafir 

bezeichne ich mit 'b, 7c, 't, P. 
Die Aspiraten in beiden Sprachen mit nachgesetztem h. 
z. B. Kafir: lch, th, ph statt Kropf ke, te, pe. 

Nama: kik 
be im Kafir nach der Schreibung von Kropf ist keine Aspirata, 

sondern identisch mit englisohem vollstimmigem b. 	Ich 	schreibe 
deshalb b. 

Kropf bezeichnet mit re  mid i verschiedene Laute , 	die 	ich 
nicht zu identifizieren vermag; wie es scheint, soil r' fur 7 und x, 
r ftir gewisse faukale Laute stehen; da 	ich die Laute nicht volt- 
stindig identifizieren kann, mull ich die Kropf'sche Schreibung bei- 

r) Am meisten wissen wir jibe? das Zulu, dear werden In der gebriiuch-
lichen Orthographie auch bier verschiedene Laute gleichgeschrieben.. 
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behalten. 	Auch die Identifizierung der faukalen Laute des Nama 
ist mir noch nicht gelungen. 	Statt des von Kronlein angewandten 
- schreibe ich ', also mare o statt mart"O „ohne Geld". 

Statt der bisheriaen Schreibung der Lateralen, die irrefiihrend 
ist, babe ich eine andere eingefuhrt, in der ein diakritisches Zeichen 
statt des Doppelzeichens angewandt wird. 

Ich schreibe also statCbisher hl jetzt s. 
, 	, 	ti 	„ 	tf. 
,, 	dl 	„ 	z. 

Statt der Schreibung von Kropf: dy steht dj, statt j steht ca, 
statt nj steht ndi" und ni", 	statt ty steht 	W, statt ty` steht ti, 
statt sh bez. tsh steht ."9 bez. tg. 

Die Schreibung gy im Nama soil , wenn ich Kronlein recht 
verstehe, den Laut ausdriicken, den ich sonst mit 7 bezeichne. Ich 
wende daher dieses Zeichen an. 

n setze ich aus phonetischen Grunden in lig , it 7C statt Kropf 
ng, n1c; 9,y statt Kropf ny, mpf statt Kropf mf entsprechencl der 
tatsachlichen Aussprache.. 

Statt des u, des Nama schreibe ich v. 
Es ergibt sich also folgende Liste der Abweichungen meiner 

Schreibart 	von 	der iiblichen. 	(Der rbersichtlichkeit halber babe 
ich auch die Zeichen mitaufgenommen , in denen die Schreibung 
iibereinstimmt.) 

Meinhof. 	Kropf. 	Kronlein. 	Meinhof. 	Kropf. 	kri;nlein. 
b 	be 	6 	m'p 	mp 	— 

mpf 	mt 	_ 
d 	d 	s 	d 	my 	my 	— 
di' 	dy 	— 	n 	n 	n 
d,i' 	j 	— 	nd 	nd 	— 
f 	f 	__- 	ndi u. ni 	nj 	— 

y 	9 	9 	n't 	nt 	.— 
2.c 7 1)it 	is 

h 	h 	f 	n 

nq 	ng 	— 
X1) 	re 	X 	n'1c 	nk 	— 
' k 	k 	k 2) 	ny 	ny 
1Ch 	1c.` 	1ch, 	 '.1) 	P 	— 
1 	1 	— 	ph 	Pe 	— 
m 	m 	m 	r 	 r 
mb 	mb 	— 	s 	s 	8 

1) Leider kann ich die beiden vorgeschlagenen Zeichen statt r' nicht 
regelmaulig anwenden , da mir zuverlAssiges Material fehlt. 	Fur Kropf i- kann 
ich keine gute Schreibung vorschlagen , da es sich um versehiedene faukale 
Laute handelt, ebenso fehlen die faukalen Laute des Nama, da lab tiber sie nur 
diirftige Nachrichten habe. 

2) Ob 'k und 't im Nama wirklieh mit KeldversehluS gesprochen werden, 
weld ich nicht. 	Aus diesem Grundo werde ieh im Nama die nithere Bezeich- 
nung von 7c und t unterlassen. 
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hieinhof. 	Kropf. 	Kronlein. 	Meinhor. 	Kropf. 	Kriinlein. 

11 	hl 	— 	til 	isle 	— 
St 	sh 	— 	ty 	tl 	— 
't 	t 	tI) 	I. 	V 	In 
')•) 	ty 	— 	w 	71, 	— 
th 	t` 	— 	:II 	?1 	— 
ti 	ty' 	— 	z 	z 	— 
ts 	is 	is 	 z 	dl 	— 

Die Schreibung 	der Schnalze 	ist 	in 	beiden 	Spraehen 	vi llig 
verschieclen. 	Inn Kafir hat man far dentalen Klix c, fiir cerebralen 
q, fur lateralen x als Basis gewahlt, die Aspiration bezeielmet Kropf 
mit beigeffigtem C, die Stimme mit vorgesetztem 9, die Nasalierung 
mit vorgesetztem n. 

Darnach ergibt sich a, c, yr, gc, ne, nye etc. 
Aufierdem hat nun Kropf aber noch 4, 4, x eingeffihrt. 	Seine 

Beschreibung dieser Laute verstehe ich nicht, 	und die des Kaffer- 
schen machtiaen Leute, die ich fragte, haben mir den Unterschied 
ebenfalls nicht angeben khnnen. Ich mull.  also zu meinem Bedauern 
darauf verzichten, c, q, x von 4 4, a.c phonetisch zu scheiden. 

Andere Freunde teilen mir mit, 	daI3 man im Kafir nicht 3, 
sondern 4 Scbnalzarten zu unterseheiden butte, was mir sehr wahr- 
scheinlich ist, 	dock ist auoh hier rnein Material 	zu 	dtirftig,um 
damit etwas anzufangen. 	Ich mu8 es also fur diese Untersuchung 
bei der Dreiteilung lassen. 

Im Nama schreibt man in Anlehnung an Lepsius den dentalen 
Klix /, den cerebralen /, den palatalen *, den lateralen //.3) 	Jeder 
dieser Laute kann vor Vokalen, vor g, h, k, kh und n stehen. 	Es 
ergibt sich also /, /g, /h, 114 1Ich, In u. s. f. 

Diese Schreibung hat tinter anderm 	das MiBliche , dali 	hier 
zwischen stimmhaften und stimmlosen Klixen nicht unterschieden 
wird. 	Ich nebme als selbstverstandlich 	an, 	da8 	die Klixe 	vor 9 
stinunhaft sind, vor Vokalen, 	it und n ist der Fall mi3glich , 	dali 
sie es sind. 

Zu einer Untersuchung hieriiber fehlt mir das Material. 
• Bei den MIlngeln beider Schreibweisen sehe ich mich geMitigt 

eine dritte vorzuschlagen. 	Ich bezeichne die Klixe mit dem ihrer 
Artikulationsstelle entsprechenden 	Buchstaben , 	versehen 	mit 	dem 
notigen diakritischen Zeichen. 	In den Buschmannsprachen gibt es 
labiate Ktixe, die Basis ihrer Schreibung wtirde p sein , die Basis 
fur die Schreibung des dentalen Klix ist also t, entsprechend meinem 

— - 
1) Slobs Anm. 2 auf vorhergehender Seite. 
2) In 'tj ist das j stimmlos. 	Lin MiBverstiindnis ist nicht wohl nitiglich, 

da es mit stimmlosem t verbunden ist. 
3) In der Literatur des Name scheint 	mir 	die 	Bezeichnung 	„palatal' 

nicht immer richtig und nicht immer in demselben Sinn gebraucht zu werden, 
vgl. Biittner p. V, Ms Vorwort zu Kronleins „Sprachschatz", wo wobl eine Ver-
weehslung von palatal und cerebral vorliegt. 
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System, fur den cerebralen t, fiir den palatalen t", fur den lateralen 
t. 	Fur velare Klixe hatten wir also k als Basis anzusehen u. s. f. 

Dem 	entsprechend ergibt sich als Basis fur die stimmhaften 
Klixe : b, 	4, 4, d", d etc. 

Es ist mir nicht zweifelhaft , 	daB 	es 	frikative Schnalze gibt, 
i a die Schnalze des Kafir sind nicht streng explosiv, sondern explosiv- 
frikativ. 	Fiir die Frikativen ware natiirlich f, s, 0., .4, s, bezw. v, 
;, ;, z", z 	als Basis 	anzunehmen. 	Um die 	Schreibung nicht zu 
kompliziert zu 	machen, 	schreibe ich 	die kafferschen Klixe 	aber 
nicht als affriziert, sondern als reine Implosiven. 

Alle 	diese Zeichen sind mit einem diakritischen Zeichen 	zu 
versehen, das moglichst auffallend sein mull. Ich schlage vor ' und 
schreibe also den dentalen Klix f, den cerebralen t, den palatalen t", 
den lateralen t. 	Die stimmhaften Laute schreibe ich 4, 4, 4', (i. 
Die Aspiration driicke ich durch nachgesetztes h aus. 	Wenn 	ich 
recht bore, 	wird die Verbindung des Nasals mit dem Schnalz im 
Kafir und Nama verschieden gesprochen, dem schlieBe ich mich an, 
wenn ich im Kafir den Nasal vor, im Nama hinter den Schnal4 seize. 

Die Mangel folgender Zusammenstellung beruhen also darauf, 
1. daB im Kafir é, 4, 0.c nicht berucksichtigt sind, und daB q 

wahrscheinlich den cerebralen und den palatalen Klix vertritt, 
2. (Tali im Nama nicht feststeht, welche Klixe stimmhaft sind. 

Schema : 
Meinhof. 	Kropf. 	Kriinlein. 	Meinhof. 	Kropf. 	Krtinlein. 

4 	ilq 	1? 	! 	q 	/ 
c.th 	flq` 	1h? 	A 	g` 	ih 
d 	.9q • 2 	#? 	t" 	q! 	

# 
d h ' 	c 	*V 	th 	q •2 	*It gq •2 
4 	gc 	I? 	f 	c 	1 
clh 	gc` 	1k? 	th 	 lh 
d 	gx 	11? 	t 	x 	II 
f_th 	gxe 	Ilh? 	th 	xe 	I/h 

Statt Kropf 	nc 	nge 	nq 	ngq 	nx 	ngx 
schreibe ich 	nf 	ncyf 	nf 	mit 	nt 	nd, 
statt Kronlein 	In 	In 	tn 	I/n 
schreibe ich 	 fn 	 fn 	t in 	tn. 
Dabei halte ich mir gegenwartig, 	daB bei Kriinlein auch c,tn, 

dn, d'n, do vorliegen konnte. 
Eine genauere Bezeichnung der Lautgruppen beicler Sprachen 

ist bei 	dem gegenwartigen Stand unserer Erkenntnis nicht aus- 
ftihrbar. 	Die 	Bezeichnung der Tonhohen muB sich an das an- 
schlieBen , 	was 	bisher in der wissenschaftlichen Bearbeitung des 
Bantu fiblich war. 	Endemann unterscheidet den Tiefton — 	und 
den Hochton —' im AnschluB an Lepsius , es gibt aber auBerdem 
eine Anzahl Mitteltone , fiir die ich —,. und —+ vorschlage. 	Ich 

Bd. LVIII. 	 48 
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werde MI Kafir aus Mangel un 	sielierni Naterial 	aid die Bezeivh- 
ming 	der Tone 	verzichten, 	im Luna 	unterseheiden Kriinlein mid 

. andcre Tiefton, Mittelton, 	Boynton. 	.111 M'el'Ile ako ffir den Tiefton 
—0  ftir den Mitteltun —*, fiir den Boynton 	setzen. 	Kriinlein 
schreibt den Tiefton -2-, den Mitte1ton =, den Boynton -. 	Ich 
kann diese Bezeichnung bier nicht genrauenen, du die Verweelislung 
mit dynamischen Akzenten nicht zu vermeiden ware. 

II. Die Laute des Kafir. 

\Vir beginnen mit der Feststellung der Bantu-Laute 
des 	Kafir 	im 	Anschlud 	an 	die 	im 	„Grundrill" 	aufgestellten 
Grundsiitze. 

Ich babe die Untersuchung bier etwas einfacher und, wie ich 
noire, klarer gefiihrt, als im „Grundrid“, ich ffige aber den einzelnen 
Abschnitten die Nunnuern der Paragraphen des Grundrisses hinzu. 

1. Den Grundkonsonan'ten des Bantu entsprechen im 
Kafir folgende Laute (1-5): 

B. 	Ic 	t 	p 	7 	1 	v 	n 	9/2 
K. 	Ich 	th 	ph 	', g 	*1 	'6 	n 	m 

lin Einzelnen ist zu bemerken: 
/eh steht nur in der Stammsilbe, 	in den andern Silben steht 

'k. 	Dieser Unterschied wird nicht in mechanischer Weise gemacht, 
dad man etwa die Silbe nach dem Prafix 	aspirierte, 	sondern 	es 
wird genau die Stammsilbe aspiriert; wo sich zwischen die Stamm- 
silbe und das Pritfix noch 	ein 	mit 	'k 	beginnendes Prilfix 	schiebt, 
wird 	dies nicht aspiriert. 	z. 13. wird 	von 	um-va „der Riicken' 
abgeleitet 	'Ica-m-va 	„hinterher“, 	und 	davon 	i-'1ca-m-va 	5. 	„die 
Polge; 1-'hom-khulu 5. „die Residenz des 	KOnigs" 	vom Stamm 
-khulu. Vgl. um-'Ica (nicht um-kha) 1. „das Weib von" statt um- 
fazi 'Ica . . . „das Weib von ..."; 	'Ica ist hier eigentlich Partikel 
und nicht der Wortstamm, der ganz ausgefallen ist. 	Unregelinal3ig 
ist akha „bauen" . 

Vgl. hierzu Konde, Grundrid p. 111 Nr. 5. 
In einzelnen Fallen ist bei 	th 	und ph 	die Aspiration nicht 

bezeichnet. 	Ich nelime an, dad dies auf Versehen beruht, da die 
Mille sear selten sind. 
, 	Bei den Entsprechungen f'iir 7 kommt, wie mir scheint, statt 
' auch g vor. 

Statt 'b schreibt Kropf b. 	Den 	deutschen Laut 	des 	b be- 
zeichnet er mit h', allerdings ist als sicher anzunehmen, dad dieser 
Laut abweichend vom Deutschen vollstimmig ist. 	Der von Kropf 
mit b bezeichnete Laut ist mit Kehlverschlul3 zu sprechen. 

Icb halte th, /, n far alveolare Laute im Kafir, 	babe jedoch 
zu wenig sicheres Material, 	urn 	dariiber Abschlieflendes zu sagen. 
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Beispiel e. 	khama „auspressen, ausdracken" kama.1) 
kho'ka, kho'kela „fiihren" koka, uhy-a'ka 3. „Jahr" yaka. 
ane'Ica 	„zum 	Trocknen 	ausbreiten" 	yanika, 	pha-'kathi 

„zwischen, innen" Kati. 	(Vert ist urspr. Staminsilbe. 	Da das Wort 
adverbial gebraucht wird, ist das vergessen.) 

thu'ka „schimpfen" luka, kha „schopfen" ka. 
tha „in etwas hineingiefien“ vita, letha „aufheben, bringen" leta. 
phephetha „facheln" pcpeta, phetha „besaumen“ (eig. um- 

biegen) peta. 
photha 

n
zusammendrehen“ pots, i-thanga 5. „Gurke, Kiirbis" 

-taiga, -thathu „dreiu tatu, thuma „senden" tuna. 
phatha „beriihren, fahlen“ pates, pha „schenken" pa, phala 

„kratzen“ pala, phola .„kiihl sein" pola. 
Vgl. u-khope 11. „Augenlid" verdruckt fur u-khaphe? 
akha „bonen' yaka, ane'ka „an der Luft trocknen" yanika, 

a'ba „teilen" 	yava , ona „schnarchen" yona. 	Praf. Kl. 6 vor 
dem Verbum a ya, Kl. 3 u yu. 

.i-gazi 5. 	„Blut" raii, vgl. unten 4. d). 
lala „sich ausstrecken" lala, 	luma „beiBen" luma, lu'ka 

„fiechten, weben" la 	a, phala „schaben, kratzen" pala. 
'ha „sein" va, 'bala „zahlen, rechnen" 'bola, 'ba'ba „sell arf, 

beifiend sein" yam, 'bona „sehena voila, Praf. Kl. 2 'ba va. 
Prat'. Kl. 6 ama- ama-, reciproke Endung -ana .-ana u. s. f. 

Weitere Beispiele s. bei den Stammwortern. 
2. Die Vokale (6-10). 	 • 
Den. Grundvokalen entspricht a, i, u. 
Den Mischvokalen e und o entspricht e und o. Die Entstehung 

beider Vokale ist im Kafir noch lebendig. 	Neben e mid o gibt es 
e  und o. 	Leider hat man das bisher nur vereinzelt in der Schrift 
unterschieden.  

Den „schweren" Vokalen i und it entspricht i and u. Einen 
Unterschied in der Aussprache dieses i und u von dem obigen hat, 
so weit mir bekannt , 	bisher niemand festgestellt. 	Auch ich babe 
einen solchen nicht finden konnen. 

Beispiele. 
a, i, u. 	S. auch die Beispiele unter 1. 	. 
Vgl. Praf. Kl. 2 a'ba- 	ara- , Kl. 6 ama- ama-, stative 

Endung -ama -mita, recipe. Endung -ana -ana. 
Prat'. Kl. 4 	imi- 	ilia- , Kl. 5 ill-, i- ill, 	Kl. 7 isi iki, 

lila 	„weinen" 	/Ha, lima 	„hacken" 	lima, 	linda „bewachen" 
Millet, urn-thi 3. „Baum" -ti. 

Praf. Kl. 1. 3 urn- UMW, Kl. 11 u/u, u ulu, Kl. 14 u'bu, 
u umt, Kl. 15 uku taw s. oben thuma, luma, -thathu, thu'ka. 

1) Die hypothetischen Grundformen stollen in fetter Schrift. 
48* 

   
  



738 	3leinhof, Hottentottisehe Laute wad Lehi:worm wi Kafir. 

phele'lza „begleiten" peleka , phephetha „tlieheln* pepeta, 
letha „bringen" Leta. 

'bola „verfaulen" 	rola, 	'bona „sehen" 	fona, pilau „kiilil 
sein" pola. 

na „und, mit" wird regelinaBig mit dem fulgenden Wort zu-
stunmengezogen. 

Dabei gibt a +1 . e, a+ u = 0. 
z. B. izulu nom,sa'ba statt izulu na unqa'ba „Himmel und Erde". 

tuna no'bairo statt mna na u'bawo „ich und mein Vater". 
ndo'ba neguga statt mlo'ba na lija,a 	„ich werde eM Sehaf 

bekommen". 
ndinehage statt ndina ihmi'e „ich babe ein nerd'. 

u. s. f., vgl. Appleyard p. 	77. 
c und 9 entstehen durch Assimilation aus c mid o, s. unten 7. 

i = i z. B. Mid. Kl. 8 izi iri, Kl. 10 izin ilini, 
um-zi 3. „Dorf" -74 unz-si 3. „Rauch' -ki, isi-zz"ba „tiefes 

Wasserloch" -lira, u'bit-saa 14. „Winter" -tika, zi-7i 
Praf. Refl. am Verbum. 

-a, =-- u z. B. fuya „besitzen, Vieh aufziehen" taya, funa „suchen, 
wunschen" tana, iafuna ,kauen" faktina, vuna „ernten" 
riiita, im-vula 9. „liege!'" -t121a, vuma „singers" taina, 
in-z9uu 9. ,Elefant" -7orii, ama-futha 6. „Eett, Butter" 
B. -Nita u. s. f. 

B e ra. 	Wo durch Ausfall von 7 im Wortinnern Hiatus ent- 
stehen wiirde, werden Semivocales y und w aus i und u hera-as- 
gesetzt und an Stelle von 7 	eingeschoben. 	Der 	vorbergehende 
Vokal wird unter.  dem EinfluB 	dieser Iialbvokale 	mehrfach ver- 
Undert. 	Vgl. imbewu 9. „Same" imberu.1) 

fuya (s. oben) tetra ,2) .vuya „ zuriickkehren" 'eu7a,2) ; thiya 
statt theya „fangen in 	der Palle' 	te7a, i-khiwane 	5. ,Feigen- 
baum" statt z.lchuyane von kuyu. 	Die Richtigkeit dieser letzteren 
Ahleitung geht auch daraus hervor, daB Ichi sonst regelmaBig zu 
si wird, s. unten 4, c). 	Hier halt es sich, weil es fiir lchu steht. 
Vgl. i-mbiwa neben i-mbuwa 5. „wilder Spinat". 

3. 	Die 	Grundkonsonanten 	in 	Verbindung 	mit 
Nasalen (11-15). 

Die urspr. Explosiven Ich, th, ph verlieren durch die Verbindung 
mit ,Nasalen die Aspiration, 	die 	urspr, 	Frikativen 	werden 	dabei , 
explosiv, s. 4, a); 6. 

Es entspricht also B. 	rile 	nt 	nip 	nd 	mb ,g 
K. 	it'lz 	n't 	m'p 	zig 	nd 	mb, 

d. li. sitntliche Verbindungen mit Nasalen sind im K. in urspriing- 

1) Johi, ein ina Kafferland geborener Missionarssohn, spricht imbf24. 
2) Wahrscheinlich ist bier aber 7.,  fiber j zu y gesehwiicht, wie in ayanta 

,sich gegen etwas lehnen' , und y ist hier nicht nur Gleitlaut. 
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licher Form erhalten. 	tber iig ist zu bemerken , daB in jiingeren 
Formen 	dafiir icy steht ,, weil 	der urspr. Konsonant 7  ganz weg- 
gefallen ist und li.,i vor folgendem Vokal zu my wird. 

a) Nasal + Konsonant nach dem Stammvokal. 
In nu'ka „riechen" hat K. den einfachen Konsonanten, jecloch 

kommen it7c, n't, m'p nach dem Staminvokal vor: 
z. 13. u-ii'lcon'ka 1. 	„ein alter mannlicher Buschbock". 

iikan'taza 	„durch die Nase 	sprechen", n'ken'teza 	„klingen, 
klirren", thin'ta „hinder'''. 

i-phenepe 5. „eine kleine 'Bate im Garten", i-phim'pi 5. 
„eine Art Kobra", phuneputha „im Dunkeln tasten nach 
etwas". 	 . 

71g, nd, mb sind sehr haufig, s. die Stammworter. 
Linda „bewachen" Undap  landa „nachfolgen“ landa. 
thunga „nithen" tunga, lingana „gleich 'sein" tilivana. 
'bumba 	„ aus Lehm bilden “ 	vumba, ,samba 	„ waschen " 

kamba . 
b) Nasal+Konsonant im Anlaut.  

itk iit'kala 9. „Krabbe" iitkata, in'ku'lcu 9. „Huhn' ih,kuktt. 
in'kani 9. „Streit" von 'kana, AtIco'kelo 9. „Fiihrung" von 

kho'kela1 ) „fiihrenu koka. 
iielculu „groB" adj. Kl. 9 von -khulu -kulu. 
u-khuni 11. „ein 	einzelnes Stiick Brennholz", pl. in'kuni 10. 

-k uni. 
isi-khu'lcazi 7. (Haplologie fiir isi-khulcu-'kazi) „Benne" neben 

in'ku'ku 9. 
in7coliseko 9, neben u-kholiseko 11. „Zufriedenheit". 
in'koino 9. „Vieh" neben u-lchomo'kazi 11. „Kiihe“. 
iii'kultdo 9. neben isi-khululo 7. und u-khuluto 11. „Erltisune. 
in'kurigo 9. neben isi-khuiigo 7. „Gebet". 

nt 	in'tava 9. „Berg" intava. 
in'tu'lco 9. „Lasterung" von -thuka tuka, in'tando 9. „Liebe" 

von thanda „lieben". 
izin'tathu „drei" Kl. 10 von -thathu. 
in'tambo 9. „Strick" neben u-thambo 11. „Metz, Schlinge". 
izi-n'ti 10. „Stoeke, Ruten" neben ulu-thi 11. Sing. dazu. 
in'to 9. und u-tho (ulu-tho) 11. „Dine. • 
in'tungo 9. neben u-thungo 11. „Dach einer Kaffernhiitte. 
in'tuthuzek 2 ) 9. neben u-thuthuzelo 11. „Trostung". 

rnp im'pepho 9. „leiser Wind, Rauch' hnpepo. 
im'pa'Ica 9. dial. „Wildkatze" impaka. 
impu'ku 9. „Maus" impuku. 	 . 
im'pelo 9. „Ende" von /Ada „endigen" pela. 
- - 	 . 

1) Johl sprieht khokhela. 
2) Johl spricht in'tu'tuzglo. 
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im'pindezelo 9. neben u-phindez, Io 11. 	,,Vergeltting". 
inepuzi 9. neben n-phozi 11. „ Pflanze und Sainen des Kiirbis"_ 

its/ ingulu'be 9. „wibles Schwein" 	lily ul a re. 
inglebo 9. „Mantel" inga ro. 

unter Wegfall des anlautenden r  lbezw. nines andern Lautes): 
ing-atlii 9. 	„BiitIel". 
iLy-ama 9. 	„Pleisch". 
iLy-o'ka 9. 	„Schlange". ., tny-ongo 9. 	„Galle". 

. 	zay-osi 9. 	„Biene" 	u. s. f. 
itt/ indima 9. „ein Stack beackertes Land" vun lima „harken" liimi. 

isi-levu 	7. 	„Iii nn" 	-/e/ 6 , 	von 	deinselben 	Stamm 	entstebt 
nach XI. 9 

indevu 9. „Bart an Lippe und Kinn". 
Das Lautgesetz n + 1 = nd ist im 	Sprachbewulltsein aber 

bereits aeschwunden. 	.Der Singular zu indevu behalt die Explosiva 
bei nachc'  Abwerfen des Nasals1) (halbe Nasalierung) = u-devu 11. 
„Bart". 	Letzteres 	miiI3te 	beillen 	„das 	einzelne 	Barthaar". 	Ich 
ha be diese . Bedeutung aber bisher nicht nachweisen konnen. 

Des adj. -le „weit, weit wee ist durch „halbe Nasalierung" 
in die Form -de iibergegangen; le wird 	nur nosh 	adverbial ire- 
braucht. 	-de bedeutet „lang, lange, fern", z. B. 	'ku-de 	 3,v .„eit, 	weit 
weg". 	Die Yermittelung zwischen 	-le und 	-de, ist in 	der Form 
1(1. 9 inde zu suchen. 
inb imbuzi 9. „liege" imbuli, imbewu 9. „Same' intbeyu. 

imbalo 9. „das Rechnen" von 'bala „zahlen, rechnen" rata. 
imboniselo 9. 	„Wachter, 	Spiffier" 	von 	'bonisela 	von 	'bona 
. 	„sehen4  Vona.  
imbe'ke'lo 9. „Ehren" neben u-'be'le.e'ko 11. „ehrenvolle Lage". 
imbemba 9. 	„Spreu" 	neben u2bemba 	11. 	„..iihre 	von 	aus- 

gedroschenem Kafferkorn". 
imbuko 9. neben u-'buko „Anhanglichkeit". 
Ob des adj. -'bi „bose" dem Gesetz folgt, weifi ich nieht, da 

Kropf kein Beispiel gibt. 	Das Beispiel umntu ombi, des er gibt, 
gehort zu Bern. 1 unten und ist nach meiner Meinung 	falsch. 
Es milf3te umntu om'bi heiflen.2) 

Seltenere Formen mit Nasalen sind z. B. 
um'n'tu pl. a'ba-n'tu 1. „Mensell" umuntu. 
isi-n'tu 7. „menschliche Art". 
u'buoi'kani 14. „Streit' neben iii'kani 9. 
isi-n'kazana 7. „Weibliehkeit" von -kali. 
uno-n'kala 1. neben iielcala „Krabbe". 
B ern. 1. Das u der Silbe mu fallt regelmaBig aus, doch werden 

hierdurch keinerlei Veranderungen der Konsonanten hervorgebracht 

1) S. Tiivenda' 14, c) 2; GrundriB p. 56. 
2) So such Johl. 
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z. B. lzon'Ica „klug sein“ statt lumteka. 	• 
um-khauto 3. „Grenzeu von khaula „reichen bis an". 
zczn-kho'kdi 1. „Fiihrer" von kho'ke/a „vorangehen“. 
um-thandeki 1. ,der Geliebte" von thancle'ka „ueliebt werden". 
um-thhetelai 1. „der Fiirsprecher" von thethe'lela. 
um-phali 1. ,der Gerber" von phala. 
um-phambu'kcli 1. „der Reisende" von phambu'kela. 
ton-cebeli 1. 	„der einteilt fiir andere" 	von a'bela. 
um-enclo 3. „Weg" von 7enda ,crehen". 
undandcli 1. „Nachfolger" von lanClela. 
lunda 	entwohnen" statt lumula. 
um-'bali 1. „der Recliner" von 'bola. 	 . 
une-'bonai 1. „der Zusehauer" 	von 	'bonda , 	so 	auch 	om'bt.  

„bilse" 	1. von 	-'61 u. s. f. 
Bern. 2. 	Zur „halben Nasalierung " vgl. noch folgendes: 
i-le'be 5. „pudenda fern.", 	isi-le'be 7. „Unterlippe von Tieren" 

aber 	naeh 	Kl. 	11 	(vgl. 	Johl 	inclebe 	9. .„Kelch"): 	u-de'be 	11. 
,Unterlippe"; 	u-do'bo 	11. 	,Angel" 	von 	lo'ba 	„mit 	der Angel 
fischen". 

u-cluma. 11. ,Wunde" von 	luma 	„beiBen" (,Tohl indunza 9). 
Es ist sehr wahrscheinlich, dell ebenso wie aus 1 bier d ent-

steht, gelegentlich aus 2' g (s. oben 1) and aus '6 b geworden ist. 
Doch habe ich daffir keine sichern Beispiele. 

B e m. 3. 	Der Vollstandigkeit halber sei hier gleich mit fest-
gestellt, daB b and d init.  vortretendem Nasal mb und nd bilden. 

Beispiele fur b s. unten 12, 4. 
Beispiele fur d: 

inda'kaela 9. „Gemetzel" von -da'kada „Fleisch zerschneiden". 
indalo 9. ,Schopfung" von -data „schaffen". 
indano 9. ,Scham" von -dana „sich schamen". 
4. Veranderung der Konsonanten durch 1- Laute. 
Wir 	unterscheiden 	hier 	verschiedene 	Schichten 	der 	Laut- 

veranderung. 
a) Die alteste Form besteht in einer Veranderung der Konso- 

nanten durch EinfluB eines Lautes, 	dessen Natur noch nicht klar 
erkannt ist. 	Ich kann aber mit groBer Wahrscheinlichkeit annehmen, 
daB 	es 	1 ist, 	des aus unbekannten Griinden in den. Wortstamm. 
eindrang. 	Ich 	habe 	die 	so entstandenen Laute „alte Mischlatiteu 
(18-21) genannt, da ihre Entstehung bis ins Urbantu zuriickreicht. 
Im Kafir gibt es Beispiele, wo 	die Veranderung noch nicht ein-
getreten ist, im Unterschied von andern Sprachen, und andere Bei-
spiele, in denen die Veranderung im Kafir eintritt, wahrend andere 
Sprachen den unveranderten Konsonanten zeigen. Das stimmt ganz 
fiberein 	mit 	dem Befund in anderen Sprachen, z. B. im Herero, 
s. „GrundriB" p. 91 Nr. 40. 	Ich 	habe 	diese veranderten Konso- 
nanten bisher durch 	einen Strich 	darunter 	als 1e, t, 7 etc. 	be- 
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zeichnet. 	Da ielt numnehr sielter annehme, dat 	sie iiiirch i bezw, 
den palatalen HaIbviikal 9/ entstanden 	stud, 	kraal 	irh 	sie 	fiir da,  
Urbantu als „palatalisierte Grundkonsonanten‘ bezpichnen and mine 
sie dementsprechend 	mit Palataistrieh 	schreiben, 	akii 	k', 	f, 	7', 
1' etc. 	Ich lusse es aber 64 	der 	hisherigen Schreibung, 	um 	die 
Vergleichung mit dem (,rundrill zu erleiebtern. 

Rein erhalten hat sich k, wiihrend andere Spraehen Lante halien, 
die auf k zuriickgehen , 	z. B. in 	akhama 	,giihnen, 	often 	stein'', 
sonst B. mkaiitri. 	Auffallend ist bier 1.1i in zweiter Silhe gegen 
die Regel in 1. 

-on'ke „alle", sonst -79 n ka. 
Umgekehrt 7ikata „hleiben, wohnen" im Kafir Sala, das auf 

krda schliellen hif3t. 	Die Entstehung von kala aus 7ikala ist 
iibrigens klar. 

Sonst ist B. k and t im Kafir regelimi6ig zu v geworden. 
B eispi el e. 	-sanu „Riau tanu, safuna ,kauen" tali! n a. 
Iva „wegwerfen" 1 aka , samba „waschen" lea mba , fiva 

„verbergen" pikes. 
sangana „zusammenkonamen" kaitgana, se'ba „verleumden" 

keva. 
9e:ka „ lachen" keka, soma „hineinstecken " liOnla , tract 

„spahen" kola. 
fonipha „sich schamen" konipa , u'bu-§zoigu 14. „Schmerz, 

Leiden" -kultgu. 
fungula „sch4,itteln, sieben" kuitgala. 
Vereinzelt steht h statt g , 	z. B. hamba „gehen, reisen, vor- 

. warts gehen" kamba, vgl. Her. hamba „fiber etwas wegsteigen", 
das zur Bildung der Zahl 7 fast in.  alien Bantusprachen der West-
ktiste Afrikas verwandt wird; davon nach Kl. 9 i-hambo „Wander. 

amoo 6. „Angell" (B. ama-7Iko), zusammengezogen aus ama- 
Igo, hat den Singular a-iso, s. unten 4 b). 

Nasal -(-f. wird ntg I), d. h. explosiv, s. oben 3. 
z. B. intga 9. „Spitze" 	thka , vgl. 	ntsantga 	„sich trennen 

von, streiten, elisputieren", 
intgoni 9. 	„Scharr, Scheu" 	ihkoni, 	intsafigano 9. „Ver. 

	

einigung“ von fangana, s. oben. 	intsafuno 9. „Gaumenknochee 
von ffafana „kauerr", intsambi 9. „guter Schwimmer" von samba, 
intgungu 9. „korperlicher Schmerz", s. oben tau-sungu 14. 

Aufier diesem stimmiosen Laut finde ich eine stimmhafte Late- 
ralis, die 	ich fair ,entstanden 	aus urspr. 	' ansehe. 	In der Regel 
ist dies z aber lurch weiteren EinfluB eines i au z geworden nach 
demselben Gesetz, nach dem der Singular zu ameso nicht Viso, 
sondern aiso heillt. 	Das einzicre Beispiel, das ich mit einiger Wahr- 
seheinlichkeit fur die gntspreaung 2, =--- z anftihren kann, ist zula 
„fiber etwas hinausgehen, tibertreffen , B. 72tict.„ P. tola. 

1) Die Schreibung ntg scheint mir am richtigsten, Endemann zieht nt vor. 
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Dagegen ist fiir die mit Nasal verbundene Form itg regel-
maBignz die Lautentsprechung.1) 

B eispie le. 	ino'be 9. 	„Ohru ingeve , inola 9. „Weg" 
in gela.  

inzgvu 9. „Elefant" ii2g0721, inze 9. 	r offnes Feld" hive 
9. 	r drauBen". 

is-anza 7. „Hand" iki-raitgct. 
b) Eine hiermit nahe verwandte Form des Einflusses von i 

auf den vorhergehenden Konsonanten 1st der von mir frillier kurz-
wea als „Palatalisation' (29. 40) bezeichnete Vorgang, wonach ein 
i beim Nomen der 5. Klasse oder beim Verbum in die erste Silbe 
des Wortes eindrang. 	Beim Nomen Kl. 5 ist dies i dem Prafix 
li entlehnt, beim Verbum ist es in manchen Fallen Rest des alter 
Stammes, z. B. urspr. rita rgieBen" wird ita, *Iya u. s. f., ringa, 
n kommen" wird *inga, *figya u. s. f. 	In andern Fallen, wie in 
pyata neben pates „fassen , ergreifen", bin ich fiber die Ent. 
stehung des y noch nicht im Klaren. 	Vielleicht 1st es ein 	ver- 
gessenes 	altes 	Prafix, 	vielleicht 	sind 	die 	Formen 	Denominativa 
von Kl. 5. 

Der Vorgang ist bisher nur in einem Teil des Bantugebiets 
nachgewiesen. 	Im Ve. 1st er regelmitaig zu finder, im So. 	ver- 
einzelt.2) 

Die hier entstehenden Laute sind mit den unter a> aufgefithrten 
nicht identisch. Urspr. ili-kumi 5. „zehn" mate nach der Regel 
im Kafir *ili-khunti, bez. *I-le/tura heiBen. 	Es heiat aber i4und. 
Mithin ist k unter Einflua des i zu Icy und weiter zu :4 geworden. 

Urspr. ili-tondo 5. „Roden" milate K. *i-thencle heiten. 	Es 
heiBt aber i-sende. Mithin ist t zu ty und weiter zu s geworden. 
Vgl. So. /e-gete 5. pl. ma-rote, wodurch die Etymologie ganz sicher 
gestellt 1st. 

Von urspr. rembe „Eisen' 	bildet K. mit Prafix Kl. 9 mid 
Ausfall 	des 7 nach 1. regelmaBig ihy-embe 9. „der kleine Pfeil 
der Koranna, Haken mit Widerhaken", aber nach Kl. 5 i-zembe 
5. r ein Stuck Eisen, eine Axt'. 	Mithin ist 7 zu 7y und welter 
zu z geworden unter Einflua des Prafixes i. 

Ebenso 	fanden 	wir oben Pl. 	ameso 6., aber Sing. 	ili-so 5. 
,,Aucre. 	Mithin ist s < k unter EinfluB des i zu s geworden. 

°Ganz regelmaBig ist dieser Vorgang, so viel ich sehe, nur bei 
7, das auf diese Weise fast stets zu z wird. 

Vgl. za r kommen“ (neben ulczo-iza) 7iitga, zala „voll sein" 
wahrscheinlich von za. 

i-zuhz 5. „Himmel, Luft" 7u/u. 
c) Durch folgendes i wird regelmailio• k *zu s (22). Der Vor. 

gang ist in der Sprache aber nicht mehr lebendig, vgl, oben 2 Bern. 

1) Endemann schreibt nd. 	 2) Vgl. Das Viven4ac a..a. 0.; 
p. 607ff., Nr. 29, b); ,,Grundriii' p. 50 f p. 148, Nr. 40. 
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1-10111211(17te. 	Heute ist also die "mitts erbindung 'ki und khi im Katir 
nicht verp6nt. 	Die betreffemlen Form 	en sind 	giber, so 	%iv) 	ieli sell', 
selten und neu. 	Vgl. 'kill ,heinilich auldar•en '', khitha ,,srlineillen' 
(mit Stein oder Axt). 

Beispiele. 
Praf. K1. 7 ki lantet si, ism: u'bu-si 14. ,llonig" ritki. um-

slla 3., isi-sila 7. „Seliwanz" k Ha, sina „tauten" vg1. Kuno) kind, 
sinda „iibertretIen" 	vgl. Ko. khinala. 

Auch ki wird zu si in p/M-ntsi ,unter" 	aus B. pa-iiki, 
71 	wird 	zi 	(doch 	vgl. oben 4, 	19: 	uzi 	„Isis:Nen' 	vgl. li. 71-pt. 

Wahrscheirdich 	ist 	aueh K. 	u-'bisi 11. 	„sii6e WA' • 	B. 
-1.1ki, das sonst 	„unreif“ 	ist. 	Die Ifrundbedeutung darfte 	„frisch, 
neu" sein. 	So viel ich weill, trinken die Kaffern die Well saner, 
insofern ist „salie Milch" unreif. 

d) Durch folgendes i, das dem „saweren" I des 13. entsprielit 
(25), werden alle Konsonanten mit Ausnalizne der Nasale verandert. 
Dabei haben die Momentanen die Tendenz zu s, die urspr. Spiranten 
zu z zu werden. 	Es sind noch genii end Spuren 	vorhanden , 	(-lag 
die Sprache frillier ahnlich wie das Suaheli saintliche Laute vor I 
unterschied, aber die Abschleifling der Laute zu s und z ist im 
K. schon ziemlich welt vorgeschritten. 
ki = ki, kb babe nur ein Beispiel i-k/yi 5. „Augenbraue“. 'Hier 

macht noch das Pratix Kl. 5 die Form verdachtig„ s. oben b). 
Sonst ist ki stets =---- si, 	also 	von ki und andern Laut- 

verbindungen im K. nicht zu unterscheiden. 
Vgl. um-si 3. „Rauch" umu-ki, um-sizi 3. „RuB, Pulver" 

-kill, sitha „besehatten" kites. 
ti -=---- .s.1*, z. B. u'bu-si'lca 14. „Winter" -tika, u-si'hyo. 11. „Paden" 

-tinga. 
pi = fi , jedoch kommt auch si vor. 	 fi„yez „verbergen' pika, 

fi'lca „ankommen" pika, f'iniza, u'lcuthi-finini „den Kdrper 
zusammenziehen, 	als 	wollte 	man 	sich 	an 	die 	Erde setzeu", 
,Gesichter schneiden" _pina, u'bu-fifi 14. 	„Trilbheit", fi-'gala 
,trilbe, dunkel werden" -pipi. 

Daneben ama-si 6. „Mich" -pi, So. ma-fsi, mansia 6. 
yi = zi, z. B. praf. verb. refl. zi fi, um-zi 3. „D-orf" -yi, i-zi'leo 

5. ,ein Feuerherd" -741c9, i-zihyo 5. „Zahn" B. -7ino (besser 
-71ityo). 

In einer Anzahl von Fallen ist 	7 	einfach 	abgefallen, 	vgl. 
oben i/i•so statt di-iso „Auge“ 	riko, 	so 	auch 	anzekyo 1'1. 
zu 	izawo 	„Zahn" 	neben 	ama-zinyo; 	ameilyo 	stela 	fur 
anna4hyo. 	 . 	 . 

ti, 	zi, z. B. Praf. Kl. 10 izin- , .B. -ilini, imbuzi 9. „Ziege" 
-run., -'7cazi „weiblich" -kali, 	isi-zi'ba 7. „Wasserloch" 

. -Tht,a. 
Auch vor der Perfektendung - ite B. -ile wird 0-eleaentlich 0 	0 7 zu 	z. 	. 
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So 	bildet 	sala 	„sitzen, 	bleiben" 	das Perf. sai und gezi, 
zusammengezogen aus ffal-ile. 

ri wird der Regelnach zu vi,. aber auch bier kommt zi vor. 
Fraf. Kl. 8 izi ill, 	'ba'ba 	„scharf, 	beiliend 	sein" 	hildet 

u'bu-'bazi 14. „Vessel" fur urspr. vavi. 
i-vila 5^. „ein liissiger, fauler Mensch" :vita, vimba „auf- 

haufen" vintba. 
u-vi 11. „graues Haar", pl. izimiri. 

114 = n4 z. B. itikuni 9. „Feuerholz" -kuni. 
Ints9ni 9. „Schande" -koni, -gni „Lokativendune aus -i ii. 

Audi mit Nasalen verbundene Konsonanten werden wahnchein- 
lich in derselben Weise veriindert. 	Einziges Beispiel: la?nba „hungrig 
sein", u'bu-lanzi 14. „Zustand der Not und Einsamkeit", wahrschein- 
Bch auch intsanzi 9. „Fisch" von ffamba „sick waschen". 	tbrigens 
ist der Vorgang, dati durch i (< i,) Laute veriindert werden, dem 
SprachbewuBtsein ganz entschwunden. 	Man hildet heute um-'bali 
1. 	„der Ziihlende", 	um-a'bi 1. 	„der 	Teilende", 	um-akhi 1. 	„der 
Bauende", unz-thuitgi 1. ,,der Niihende" von -'baltz, 	-a'ba, -aloha, 
-thuziga u. s. f. 

e) Wenn die auf diese Weise entstandenen Silben si, fi, zi, 
vi unsilbisch werden durch folgenden Vokal, 	so 	alit das i regel- 
miiBig aus (29). 
kya. 	So entsteht z. B. sa Gen. Kl. 7 aus si-a urspr. ki-a. 

sa  „anbrechen vom Tag" kya. 
kfja. 	vu'Ica „erwachen vom Schlaf" bildet kaus. vusa. 

su'ka „aufspringen, aus dem Wege gehen" bildet kaus. susa. 
thuka ,von Furcht erregt sein" bildet kaus. thusa. 
Vgl. 'bu'ka ,freundlich mit jemandem reden, freundlich auf-

nehmen" mit 'busy ,dem Konig aufwarten". 
In alien diesen Kausativen steht -sa fiir urspr. kfja. 

So auch Appleyard p. 159: -a'ka wird -asa, -u'ka wird -usa. 
z. B. famba'ka ,bersten" intr., tambasa „bersten machen". 

alu'Ica bildet alusa „beschneiden“, godu'ka „heimgehen" godusa. 
Vgl. lit'kosana, Demin. von iii7r,o,vi 9. „Hauptlingu. 

tria. 	-atha wird 	-esa , z. B. 	ambatha 	„sick kleiden" 	ambesa 
„kleiden" tr., ambesa statt ambatfia, si „wir" mit folgen- 
dem a wird sa. 	. 

pi/rt. jct. 	u-fifana, Demin. von u-fifi 11. „unbestimmtes Sehen" statt 
*u-fifi-ana. 

lija, z. B. Gen. Kl. 10 za aus zi-a von li-a. 
Die Verba auf -la bilden ihr Kausativum auf -za aus -/f/a. 

z. B. Appl. p. 159. 	 • 
ala wird aza, phalala „verschuttet sein" phalaza, 

khathala „verwirrt sein" khathaza. 
ula wird uza, khumbula „sich erinnern" Ichumbuza, 

phumla „ruhen" phumza. 	• 
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ela wird eza, 	 fraleniela „warm sent' fmlum, za, 
sonde/a o naher &e'en' sons/ za, 
'hall:qv/a ,leugnenk 	'leal,y,,za, 
onzelehz 	,stark sent' 	ome/4 za u. s. f 

Ich fiige aus Kropf hinzu: timaza von liniala „verletzt sein`. 
khalaza von 	lchalala „beleidigt 	sent". 	7inza „fra7,en‘ von 	lnda 
„bekennen", 'bozi,sa (doppelte kausative Endung) „verlaulen maelien` 
von 'bola „verfaulen`.1 ) 	(Nicht wie Kropf will statt 'beilsa, sondem 
aus der Grundform *roll/de:M. 

aneza „erganzen" von anela ,geniigend sein". 
So auch beim Deminutiv hi'lcazczna 9. „Weil)" von infrazi. 

vfja. 	Da vi in manchen Fallen zu zi wurde, 	wird dies zi het 
folgendem a weiter zu za, ebenso wie oben unter llja. 
z. B. Gen. Kl. 8 za aus zi-a .--- urspr. 	l-a. 

zala „Junge bekommen, erzeugen" rfra/a. 
Ebenso entsteht aus nd und mb durch folgendes ija nza (31). 

z. B. enza „machen, thun", kaus. zu ungebr. enda „gehen" -yenda. 
fanza „waschen" von _samba „sick waschenu. 
B ern. 	Vgl. nosh soma „versuchen, eine fremde Sprache zu 

sprechen, aber so, dali man nicht versteht" mit Suaheli soma „lesen, 
gewisse Koranstellen hersagen". 	Daffir Nebenform fyoma „lesen a. 

fyoma im Suah. geht zweifellos auf pgoma zurack, und da 
im Suah. si statt fi vorkommt, ist soma ebenfalls aus urspr. puonta 
entstanden, vgl. Suah.: 

fiolcota ,zwischen ,den Handen drehen" und solcota „drehen“, 
fionda „aussaugen“ und sonda „aussaugen" , 
figo „Niere" und nso „Niere". 

Da nach 4 b) oben im Kafir -pi zu -si werden kann, ist auch 
fiir K. soma die Grundform pfjoina wahrscheinlich. 	Ich halte 
das Wort fur Bantu. 	Buttner bezeichnet es als arabisch, Krapf 2) 
bringt es mit arab. v...... zusammen , 	womit 	es 	gewiI3 	nichts 	zu 
tun hat. 

Die Grundbedeutung wird wohl „stammeln, stottern" sein. 
tibrigens hat Appleyard p. 159 f. aul3er den oben aufgefahrten 

richtigen Wortableitungen eine gauze Anzahl falscher. 
'Cher npa und nufja s. unter f). 
f) In einigen Fallen hat unsilbisches i den 	vorangegangenen 

Konsonanten verandert, 	wo 	silbisches i eine 	Veranderung nicht 
bewirkte (29), 

phya wird an t.fa, z. B. act „brennen" pia, t.;:a „neu" pya, 
fuphi „kurz" bildet demin. futgane statt *fupligane. 

lya wird za, z. B. za „essen" hia. 
• u-nomanfele 1. „eine Wespe" bildet deminut. u-nomantezana 
statt *u-no‘mantelyana. 

1) Johl 'kliact. 
2) Suaheli,English Diction/try. 
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Doch gibt das Prafix li Kl. 5 mit a des Genitivs und mit a 
verbale stets la. 

vya wird 'rja mit stimmloser Lenis j, z. B. Vala „siIenu vyaia. 
in'ka'bi 9. „Ochse", Dentin. iieleaVana statt *in'ka'by-ana. 
(Vgl. inclaVana 9. Demin. zu inda'ba 9. „Neues". 
Wahrscheinlich geht es auf eine Nebenform auf e bezw. i 

zurfick, oder es liegt Analogiebildung vor; s. unten 5, d).) 
In in'tombazana 9. Deminut. von in'tombi 9. „Madchen" mit 

sich nib trotz des ausgefallenen y. 
Dali in der Verbindung nya (urspr. nya und n)aj das n 

palatal wird, ist richer. 	Ich schreibe deshalb stets hy. 	Aber auch 
m wird durch folgendes fja zu h. 

Vgl. hya ,Stuhlgang haben" nba. 
my-athi 9. 	„Bfiffel". 	 . 
ahya „sauo•

&'
en", kaus. von ungebrauchlichem ama. 

u-vm'dyelo 11. neben u-vumelo 11. „Erlaubnis“ 	von vumela 
„erlauben “. 

intsihyana 9. „kleiner Garten" (von intsinzi 9.) statt *intsimiana. 
intsohjana 9. (Adj.) „allegorisch" 	(von 	intsomi 9. 	„Fabel") 

statt *intsomiana. 
5. Veranderung der Konsonanten durch u-Laute. 
a) Durch leichtes u werden Konsonanten im Kafir nicht 

verandert, ebensowenig durch o (22-24). 
b) Durch schweres u werden alle vorhergehenden Konso-

nanten verandert (25), mit Ausnahme der Nasale und zwar werden 
alle urspriinglichen Momentanen vor ft zu f, 
alle ursprfinglichen Spiranten zu v. 

All, z. B. isi-fu'ba 7. „Brust" -leava, §a funa „kauen" taidina, 
fuphi „kurz" kitpi, fumbatha „die Hand schliefien" letimba, 
ama-futha „Fett" -kata. 

tit i/i-fa „Wolke" -tie, fulela „deckenu ta/a, funa „wiinschen" 
tibia, funda „lernen" tIinda, fuya „besitzen" tam. 

pa, z. B. fulathela, dial., „Jemandem den Rficken kehren"pulata. 
Von pepa „blasen" in inepepho 9. „leiser Hauch", phepheza 

„blasen" wird mit nschwerem“ u gebildet, phefu in der Ver- 
bindung u'kuthi-phefu 	„atmen". 	Davon phefumla (statt 
phefumula) in derselben Bedeutung. 

7a, z. B. inzqvu 9. „Elefant" iitgora. 
la, z. B. vuma „zustimmen, singen" lama. 

vu'ba „gekochtes Korn mit Mulch mischen" lava. 
vuza „lecken" laya. 
khathala „alt 	sein" 	bildet 	in'lca'tavu 9. „das, 	was 	alt ist" 
('t statt th ist entweder Druckfehler oder Assimilation an das 

vorhergehende nicht . aspirierte '10. 
u'bu-'bovu 14. „Etter" von 'bola „verfaulen“. 
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vii, z. B. vuna „ernten" rang. 
wm-vunza 3: „Ilase“, P. mmota. 
So auch im'pewvu 9. „Tier mit einer Blasse` von pemba 

„weiB sein". 
Vgl. um-phemba 3. „Unkraut mit weiBen Blumen and eBbaren 

Wurzeln". 
c) Werden die Silben fu und vu durch folgenden Vokal un- 

silbisch, so fallt u regelniaBig aus (29). 
z, B. fa „sterben“ statt fact letia. 

fana „gleichen" statt fu-ana pliarta. 
Wahrscheinlich von demselben Stamm mit erhaltenem u ist 

gebildet fuza „gleichen", wahrscheinlich 	aus urspr. peau(t (also 
als Grundform anzunehmen plow). 

ili-fu 5. „Wolke" bildet den Lokativ e-f-ini „in der Wolk-e` 
statt e-fw-ini. 

lila „herauskommen“ niiiBte K. heiBen nach den Regeln unter 
b) vua, es heiat aber va; vgl. das relat. vela „herauskornmen, ent- 
springen". 

7iia (statt yullgica) „litiren" miiBte K. ebenfalls vua „heiBen", 
lautet aber va. • 

imvu 9. „Schaf" bildet Derain. imvana. 
um.'bomvane 3. ,Safranholz" von -'bonzvu „rot'. 
d) Bei den Labialen verursacht folgendes w Dissimilation (29. 

31. 34), indem die Labialen zu Palatalen werden , und w hautig 
verschwindet. 	So wird 

phwa = pwa zu tguya .und aa. 
'bwa wird zu 'fiwa und 'ja, (bwa wird zu cawa und cRa). 
mphwa wird nt,§a. 
mbwa wird niwa und nIa.1) 
mwa wird.  ;two/ und kya. 
Diese Lautveranderung ist so beliebt , 	daB 	sie 	sogar eintritt, 

wenn w in einer der folgenden Silben steht. 
z. B. 'bopha „binden“ bildet pass. "'botgwa statt *'bophwa, 
so auch 'botgelelwa pass. von 'bophelela. 
khupha „herausbringen', pass. lchuM wa u. s. f., s. Appleyard p. 82. 
So ist auch Ma „auftrocknen" von pwa abzuleiten und hat 

mit Ma ,brennen", das von pya kommt, nichts zu tun. 
intsapho 9. „Kinder" bildet Deminut. intsaMana 9. Appl. p. 107. 
u-zipho 11. „Fingernagel“ bildet eluzitgeni statt selu-z)hw-cni. 
(Bei Kropf ist p statt pe  verdruckt.) 
In ganz neuen Bildungen halt sich p, z. B. um-'p-ana 3. ,Pistole" 

von um- pu 3. „Flinte" (das 'p in der Stammsilbe zeigt , daB das 
Wort Fremdwort ist, s. unten 11, 4.). 

'ba'bala „etwas freiwillig tun" bildet pass. 'ba'fialwa. 

1) Nach Job's Aussprache. 
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lz"bala ,,vergessen" bildet pass. liValwa, Appleyard p. 162. 
gwe'ba 	„rechtferticren“ bildet pass. gwe'tjwa 
und gwe'bela bildet pass. gwe'tjelwa. 
gu'bungela „bedecken" bildet pass. gu'tjungelwa. 
u'bu-'tjwala und u'bu-Valwa 14. „Kafferbier" aus -viva/a, 

wabrscheinlich mit doppeltem Prafix, s. unten mw. 
ili-'t,je 5. 	,,Stein" 	-v we, so auch uWani 14. 	„Gras". 
u'bu-swem'pu 14. „Armut“ 	bildet Lokativ, e'buswentgini „in 

Armut" aus *e'buswempwini. 
i-pvem'pu 5. „ein armer Mensch" bildet Demin. i-swentgana 

aus *istvem'pw-ana. 
mpompoza „sich ausbreiten" bildet pass. neponaozwa. 
in'tambo 9. „Zunge“ bildet Demin. in'tanlana aus *in'tambw-ana. 
Ebenso umlambo 3. „Fla' bildet Demin. umlanana. 
Von Mamba 	„sich entwickeln" (der Madchen) wird gebildet 

in'to?.aane 9. „Fest bei der Pubertat der Madchen". 
thimba „unterwerfen" bildet pass. thiniwa aus *thinzbwa. 
'bamba ngefangen nehmen" bildet pass. 'baniWa aus *'bambwa. 
khumbuza „erinnern" bildet pass. khunb-tzwa. So auch in-ia 

9. „Hund" statt *imbwa B. indium. 
`Vie 	sehr 	bier 	die 	Analogiebildung 	urn 	sich 	gegriffen hat, 

zeigen Formen wie: inda'tjana 9. „Neues" von inda'ba 9., s. 4, f), 
und in'tinana 9. „eine Gesellschaft jima

b
er Madchen“ von in'timba, 

wo gar keine Semivolralis vorliegt, die das Eintreten der Palatalis 
veranlafit haben kannte. 

thuma „senden" bildet pass. thunwa. 
vumela „erlauben" bildet pass. vwhydwa. 
('Wo u nach m ausgefallen war, bleibt es nach 	'iy erhalten. 

z. B. khumga „dolmetschen“ (statt khumuga) bildet pass. hhunyugwa. 
khazimlisa „glanzen machen" (statt khazimulisa) bildet pass. 

khazinyuliswa.) 	• 
umlomo „Mund*, Lokativ cmlonyeni statt *emlontweni. 
inkomo 9. „Kull" bildet Demin. inkonyana 9. „Kalb". 
uny-ana 1. „Sohn" statt umw-ana. 
In vielen Fallen wird dies 4, das aus mw entstand, nicht 

mehr als Prafix Kl. 1 oder 3 erkannt und als zum Stamm gehorig 
behandelt, z. B. uizy-d/ca 3. „Jahr' 	davon um-;/y-a'ka 3. „Jahr". 

Feiner von -yatiga milfite „der Arzt" heillen *uny-anga 1. 
Statt dessen ist im Gebrauch das Verbum iwanga „als Arzt tatig 
sein" und davon i-ityangi 5. and um-nyangi 1. „der Arzt". 

Auch bier liegen Analogiebildung,en vor, z. B. von i-gama 5. 
„Name" iganyana, Demin. 

Die Lautverbindungen khw ('kw), thw, w (statt 7w), lw pflegen 
sich zu erhalten , nur vor o und u verschwindet das w gelegent- 
lich (29). 	 ki 
z. B. Ichwela „heraufsteigen", 'lewd Gen. Kl. 15. 17. 

'kw-oh lee, 'k-on'ke „alio" 	Kl. 15. 
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thwa/a n tragen“. 
wa „fallen" 72va, wa Gen. Kl. :1, Ruch XI. 3 vor a verbale. 
lwa „kiimpfen", Gen. Kl. 11 lwa,lw-on'ke, l-oh'ke ,,alle" XI. 11. 

Auch 	'b 	halt 	sich 	als 	Prat*. 	Kl. 14 	mit darn 	a 	des 	Gen. 
stets, vgl. oben 4. f) .A., unter Ausfall des w, als 'ba; auch 'bu mit 
a temporale wird zu 'ba, doch vgl. oben iljwal a, wahrsebeinlich 
statt -'bw-ala. 

6. Veranderung der durch VokaleinfRisse entstandenen Konso-
nanten durch vortretenden Nasal (27). 

Die Lautveranderungen der Laterale durch vortretenden Nasal 
s. unter 4, a). 

Es sind auBerdem folgende neue Konsonanten , bezw. Konso-
nantenverbindungen entstanden : 

1. stimmlose Fortes : .9, ;4, t.§, f 
2. stimmlose Lenis: V. 
3. stimmhafte Lenis: z, v (fiber ca s. 12, 4). 
Bei Vortritt des Nasals werden die Fortes explosiv, sofern sie 

es nicht schon sind; s. oben 3. 	Die Lenes werden nicht geandert. 
n + 8 -,..---- nts, z. B. intsimi 9. „Garten", pl. ama-simi 6. vom 

Stamm -simi. 
intsapho 9., dazu Sing. u-sapho 11. „Nachkommensehaft". 
intswelO 9., dazu Sing. u-swelo 11. „Manger` von swaa „Mangel 

haben". 
ulu-su 11., p1. izin-tsu 10. „Haut von Menschen und kleinen 

Tieren". 
n + § > nts, z. B. 'aumayela „verkiindigen“, davon int:s"-wrnaycli 

9. „ein Sprecher", gwa'banisa „vertrocknen", davon int.§wa-
'baniso 9. „etwas Vertrocknetes". 

Ich vermute, dam + f zu n6pf wird, obwohl Kropf mf schreibt, 
z. B. impfi'ko 3. (Kropf imfiko) ,,Ankunft" von fi'ka. 

z wird nach einer Bemerkung von Kropf p. 461 .  mit n zu 
einem Laut, der etwa wie ndz klingt. Beispiele gibt er nicht und 
schreibt konsequent nz statt ndz; Johl spricht aber nz. 

Auch in my vermag ich nach Johls Aussprache eine Explosiva 
nicht zu h3ren. 	Ich schreibe also 

imraia 9. „der Regen", imvu'bu 9. „das Nilpferd". 
0, 'tj bleiben bei Vortreten des Nasals unverandert. 

z. B. in-Mambula „Arger“ von aambula „lirgerlich sein". 
in-Mayi 9. „ein Gewohnheitsraucher" 	von 	Oava „rauchen". 

ulu-'tja 11. „Riemen", pl. izin-'tja. 
in-Wafo 9. „Lassigkeit" von 'tjafa „lassig sein". 
in-' a'tjambo 9. ;Blume' von 'Ya'tjamba „aufblithena . 
In indjebo 9. „relehe Ernte" von 	We'bot „reich , fed sein", 

in indjelelo 9. „die Visite' von 'rjete/a ,,besuchen", sowie in indjwala 
9. „groBe Menge Kafferbier", das offenbar mit u-Vwala 11. „Bier" 
stammverwandt ist, ist n -I- 'tj zu ndj geworden. 
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Durch m statt urspr. mu werden alle 	diese• Laute nicht ge-
andert, z. B. umsi 3. „Rauch", unaumayeli 1. „Prediger", umfuteli 
1. „Dachdecker", umzi 3. ,Dorf", umvi 1. rein Rorer" u. s. w. 

* 	7. Andere Lautgesetze (34. 40). 
Eintreten von Nasalen in den Wortstamm (16) findet sich z. B. 

In-lecymbo-zembe 9. dial., Name eines Krautes, das K. u-'ko'bo heil3t, 
vgl. ndanda „flattern" mit dada „schwimmen". 

i-ndi'kinda und i-ndi'lcida '5. „eine Anzahl Hiitten". 
Dissimilation (34) liegt 	vielleicht vor in 	-thandathu „seas' 

statt *-than'tathu. 	 . 
B e m. 	In den Sprachen Ostafrikas gilt vielfach das Dahl'sche 

Gesetz , wonach von urspr. stimmlosen Explosiven in aufeinander-
folgenden Silben die erste stimmhaft wird ; in *-than'tathu wfirden 
3 stimmlose Explosiven auf einander folgen, um dies.  zu vermeiden, 
ist die mittlere stimmhaft geworden.1) 

Haplologie liegt z. B. 	vor in 	lolonga 	statt loitgaloitga „be- 
obachten", wahrscheinlich auch in dem eben erwahnten -thandathu 
statt -thathu-na-thathu; ferner in in'kwen'kwezi 9. „Stern" statt 
in'kwezi-n'kwezi, vgl. i-khwezi 5. „der Abendstern". 

Durch Ausfall von 1, der auch auf Dissimilation beruht, ent- 
stand 'bulawa aus 	'bulalwa , pass. von 'bulala „morden". 	Auch 
Wit 1 zwischen den beiden gleichen Vokalen der Prafixe Kl. 5 ili, 
Kl. 11 ulu meist aus. 

Assimilation liegt vor (34), wenn nz bei folgendem ndi zu ni 
wird, z. B. ygnie ndialo statt yenta ndialo, 'bendingenianga ndl'e 
statt 'benditigenzanga nal e u. s. £, Appleyard p. 81. 	Vgl. nosh 
't in p. 739 Note 2 und p. 747 unten. 

Die• offenen Vokale o And e in vorletzter Silbe werden zu 9 
und v, wenn in der folgenden Silbe ein i oder u steht: 

z. B. imbed, 9. 	„der Same", 	isi-kvu 	7. 	,,das Kinn", 	uzna'beli 
1. „der Teilende" von -a'bela, int,y9n1 9. „Schande", inz9vu 9. „Elefant", 
u'bu-'1,9mt 14. „Eiter" von 'bola „verfaulen" u. s. f. 

Vertauschung - von Lauten finde ich vereinzelt , z. B. i-dje'ke-
dje'ke 5. „etwas im Wasser aufgeweichtes" neben i-de'Icede'ke; u-oyam-
qiam 11. neben u-dlaindiam 11. „Hunger"; khakhaza neben 'ka- 
'kaza „gurgele, khufa = guza „ein. Fell weich reiben", fulatsela 
statt fulathela „jem. den Rticken kehren". 

8. Fremdworter und Dialekte (17). 
Es kann nicht zweifelhaft sein, da11 Worter aus andern Bantu- 

dialekten ins Kafir eingedrungen 	sind. 	Dieselben scheinen damn 
die Lautgesetze zu durchbrechen. 

So fiihrt z. B. Kropf an fe'ba „huren" flans dean Sesuto". 
Die Lautverbindung fe- kann im K. nur aus fl -e oder fu-e 

entstehen, macht also das Wort von vornherein verdachtig. 

1) Endemann bestroitet die Richtigkeit meiner Erkiiirung von -thandathu. 
Bd. LVIII. 	 49 
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So scheint auch feza „vollenden" Fremdwort zu sein ---,- So. fetza. 
Der kaffersche Wortstamm 	heifit nicht fela , 	sondern regel- 

mallig phela „zu Ende kommen". 
Vgl. im'pisi „Pferd“ (dial.) So. pitzi „Quagga". 	• 

inepisi „llyane, So. phiri „Hyane“. 
In beiden Fallen ist das Wort Fremdwort. 
Manche Falle von Lautwandel werden .den gleichen Ursprung 

haben, s. 7. 
9. Die Veranderungen 	der Nasale (33), 	so weit solche 

vorliegen, 	sind • oben unter 4 und 5 behandelt. 	Darnach entsteht 
z't aus ni und aus mu. 

fi vor Vokalen kommt in einigen wenigen Worten vor. 	Ich 
kann dieselben aber aus andern Bantusprachen nicht erklaren, sie 
sind mir deshalb als Fremdworte verdachtig. 

z. B. i-nawu 5. „Buret'', 	i-zianane 9. „eine Art Ibis", i-ria- 
itamfu 9. „ein dickes, 	geschwollenes Ding", ili-tia 5. „ein groper 
Kiumpen". 

iz vor Konsonanten ist in 3. oben nachgewiesen. 
10. Zusammenstellung der kafferschen Laute. 
Vokale, (35. 36.) 

a 
o 

q 	 Q 
i 	 u  

i mid u entsprechen den „leichten" mid „schweren“ Vokalen 
des Bantu. 

Grundkonsonanten. (37.) 
urspr. Momentanen. 	urspr. Spiranten. 	Nasale. 

kh, 	 , g, y 	 (n) s. 9 
th 	

'lc 	 , 
, 	('t) 	 1 	 n 

ph, (P) 	 'b 	 ni 
Nit Nasalen verbundene Grundkonsonanten: 

ti'k 	 rig 
n't 	 nd  
Tn'p 	 nib 

Durch Vokaleinfliisse entstanden: 
Stimmlose: 	 Stimmhafte : 

einfach 	nasaliert 	 einfach 	nasaliert 

.$, h 	nts 	 Z 	72 Z 
g", 	is 	rag 	 9.2 z . 	. 

s 	nts 	 Z 	11Z 

f 	mpf 	 v 	772V 

'j (lenis) 	n'ti (lenis) 	 ndj 
-Mier di und ndz s. unten 12, 4 ;.dj und is s. 7. 
Aus den Nasalen entsteht fi. 
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Explosivae 

4 

X 

Frieativae 

1 
Sm

ni
vo

ca
le

s  

Stimmlose Stimmhafte St
l
in
o
r
e 
 - Stimmhafte 

Lenes 	Fortes 
rein 	nasal 	rein I nasal rein 

Lenes 
nasal 

:1 
 

Fortes 
rein 

Lenes 
nasal 

Velares 'k n'k kli g ng (n) 

z 

-- - 

1 

nz Laterales nts 

it 
_ 

8 
-- — 

-- 
Y Palatales a '0.  n'tj dj 

Rauschlaut  

n41.  
— 

Palatales b mit 

n't 

4.4 'Lira g. ltz 

TtZ. 

W 

Alveolares a ('t) th 

is nts 

d nd n 

Alveolares b') 8 z 

Dentilabiales MPf 

'b 

V my 

Bilabiales ('.19) 29 ph mb m 

Faukales 
Vokale 

i 

11. AuBer 
Bantulautlehre 
andere Laute, 
Bantulauten 
wortern kommen 

1. ti. 
kann mir darunter 

z. B. tiola 
i-titaa 

a) = engl. 
b) z. B. 

isi-tiuthutiuthu 
2. Verschiedene 

h, 	'. 
: 	a 

P_, 	O_ 
Q 

u 

diesen Lauten, deren Entstehung aus der allgemeinen 
klar ist, begegnen uns in der Sprache aber noch 

die nicht durch die bekannten Lautgesetze aus echten 
entstanden sind. 	Auch in den mitgeteilten Stamm- 

sie nicht vor. 
Kropf .schreibt dafilr ety, d. h. 9.  mit Aspiration. 	Ich 

nur ti vorstellen. 	So spricht auch Johl. 
,,jemanden falschlich eines Verbrechens anklagen". 

5. „linker NebenfluB des Biiffelflusses, nahe dem Berge". 
7. ,,I.Tnitherlegtheit, Gedankenlosigkeit“. 
Laute, die mit r, r5, i• bezeichnet werden, 

r in Fremdworten. 
in Ptareu 5. „Freundlichkeit, Dank", vielleicht ' oder z. 

der Alveolarreihe b werden mit einer Zungenstellung gebildet, 
der 'Lunge die unteren Zahn° berithrt, 

1) Die Laute 
bei der die Spitze 

49* 

   
  



754 	Meinhof, Ilottentottisehe Laute und Lehturorte inn .Kafir. 

c) z. B. in reola „ausziehee, x oder arab. 
d) vielleicht ahnlich arab. ee . , 	L . ) oder 	z. B. in i-ola „ausschnitzen'. 
e) ein gutturaler Klix, 	vielleicht 	als k mit 	^ zu bezeichnen, 

z. B. in i-iytngqa dial. fiir „Branntwein". 
Kropf gibt p..348 fiber diese Laute ungeniigende Aufklarung, 

und meine.eigenen Untersuchungen dariiber sind nicht abgeschlossen. 
Vgl. noch Tabelle in I. 
3. Die Schnalzlaute, und zwar verzeichnet Kropf 

' 	1) die einfachen Schnalze 0, q, x. 
Davon ist c dental, q cerebral, x lateral. 

2) Die Schnalze in 	„starkerer" Aussprache: e, ii, Cr. 
1Vas Kropf hiermit meint, ist mir nicht klar. 

3) Die aspirierten Schnalze: cc, qe, xe. 
4) Die stimmhaften Schnalze : gc, gq, yx. 
5) Die stimmhaften aspirierten Schnalze: gee, gee. 
6) Die Nasalierung aller dieser Formen: 

also no, nq, nx. 	- 
Ile, nq, nx. 
nc', nq`, nx'.• 
ngc, ngq, ngx.  
ngc', ngxe. 

Alle diese Laute sind aus den Lautgesetzen des Bantu nicht 
zu erklaren, und kommen, wie wir hu Stammw6rterverzeichnis sehen 
werden, in echten Bantuwortstammen nicht vor. 	Sie sind wahr-
scheinlich also fremden Urspnings. 

Wegen der phonetischen Schreibung der Schnalze s. I. 
4. AuBer diesen Lauten, die wir im Schema p. 753 ganz ver-

missen, haben wir aber noch b, 't, 'p , it, 'Ic, a, ndi in gewisser 
Hinsicht als Laute anzusehen, die in das urspr. Kafir nicht hinein- 
geh6ren. 	't, p kamen in urspr. Bantuworten vereinzelt vor, viel- 
leicht nur unter dem EinfluB der Assimilation, s. p. 739 Note 2; 
p. 747 unten. 	Sie stehen deshalb in der Tabelle in Klammern; it ist 
vor Konsonanten in festen Lautverbindungen nachgewiesen. 	Vor 
Vokalen kommt es vereinzelt vor, ich weill aber nicht, 	ob diese 
Worte sicker Bantu-Ursprung haben, s. 9. 	Ich konnte also auch 
it nur in Klammern in das Schema aufnehmen und mua es fiir 
ni6glich kalten, dad; es. fremden Ursprungs ist. 	7c steht regelmaBig 
in der Nicht- Stammsilbe statt Ich. 	Finden wir es in der Stamm- 
silbe, so konnen wir es aus dem Bantu nicht erkliiren. 

b steht gar nicht im Schema, auBer in der Verbindung mb. 
Nada. 3. -oben ist es m6glich, da6 es sich in manchen Fallen durch 
mb aus 7b entwickelt hat. 	Da ich aber kein Beispiel habe, kann 
ich es nicht aufnehmen and mull es als fremden Laut bezeichnen. 
Da sus b nach 5, d) di entsteht, gehort auch das nicht in das 
Schema hinein, ebensowenig nta, .das daraus entstanden ist. 	Da- 
gegen ist n1 sicher Bantuursprungs, da es von mb herkommt. 
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12. In Bezug auf alle diese Laute, die wir bis auf Weiteres 
als fremde Laute ansehen, lassen sich einige Lautgesetze beobachten, 
die wir hier zusammenstellen wollen. 

1: ti 	gibt 	mit 	vortretendem Nasal 	nW, 	z. B. in'O'afo 	9. 
„Schwache" von -tiafa, in'tja'bi 9. „ein geschickter Speerwerfer" 
von -tict'ba. 	Die Bildung folgt der Analogie von n't (n'k , m'p), 
die aus th (kh, ph) entstehen. 

2. re  und i• werden, so viel ich sehe, im Kafir gar nicht ver- 
andert. 	Stamme , die mit re mid r beginnen , bilden keine Worte 
nach Kl. 9 oder 10 der Nomina , also mit prafigiertem n — ein 
sieheres Zeichen , dali diese Laute der Sprache urspriinglich fremd 
waren, vgl. die Haufigkeit der betreffenden Bildungen oben unter 3. 
Nur folgende Worte gehen nach Kl. 9, sie sind aber europaischen 
Ursprungs: 

i-rectfu „Abgabe" von holl. opgaal 
i-reasi und i-r`alasi „Gerste von holl. gaarst. 
i-reuhtneli „Gouverneur" von engi. governor. 
3. Die Schnalze. 
a) Nach dem Lautgesetz in 3 verloren urspr. Aspirat en 

bei Vortreten des Nasals (n) die Aspiration. 
Dasselbe Gesetz gilt bei den aspirierten Schnalzen : 
fhentsa (x`entsa) „tanzen" bildet in-Antsi 9. „ein guter Tanzer". 

• Nach u-haltigem m bleibt wie 	sonst die Aspiration erhalten, 
z. B. um-thentso 3. „der Tanz des Doktors". 

thola „ausmeiBeln" 	(x`ola) bildet in-cola 9. „Meissel". 
thivaleka (xw'aleka) 	„Verlust, Ungliick haben" 	bildet in- 

tevale'ko 9. „Unglack, Verlust". 
.thola „hart sein" bildet in-tolo 9. n etwas Hartes". 
ghana 	(ceana) 	„treffen 	(beim 	SchieBen)" 	bildet 	in-fani 9. 

(incani) „der gate Treffer". 
fhaza (ceaza) „Uxamen, klar machen" bildet •  in-fazo 9. „Er- 

klarung", in-gaza 9. „Kamm". 
thu'ba (ceuba) „zivilisieren" bildet in-fu'be'ko 9. „Zivilisation". 
b) Die stimmhaften nasalen Verbindungen nd, nct, 

not sind (ebenso wie mb auf 'b und nd auf 1) auf andere Laute 
als ct, 4, 4 in der Regel zurackzufahren , sie entstehen . aus 	den 
einfachen, nicht aspirierten Klixen. 	Doch vgl. unten c). 

Lela (xela) 	mitteilen" bildet in-ctela 9. „sagen, 	 „Bericbt". 
firiga (xinga) „feststecken" bildet in-cliitgongo 9. „Schwierigkeit". 
toleozela 	(xokozela) 	„Lam 	machen" 	bildet in-do'kozelo 	9. 

„lauter Larm". 
tota (xoxa) „sich iiber etwas unterreden" bildet in-dodo 9. 

	

„Unterhaltung, Beratung". 	(Konsonantenassimilation.) 
'tact (xuba) „Dinge verschiedener Art zusammen mischen" 

bildet in-ctu'ba 'ka ta'ka „Mischung, Verwirrung". 
Pala (gala) „anfangen" bildet in-otalo 9. „Anfang". 
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Fonda (gonda) ”verstehen" bildet in-donclo 9. „V erstand"; 	en- 
Bondi 9. reiner, der versteht". 

rumba (qumba) „iirgerlieh sein" bildet in-dumbi 9. reiner, der 
sich immer argere und in-dumbo 9. rArger` u. s. 1. 

faphuka(capeuka) „unwohl, verdriefflich sein" bildet in-a:aphuko 
9. „Entriistung". 

fe'bisana (cebisana) emit einander konspirieren" bildet in-a,Vbi-
swano 9. „Ratschla,". 

Weitere Beispiele s. bei Kropf p. 115. 
c) Die stimmhaften Explosivlaute g, d, b werden nach 

3; Bern. 2 zu 3; 12, 4. (unten) durch this Vortreten eines Nasals 

	

nicht verandert. 	So werden auch die stimmhaften Klixe d, d , $ 
dadurch nicht verandert. 

ulu-da 11. „ein scharf zugespitzter Stock", pl. izin-da 10. 
um-dam 3. reine Mimose", in-danz 9. „der Same daze. 
in-daiselo 9. „Auszeichnung" von drtisela r iibertrefren". 
in-dugu 	9. 	rein festgetretener Platz 	oder Weg" 	von 	--du.a 

rfesttreten, stampfen“. 
Fiir c ,t, habe ich kein Beispiel gefunden. 
d) Die bereits mit Nasal verbundenen Klixe werden 

durch Vortreten eines Nasals nicht weiter verandert. 
z. B. i-nthenthezelo 9. „Vergebung" von ntheakezela num Vergebung 

bitten". 	 . 
i-nti'bo 9. „Band" von nti'ba „binden". 
i-nfayi (inqayi) 9. ,Kahlkopf“ neben tebu-nfayi 14. „Kahlheit". 
i-nfhola 	9. 	rein 	widersetzlicher Mensch" 	von ,9dhola 	„hart, 

widersetzlich sein". 
i-nra 	9. rein Wunder, eine tberraschung" vgl. u'kuthi-nfa 

„sich wundern". 
i-nfa'ba 9. ,,eine Unmoglichkeit" von nfa'ba r unmoglich sein". 

	

i-nthr6i . 9. 	„ein 	Kiinstler" 	von 	nfhi'ba 	rkfinstliche 	Arbeit 
machen, ausbessern etc.". 	 • 

i-ntenteio 9. rWasserlauf" von nfenfekt ,Wasser leiten". 
z'-nrindi .9. „reiner, ffirssiger Honig" von nfinda „den Finger 

in Honig u. s. w. tauchen". 
13 e m. 	Hierbei ist allerdings auch der Fall moglich, daf3 das 

Nomen nicht vom Verbum , sondern das Verbum vom Nomen der 
9. Klasse abgeleitet ist. 

e) Durch E i n fl uss des f o•1 genden 	i scheint 	mehrfach 
Aspiration des Klixes eingetreten zu sein , 	vgl. 	den Einfluf3 	des i 
auf urspr. k unter 4, b), c). 	 . 

So ist z. B. , s vor i stets aspiriert, 	mit alleiniger Ausnahme 
von ictibala (N. prop. eines Plusses), das darnach vielleicht Druck- 
fehier let. 	Auch of vor i ist haufig aspiriert, 	ndi dagegen wird 
meist nicht aspiriert. 

f) Ich fiige noch eine Anzahl u n r egelmaBiger Formen 
bei , die zum Teil auf falscher Schreibung , zum Teil auf Druck- 
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fehlern beruhen mogen, zum Teil aber andeuten, daB noch weitere 
Lautgesetze atifzusuchen sind. 

u'kuthi-n4:u 	„etwas 	in 	die Schiissel tauchen"; 	khon:ca 	„mit 
einer Kette binden, fesseln" sind Beispiele fur fe, fur das ich eine 
phonetische Schreibung noch nicht gefunden babe. 

Neben toza „Rinde abstreifen" finde 	ich in-kzi 9. „der feine 
innere Bast der Rinde" und i-tolo 5. „die auBere Rinde des Baumes". 

i-dala'ba 	5. 	„die 	Schulter", 	vgl. 	 fhala'ba 	nvor Furcht 	die 
Schultern hochziehen". 

Vgl. ferner tha'baga „einen Sack caber den Arm, die Schulter 
hangen". 

in-limbo 9. „ein Band, das aus inzi-nte'ba 4. gemacht ist". 
imi-nfe'ba ist plur. zu unz-nte'ba 3. „eine Art Pflanzenfaser". 
In dein 	ersteren Wort liegt eine Nasalierung beider Silben 

des Stammes -ti'ba vor, der doch wohl mit -nte'ba verwandt, wenn 
nicht damit identisch ist. 

i-fanflzu kommt neben i-fkanctu als Name desselben Plusses vor. 
Von fu'kurnbela „ein Kleid saumen" bildet man gegen 	die 

Regel in-fu'kumbelo 9. „der Saum". 	 . 
Neben 	infu 	(izqu) 	9. 	notiert Kropf isi-fu 	(isiqu) 	7. 	fur 

„Wesen, Natur". 
falula „unterseheiden" bildet in-faltdo 9. „die Unterscheidune. 
Mit fe'kisa „verachten" ist verwandt inte'kevu 9. „ein abscheu-

liches Ding, ein abscheulicher Mensch". 
Von Lela „bitten' kommt indhelo 9. „Gesueh", das Kropf aber 

p. 115 ohne Aspiration schreibt, 	es ist also jedenfalls ein Druck- 
fehier. 	(So versichert auch Johl.) 

Zu inolhinizelo 9. „Bedriickung" von finizela „bedrficken", in-
cfltinga 9. „Gedanke" von finga u. s, f. vgl. oben b) und e). 

Von fhitha „verschwenden" wird reaelmaiiig infitho 9. „Ver-
schwendung" gebildet, aber von flzitha'kar'la „verschwendet werden" 
bildet Kropf indhitha'kalo 9. „Verschwendung" intr., was schwerlich 
richtig ist. 

Von fhaza „kammen" ist regelmitBig gebildet incazo (incazo) 
9. „Kamm". So schreibt Kropf p. , 56. Aber p. 236 schreibt er incazo 
9. 	,,Kamm", 	fur 	das 	ich 	eine 	phonetische 	Schreibung 	nicht 	zu 
geben weiB. 

Nach Kropf ist dogela = fho'kela ,,in Ordnung bringer', fertig 
m achen", 

g) In Bezug 	auf die Assimilation der Schnalze ist die 
Tatsache beachtenswert, daB in demselben Wort in den meisten 
Fallen nur Schnalze desselben 	Organs auftreten , 	vgl. 	-fanzndha, 
-fanfa, -fanfa'ta, landa, -fendela u. s. f. 	 • 

Vereinzelt ist das zusammengesetzte i-nfwenfa 9. „KatzenfluB". 
Ferner -fanfu, -Planta, -fumnda, -da'kata, 	-doloio u. s. f. 

neben -fa'kanfa, -donfi, -debethe. 
Ferner -rata, -thafha, -thantalala, -tende, -fhenfe u. s. f. 
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Ich finde kein Beispiel, wo der Stamm mit I ((I) beginnt und 
ein f oder t, hezw. ct oder ( i t folgt. 

4. 'It, 't, 'p mit davortretendem Nasal !melt Kl. 9 trod 10 kann 
ich 	in 	keinetn 	sicheren 	Beispiele 	nachweisen; 	inepolotgane 	9. 
„Schwatzer" scheint mit 'pototoza „ausplaudern' zusammenzuhangen. 
Doch glaube ich, 	daB richtiger phololoza zu lesen ist. 	Jedenfalls 
zeigt 	die Form 	i-pho/otgetzte 5. 	„der Schwatzer‘ sicher, 	da(i 	znyt 
hier wie sonst aus n + ph und nicht aus n +'p entstanden ist. 

Dieses Vermeiden der 9. Klasse 	deutet 	mit Sicherheit darauf 
hill, 	daB 	'fr, 't, p, 	abgesehen von den oben ausgeffihrten Fallen, 
spater in die Sprache eingedrungen sind. 

Das zeigt auch der Umstand, daB 'p sich vor vr halt, w;ihrend 
ph nach 5. d) zu is wurde, z. B. um-'pana 3. „Pistolek, Derain. von 
urn-'pu. 	b nimmt dagegen offer dos Praf. Kl. 9 vor sich an, wird 
aber dadurch nicht geandert, im Gegensatz zu den alten Bantu-
lauten, s. 3. 

z. B. imbala 9. „Fleeken, die alte Leute bekommen, .wenn sie 
zu viel am Feuer gesessen habere 	von bala ,,merken, 	zeichnen`; 
imbaseli 9. „einer, der Geschenke verteile von basela „Geschenke 
geben‘ (abgeleitet vom boll. baas), imbala .9. „Gabel, gabelformiger 
Zweig" neben 1-bafa Kl: 5 u. s. f. 

mb wurde nach 5. d) zu nl; nach Analogie davon wird b zu 
clz (wahrend '6 zu w wurde). 

z. B. bubisa „zu Tode bringen", pass. budliswa. 
Wird vor di" in Kl. 9 eM Nasal gesetzt, so ergibt sich ndi: 
z. B. indl'a'bulo 9. „Frfihlicbleit".  von dZ'a'bula :frohlich sein". 
indi 91i 9. „TruchseB“ von diola „die Speisen kosten und an-

richten lassen". 
Nach Johl klingt dies ndl" also anders als das aus ml 	ent- 

standene nI. 	Kropf schreibt beide nj. 
Die 	Wahrscheinlichkeit 	spricht daffir, 	daB 	Johl 	recht 	hat; 

auBerdem ist klar, .daB b und ca sich als Laute darstellen, 	die 
sich von dem Bantulautsystem des Kafir abheben und 	also wahr- 
scheinlich fremden Ursprungs sind. 	In basela ist die hollandische 
Abstammung von Kropf angegeben. 

it wind in Kl. 9 nicht geandert, s. die Beispiele oben unter 9. 
13. Die Art, wie hier die kafferschen Lautgesetze 	entweder 

-aberhaupt nicht angewandt werden (wie bei r` und i• unter Ver- 
meidung der betreffenden Bildungen) oder eine 	nur beschrankte 
Anwendung finden, lalit es von vornherein als wahrscheinlich er-
scheinen , daB wir in den unter 11. aufgefilhrten Lauten es mit 
solchen Lauten zu tun baben, 	die erst spater in die Sprache ein- 
gefiihrt, und also vermutlich fremden Ursprungs sind. 

Ich frig° emu Schema dieser Laute bei, frir die ich den Aus-
druck „fremde Laute" gebrauchen werde. 

   
  



.111einhof, Hottentottische Laute und Lehnworte ins Kafir. 	759 

A. Inspiratae. 
Stimmlose Stimmhafte 

Tonnes 
einfaeh nasal einfaeh 

Asp.ratae 
nasal 

Mediae 
einfaeh 	nasal 

Mediae 
einfaeb 

aspiratae 
nasal 

Laterales t nt tlt nth ct nd 920 

Cerebrales t nt th nth 4 nct cth 

f nf fh writ 	d nct 0 n(th, Dentales 

B. Exspiratae. 
Explosivae 

13 
il 

Frieativae 
Stimmlose 	Stimmhafte 

Lenes Fortes 
Mediae 

einfaeh I 	nasal 
z Stimm- 

lose 
i Stimm-

. hafte 

Velares 'k it X 7 

ti cV., ncle" Palatales 

Alveolares 't 

Labiales 19 b 

Ferner gehoren 	hierher 	die 	von Kropf mit i• bezeichneten 
Faukalen. 

14. Wir lassen eine Ubersicht der Bildungselemente foIgen,' 
weiche nach „Grundriti" 38. Gemeingut der Bantusprachen sind. 	In 
denselben kommen die in 11. als fremd aufgefiihrten Laute nicht vor. 

B e m. 	Schon Appleyard bemerkt a. a. 0. p. 84 Nr. 51: The 
consonants v and f, the clicks and the deep guttural, are termed 
radical letters, as they are only found in the roots of the words. 
The remaining letters are called serviles , as they are used in the 
formation and inflection of words, as well as in their roots. 

Die Beobachtung ist im allgerneinen richtig, aber ihre Deutung 
ist falsch. 	Bekanntlich enthalten die Bildungselemente in der Regel 
das alteste sichere Sprachgut, und sie werden verhaltnismallig selten 
fremden Ursprungs sein, wahrend Wortstamme sehr leicht von einer 
Sprache zur andern bertibergenommen werden. 

Laute, die niemals in Bildungselementen auftreten, sind daher 
von vornherein verdachtig als fremden Ursprungs. 

Dabei scheiden v und f aus, da ihre Entstehung aus echten Bantu-
lauten oben erklart ist, es bleiben also die Klixe and der tiefe Kehl-
laut (wenn ich nicht irre das t nach Kropf), die sich aus Bantulauten 
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nicht erkliiren 	lassen 	und, 	da 	sie 	zugleich 	in 	Bildungseliquenten 
nicht auftreten, fur frenide Laute miissen angeselien werden. 

In einer Anmerkung fart Appleyard u. a. noeh 	aus , dull r 
soft - also r` nach Kropf - in dem Affix -ra vorkmnnit. 	Vgl. 
dariiber VI. 

a) Das Substantivum (38, a). 
Klasse 	1 urn- (uiiJ-), u- Sing. zu . K1. 2. 	Menschen. 

, 	2 a'ba- (o) 	Plur. zu Kl. 1. 
n 	3 urn- (lay-) 	Sing. zu Kl. 4. 
, 	4 imi- 	Plur. zu Kl. 3. 
, 	5 ili-, i- 	Sing. zu K1. 	6. 
, 	6 ama- 	Plur. zu Kl. 5. 	Kollektiva, Fliissigkeiten. 
, 	7 isi- 	Sing. zu K1. 8. 
, 	8 izi- 	Plur. zu Kl. 7. 
„ 	. 9 my-, in-, in-, irn-, i- Sing. zu Kl. 10. 

10 iziity-, iziri-, izin-, izim-, i- Plur. zu Kl. 9 und 11. 
,, 	11 ulu-, u- 	Sing. zu Kl. 10. 
, 	12 fehlt. 
, 	13 fehlt. 
, 	14 u'bu-, u'9.- 	Abstrakta. 

15 u7cu- 	Infinitive. 	, 
, 	16 pha- 1.  Sind keine Klasgenprilfixe mebr , sondern Prapo- 
, 	17 'Icu- 3 	sitionen, bezw. Reste von solchen. 
, 	18 fehlt. 

V,or dem Verbum lautet Kl. 1 mid 3 u, Kl. 4 und 9 i, Kl. ti 
a, Kl. 10 zi. 

Die Substantiva endigen auf a, e, o, i (=--- L und i), u (---- 
u mid 'a). 
z. B. is-anza 7. ,,Hand"; i-nia 9. „Hund“. 

i-'bae 5. „weibliche Brust";' um-alane 1. „Gegner, Feind". 
um-'balelo 3. „Aufzahlung"; is-a'belo 7. „Tell-. 
um-'bali 1. „einer, der rechnet"; um-akhi 1. „einer, der bout'. 
i-ie/e9si 9. „Hauptling, Furst"; i.gazi 5. „Glut". 
um-n'tu 1. „Mensch". 
i-nzpvu 9. „Elefant"; u'ouib9vu 14. „Eiter". 

Auch Adjektiva auf u (= 21) linden sich, z. 13. -'bomvu „rot'. 
b) Die Verbalspezies (38, b). 

1) Ira. 
a) -'Ica denom. intr. 

z. B. eljurigu-'Ica „Abgehen der Haut, wenn 	eine Blase auf der 
Haut platzt" von -4juitgu in i-cljungudjuligu 5. „Blase 
auf der Haut"; 

fu'ku-'ka „aufgehen von Gahrung oder vom Kochen" von 
-fu'lcu in ilu'kufu!ku 5. und u-fu'lcufu'ku 11. „Dinge, 
die lose aukeinamier ftehauft sind". 

1 	b) -a'ka, intrans., mit -ala verwandt. 	Es wechselt mit ala 
fund tritt damit verbunden auf. 
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z. B. phal-a'ica und phal-ala „fiberflieBen“. 
'bu'b-a'ka „zusammengedriiekt sein" von 'bu'ba „zusammen- 

dracken". 	. 
Vgl. 'bu'b-aza „zusammendriicken", kaus. von ungebrauch-

lichen' 'bu'bala. 
In aza'kala, 'bcma'kala, khosa'kala , ona'kala u. s. f. ist die 

Endung mit -ala verbunden, s. unten -ala 8) b). 
In 'banda'kaiiya „verbinden“ folgt -ana und -ya. 

c) -e'ka intr. ist sehr viel gebraucht in der Sprache. 
z. B. thum-e'ca „geeignet zur Sendung sein" von thuma „senden". 

thand-e'ka „geliebt werden, liebenswiirdig sein" von thanda 
„lieben“. 

sanz-e'lca „rein, gereinigt werden" von §anza ,reinigen". 
u. 	s. 	f. 

d) -u'ka invers. intr. 
z. B. vgl. Va'b-u'ka „abgeschabt sein der Haut" 	mit 'ja'b-e'ka 

„eine Mauer, ein Haus bewerfen". 
khum-'ka (nach 3. Bern. 1 ffir Ichum-u'ka) „abgehen , los 

werden der Zahne, schichten" von khuma „nagen, das 
Fleisch von den Knochen abbeillen". 

oth-u'ka „aufgeschreckt sein" von otha „sick warmen". 
e) -Om intens. intr., auch in der verstarkten Form -ulu'ka. 

pheph-u'lca „wegaeblasen sein" von phepha „entschlilpfen", 
vgl. im'pepho°9. „Lufthauch". 

na'bulu'ka dial. „ausgestreckt sein" von na'ba „lang werden, 
schieBen (von Pflanzen)". 

sambulu'ka ,,rein sein" von samba ,waschen“. 
eth-u'ka „vor Furcht zurtickspringen" von etha dial. „ver-

sinken, verzweifeln". 
2) -e'ka kommt einige Male in kausativer Bedeutung vor. 

z. B. nam-e'ka „befestigen", vgl. u'kuthi-nama „befestigen" und 
namatha „beriihren". 
'baneka „erleuchten“, vielleicht aber denom. von isi-'bane 

7. 	ein Licht". 
an-eia „Kleider etc. ausbreiten zum Trocknen in der Luft“. 

Vgl. al-e'ka „einen Rock fiber den andern ziehen ; zugeben 
(zur Ware)". 

Vgl. 'tja'be'ka oben 1) d. 
3) -atha ist nicht selten. 

z. B. 	amb-atha 	„Kleider anziehen"; fulatha ungebrauchlich, 
davon fulathela dial. „jem. den Riicken kehren"; fumb-atha „die 
Hand schlieflen" von fumba „sammeln, aufhaufen"; lamb-atha „leer, 
armselig, hungrig sein" von lamba „hungrig sein"; nam-atha „sich 
beriihren"; pha'k-atha „Aufschiefien von mehreren Pflanzen um die 
Hauptpflanze"; sing-aim „ein Kind im Arm tragen". 	, 

Nach einer Anregung, die ich Herrn Missionar Bunk in Mufindi, 
IThehe, Deutsch-Ostafrika, verdanke, bin ich darauf gekommen, die 
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Grundbedeutung von -atha in 	dem Begriff „zusammen" 	zu linden. 
Von -ana unterscheidet es 	sich 	dadurch , 	dal 	letzteres 	stets 	den 
Begriff der Gegenseitigkeit hat, 	der 	bei 	-atha 	ausgesehlossen ist. 
\Vie das 	lateinische con- 	urspriinglich 	auch „zustuninen* bedentet, 
und dann oft in Fallen gebraucht wird, wo es rein verstarkend zu 
sein scheint, so ist auch bier der Begriff fur u n s e r Denkon nicht 
immer klar, aber es scheint mir, 	dal 	man auf diesem Wege zuni 
Verstandnis von -calla kornmen kann. 

Ob sich neben -atha auch nosh -etha, -itha, -otha, -utha auf- 
stellen laBt, 	oder ob das alles als -tha aufzuthssen ist, 	so daB e, 
i, o, u zum ersten Teil des Wortes gehoren, 	das wage id: nicht 
zu entscheiden. 	Ich gebe nur einige Beispiele: 

feketha „spielen"; phopketha „Korn wannen"; 
nambitha dial. 	„kauen"; 	thin'titha emit der Zunge anstof3en, 

stammeln", vgl. Min'ta e hindern; ein wenig husten". 
goitgotha „oft klopfen, vertreiben, verbannen". 	(Vielleicht liegt 

hier aber der Stamm gotha vor, mit Reduplikation der ersten 
Silbe. 	Vgl. Suah. gota und gogota „klopfen".) 

khon'kotha „bellen" (Hund), doch vgl. khotha „mit der Zunge 
lecken" (Hand). 

.mo1/4otha 	,,kauen"; nzonzotheka (von 	ungebrauchlichem nzo- 
=aka} „hinschwinden ureter Schmerzen", vgl. nzonza „weniger 
werden, schwach werden". 

gunguth,a „befttig schlagen"; khulukutha „nutzlos 	sein durch 
GroBe, vorbeigehn", vgl. lchula „waebsen , grog werden"; 
khun'kutha shftig schlagen", 	vgl. 	gutigutha; 	thu'kuthela 
(vom ungebrauchlichen thu'kutha) „sofort tun", 	vgl. thu'Ica 
„aufspringen“. 
4) -'pal) (pha) erscheint allein und in Verbindung mit 

-ala in denominativer Bedeutung. 
fontipa eehrfurchtsvoll sein", vgl. intnni „Scham". 
prekani-Pa eschlau, 	listig 	seize 	von 	z.-.6cekazzi 	5. 	„schlauer 

Alensch". 	• 
kholl-pha 

'
energisch sein" von u'bu-klzali 14. „Scharfe". 

isi-nono-phu 7. „ein reicher Maim" von ungebrauchlichem nono- 
pha von u'bu-nono 14. ,Reichtuna“. 

fi ,  pala „dunkel werden" vom St. -fi in u'bu-fifi 14. „Dunkelheit". 
5) 7 a nicht nachgewiesen. 
6) 9a als Kausativ-Endung ist sehr haufig, 	es ist aber 

immer mit dem vorhergehenden Konsonanten verschmolzen und des-
halb bisher in der Sprache nicht bemerkt worden. 

Nach den oben 4, d) aufgestellten Regeln 
-gilat k + lja > sa.  

t + Oa > sa. 	1 -f- lla > za. 
nd ÷ 9a > tzza. 	mb + fla > nza. 

1) Die Sebreibung -'pa halts ieh fur einen Druckfehler statt pha. 
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Daher bildet 
'bu'lca „bewundernu 	'busa „dem Hauptling dienen". 
iiyzeica „aufsteigen" 	 it yusa „auf heben' . 
othu' k a ,,aufgeschreckt sein" 	othusa „aufschrecken". 
o y r ka „fur &ten" 	of/isa „fiirchten machen". 
thunu'lea „v erletzt sein 	durch 	thunusa „eine alte Wunde 	ver- 

	

Beruhrung einer alten Wunde" 	letzen". 
ambatha „Kleider anziehen" 	ambesa „bekleiden". 

	

than' tatha „von Stein zu Stein 	than'tasa „auf der flachen Hand 

	

springen , auf einem flachen 	tragen". 
Stein hiipfen". 

Die Beispiele fiir za < 1 + fa sind sehr hanks.. 
Fur nd + fin und /lib + /fa habe ich nur je ein Beispiel. 
enza und sanza s. oben 4, d). 
Aus der intrans. Endung u'ka ± ya entsteht wie oben wsa. 
Aus der intrans. Endung eka + ya entsteht das so viel an-

gewandte -isa. 
In -isa und oben in - esa hat ya nicht nur den vorangehen-

den Konsonanten, sondern auch den Vokal verandert, was im Sotho 
regelmaBig ist, vgl. GrundriB p. 43. 

-aza, -eza, -uza sind also auf -ala, -ela, -ula zurackzuffihren. 
Die Grainmatiken und Worterbficher enthalten hier viele Fehler, 
da man die Lautgesetze nicht beachtet hat. 

7) Die Passivendung ist -wa, s. oben 5. 
Einsilbige und einige andere bilden das Passiv auf -iwa. 
z.. B. pha „geben" phiwa ; aloha „bauee akhiw a. 

8) la. 
a) la denom. tr., vgl. oben 1) a) ?ca. 

'ba'tu-la „eine Handvoll nehmen" von i-'ba'tu 5. „eine Handvoll". 
zavu- la „ Kleider zerreiBen" 	von i-zavu 5. ,ein zerrissenes Kleid". 
die' ku -la „mit den Armen .gesti- von um- clieku 3. ,eine Bewegung 

kulieren". 	 des Arms, die man macht, wenn 
man auf jemand einredet". 

lima-la „verletzt, verwundet sein" 	von isi-lima 7. „ein Kriippel“. 
b) ala medial, 

z. B. khal- ala ,beleidigt sein" von khala „schreien, sich be- 
klagen" , vgl. khath a la „alt sein". 

ph alala neben phala'ka „fiberflieBen“, thunu'k- ala, „v erletzt 
sein" von thunu'ka. 

I i der Verbindung mit -a'ka und -'pa ist es haufiger. 
Vgl. aza'kala, 'bona'kala, alu'pala u. s. f. 
Kropf nennt 21cala nach dem Vorgang von Mc Laren stativ, 

was nicht richtig 	ist. 	Das Einnehmen einer Stellung bezeichnet 
-ala nicht, sondern das 	„an sich", 	„filr sich", 	,hei sich", ahnlieh 
dem griechischen Medium. 

- alala halte ich filr Verdoppelung von -ala. 
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z. B. fumb-alala „im Haufen liegen" von fumba „aufhaufen". 
lamb-alala „leer sein" (Milchsack) von lamba „hungrig sein". 
phang-alala „sich zerstreuen, auseinandergehen (Versannlung)" 

von phanga „schnell, stark laufen' (?). 
Vgl. Vamb-atala „platt an der Erde liegen, sich ausstrecken`. 

-aza ist kaus 	zu -ala, s. oben (3), z. B. phalaza „ausgieBen" 
von phalala intr. 	„fiberfliefien".  

c) ela ist als relative Endung ganz allgemein im Gebrauch. 
z. B. dolma „sender'', thum-ela „fiir jemanden senden". 

-eza ist Kausat. zu -ela, z. B. Sumayeza kaus. zu htmayela 
„bekannt machen".  

d) -ile ist Perfektendung, oft verkiirzt in -e, s. unten. 
e) -ula rovers. trans. amb-ula dial. „Kleider ausziehen", vgl. 

amb-atha ,,Kleider anziehen"; 'bu'lc-ula „pin Junges nicht annehmen 
zum Saugen" 	von 'breka „aufnehmen , freundlich seinu ; 7chunda 
(statt khum-ula) „Zahne ausziehen" von Hama „nagen", s. Ithxurn'ka 
oben 1) d); lumla (statt lum-ula) „entwohnen" von Zuma „beiBen" ; 
land-ula „slob entschuldigen, nicht wollen" von landa „der Spur 
folgen"; oph-ula „amen Topf vom Feuer nehmen 	 .damit er nicht 
fiberlauft" 	von 	Tha 	„tropfen, 	bluten" ; 	om-ula 	„wieder Milch 
trinken 	nach dem Fasten" 	von 	oma 	n trocken 	sein" ; 	sang-ula 
„herausziehen", vgl. gang-ana " zusammenkommen".  

Auch die Verdoppelung -ulula kommt vor.  
z. B. nam'-ulula „Dinge trennen, die zusammengeleimt oder gebunden 

waren", vgl. nann-athela „anhaften, ankleben". 
thurig-ukaa „Augen bekommen von jungen Hunden und alm-

lichen Tieren" von thunga „nahen". 
Des Intransitivum zu .ula ist -u'ka, s. oben 1) d). 
-usa 1st Kausativum' zu u'Ica, s. oben 6). 
,uza ist Kausativum zu -ula und -u-Za. 
z. B. ;a/mut und zavula „zerreiBen". 

khumbula „sich erinnern", kaus. khumbuza. 
Die Angaben der Grammatiken and Worterbacher sind dar-

nach zu berichtigen. 
f) ,ula intens. trans`. 	Wegen -u'ka, -usa, -uza gilt das unter 

e) gesagte auch pier. 
thuth-ula „etwas wegtragen" von thutha „wegtragen". 
pha7c-ula „Honig herausnehmen" von pha'ka „herausschopfen". 
Auch -taula-korrant vor, z. B. eamb+ulula „ganz rein machen" 

von samba „waschen",• gu'b-ulula „die Haut von einer •Wunde 
ganz abzieherr" von pu'ba nsich hautena. 	 '• 

Auch .ola kommt vor, z. B. 'bongoza (kaus. von ungebrauch- 
lichern 'bong,o1a) 	„bestfirrnen, anfiehen , schmeicheln" 	von 	'bonga 
„preisen, erheben“. 

g) •We kommt nichl selten vor. 	Die bedeutung ist mir 
nicht klar. 
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thun'tu'beza (vom ungebrauchlichen thun'tu-'ba) 	„die Scharfe 
eines Werkzeugs abstumpfen" von u'bu-thun'tu 14. „Stumpf-
heit" ; also denom. 

tia'ba'bisa (vom ungebrauchlichen sa'ba'ba) „von jemandem in 
schmahender Weise sprechen“ von ect'ba „verwunden" (auch 
mit Worten). 	 . 

her scheint 	-'ba relative Bedeutung zu haben , s. unten VT. 
Ahnlich vielleicht in safiga'beza (vom ungebrauchlichen eariga'ba) 
„entgegen gehen", vgl. sangana „zusammenkommen". 

Vgl. 	ferner khangu'be'lca 	„Mut bekommen" 	mit 	khaitgela 
„acht gehen" 

und khokho'ba „krumm gehen wie ein alter Mann" (unklarer 
Abstammung). 

Nach 5 wechselt 'b mit 'tj. 	Also gehort jedenfalls hierher 
clict'ku-'ba und dia'ku-'0.ct „aufgeregt sein wie ein Pferd". 

• Vgl. dlu'ku-'0'a 	„wegwerfen" 	und diu'lcu-dla 	„null etwas 
sehr Entferntem werfen". 

10) -ana in recipr. Bedeutung ist haufig, 
z. B. thand-ana „sich gegenseitig lieben" von thanda „lieben". 

-na ist selten. 	Ich habe nur gefunden-§afu-na. „kauen' . 
'befuLyeka (vom ungebrauchlichen 'befuna) „nach Atem ringen" 

um-'befu 3. „Asthma". 
11) -ama stativ. 

z. B. thamb-ama „sich setzen, sich neigen" (Sonne) von thamba 
„weich, biegsam sein", vgl. i-thambe'ka 5. ,,der Abhang". 

pha'k-ama „gerade stehn" ; ay-ama „sich anlehnen" ; bad-ama 
„auf der Lauer liegen" von bada 	„platt niederfallen“ ; 	 fu'lc-ama 
„briiten" ; khoth-ama „sich beugen" ; lul-ama „sich unterwerfenu ; 
ong-ama „hervorragena ; oth-ama „IniiBig sitzen" 	von otha „sich 
warmen"; phaph-ama „wach sein" von phapha nmunter sein" u. s. f. 

-ma finde 	ich 	z. B. in 	'buth-uma .„auf dem Bauch liegen", 
wahfscheinlich von 'butha „sammeln, zusammenbringen". 

gidi-ma „schnell laufen" • so'ko-ma 	„laut tonen“ ; khali-ma 
„lant schreien , 	tonen" zu khala ,schreien" 	und khali „scharf" ; 
khazimla (statt khazimula vom ungebrauchlichen khazima) „scheinen, 
leuchten". 

khukhumala „schwellen, aufgehen" ist vielleicht durch Redupli-
kation entstanden; phefumla (statt phefurnula vom ungebrauchlichen 
phefu-ma) „atmen" von phefu in uku-thi phefu „atmen", und dies 
vom Stamm B. pepa „wehen" aus urspr. pepa mach 5. 

thu'kuma „klopfen“ (Puls).  
Wo -ma nicht .=.----. -ama ist, 	scheint 	es denominativ zu sein. 

12) -riga, -nda, -mba kommen einige Male vor. 
z. B. khama-riga „stark ausdriicken" von khama „ausdrilcken". 

sulu-riga „in gater Ordnung , rein 	sein" vielleicht von sula 
„abwischen, abreiben", • 
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SO'b0-9./9a 	dial. 	„unzilchtiger 	Verkehr", 	vgl. 	u'bec-yo'bo 	14.  

„Freundschaft". 
sozi-riga 	„unentsehlossen 	sein", gu'bungela 	„rich 	mit 	einem 

Kleidungssttick bedecken", vgl. iigu'bo 9. „Kleid, Mantel". 
Ichulanga dial. „lecken, indent man mit dem Finger abkratzt". 
-nga scheint durative , 	habituelle 	Bedeutung 	zu 	hahen 	wie 

sonst -7a. 
gununda „das Gras kurz 	abfressen , 	die Stelle 	leer fresseng. 
tho'komba „den Kopf hitrigen lassen" ; thathamba „iiiipfen wie 

ein Grashiipfer" 	(vielleicht Redupl.); 	9/2§amba „lout 	schreien wie 
ein Kind vor Schmerz" ; 	khulumba 	„etwas dem Belieben eines 
andern iiberlassen". 

nzulu-mba pins NVasser werfen u vom adj. -nzulu „tief". 
Va'tjanzba „aufbrechen , bliihen", vgl. Va'tja „aufschneiden". 

Vgl. golombila „herzlich beweinen". 
nyalambisa = I,yalasa „unehrerbietig weggehen, einen Rat 

verachten" ; 	vgl. ama-liyala 6. 	„Schamlosigkeit, Schinutz", 	wahr- 
scheinlich von -iiya „zu Stuhl ,gehen". 	. 

-mba scheint darnach denoin. zu sein. 
13) -ca = urspr. Ira, 	vgl. in so'kosa „mit einem Stock 

in einem Loch stochern". 
su'kuga 	„heftig 	schtitteln , 	z. 	B. 	das 	Sieb", 	vgl. 	so'kulula 

,,sieben, sichten". 
iulcu§a „verffihren, betrugen", vgl. lu'ka „flechten, weben". 
Verba auf -za babe ich nicht gefunden. 	Die Formen auf -za 

warden von Kausativen von -la nicht zu unterscheiclen sein. 	Ich 
weit nicht, ob es Formen gibt , 	die auf -za < B. -'a endigen. 

14) Vollstandige und unvollstandi,ge Reduplikationen kommen 
vor in iterativer Bedeutung. 
z. B. funa funa „schnell suchen" von funa „suchen". 

hambahamba „hin, und hergehen , herumlaufen" von hamba 
„gehen". 

khandakhanda 	n wiederholt 	stollen" 	von 	khanda 	„stolen, 
schmieden, aushrinunere. 

thuthumba „Schmerz empflnden, klopfen wie eine eiternde Wunde. 
Vgl. i-thumba 5. „Beule, Geschwtir". 

15) Vorstehende Endungen kOnnen in der mannigfaltigsten 
Weise mit einander verbunden werden. 

z. B. thume'lcelela = thuma ±. e'ka ± ela + ela „willig sein, 
um bin und her oder Otter gesandt ma werden". 

thuthelartela = thutha + ela ÷ ana + ela 	„an einem be-
stimmten Platz zusammenkommen“. 

hambisela = hantba"-1- eka ± ya + ela „verursachen , &II 
jemand zu einem bestimmten Zweck geht" etc. 

-ezekt = -ela + ya ± ela scheint in verkleinerndem , herab-
setzendem 'Sinne gebraucht zu werden, z. B.phuitg-ezela „in kleinen 
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Ziigen trinken, ganz allmahlich zu trinken geben", vgl. Amiga 
„etwas heifies langsam• trinken". 

Die Bedeutung ergibt sich natfirlich aus der von -ela und -ya. 
16) Allerlei 	seltnere Bildungen 	ungewisser 	Abstammung 

seien der Vollstandigkeit halber hier nosh angemerkt. 
z. B. yuguda „an etwas entlang laufen, ohne hineinzugehen“. 

di:o'boda „sich starken". 
cUa'kudla ,tun wie Knaben, die beim Tanzen den Oberk8rper 

in die Rohe werfen und sich auf dem Hinterteil fortbewegen". 
siniva „stumpf machen", vgl. sinini'ka „die Muskeln des Ge-

sichts nachlassen wie in Schmerz". 
Merkwiirdig ist die Leichtigkeit, mit der man hier Denominativa 

bildet und Nominalprafixe und Fremdworter dabei aufnimmt 
Vgl. z. B. gohyanzela 	„gegen jemanden den I.48wen spielen, 

urn iiberwaltigen", mit i-nyohyanza 9. „L8we“. 
ngoma „singen" von i-ngoma 9. „Gesane. 
n'kont:sa 	„die 	u-iaontgo anlegen" 	von u-iekontgo 14. 	„ein 

Hauptschmuck". 
'katsa „mit der neunschwanzigen Katze hauen" von 1-7-ca'ti 5. 

„Katze", holl. ('katsa ist Fremdwort, da es 'k und nicht kh hat). 
sen'tila „Wache halten" vom engl. sentinel. 
Vgl. hierzu die Beibehaltung der Nominalprafixe 	im Substan- 

tivum in Fallen 	wie 	u-s-ana 11. p1. 	intsana 	„Kindheit“ 	vom. 
Stamm -ana mit Praf. 7 und 11. 

Vgl. das Kompositum u-tgi-izyoitga 1. „einer, der an der Riffle 
gebrannt ist" von Oa „brennen" und inyolva 9. „die Hiifte". 

c) Die wichtigsten Verbalformen stimmen 	tiberein 	mit 
denen in andern Bantusprachen (38, c). 

1) Mit a prafixum finde ich zwei Formen: 
ndatanda, nach Mc Laren Past Tense (Indefinite). 
ndatanda, 	„ 	, 	Past Conjunctive „and I loved". 
Beide Formen sind zusammengezogen aus ndi a bez. a tanda. 

2) Das Perfektum endigt regelmaBig auf -ile, s. b), 8) d), also 
von -tanda . . ndi tandile „ich liebte". 

Die Form ndi tande erscheint daneben mit abweichender Be-
deutung. 

Unregelmafiige Perfekta sind z. B. 
'bulele von 'bulala „toten', zusammengezogen aus *'bula-ile statt 

*'bulalile.. 
$azigana „zusammenkommen“ bildet fatigene, zusammengezogen 

aus *sangaine statt *fftnganile. 
anzbatha „Kleider anziehen" bildet ambethe, zusammengezogen 

aus *ambaithe statt *ambathile. 
gala „sitzen, bleiben" bildet seli, verkiirzt aus *salile und sezi, 

verkitrzt aus .s.ezile s. 4 d). 
sutha „sad sein" bildet suthi, verkfirzt aus *suthile. 

Bd. LVIII. 	 50 
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ma „stebee bildet mi, verkiirzt aus mile. 
Ma 	,sagen, sprechen" 	bildet Csi/o, bei dem man annehmen 

muff, daB ein Suffix o bier an das Prasens (--= is ± o) and 
an das Perfektum (= ails ± o) angehangt ist. 	Was dies 
o bedeutet, weiB ich nicht. 
3) Der Final endigt auf e: 

z. B. nditande ,,ich moge lieben". 
Die 3. .Pers. Sing. Kl. 1 bat bier a, wahrend sie sonst meist 

u (w) hat. 
4) Das Passiv endigt auf -wa bez. -iwa. 
5) Die Endung -ya babe ich in der Konjugation nicht nacb-

weisen konnen. 
d) Zur Vergleichung fiige ich die wichtigsten Pr onomina 

bei (38, c). 	 . 
a) Das Objektspr on omen unterscheidet sich von dem 

Subjektspronomen in alien Formen, 'die bei letzterem vokalisch an- 
lauten. 	Es lautet nach Mc Laren: 

Sing. 	Plur. 
1. Pers. 	ndi 	si 
2. • Pers. 	?CU 	ni 

Kl. 1. m, 2. 'ba, 3. wu, 4. yi, 5. li, 6. wa, 7. si, 8.. zi, 9. yi, 
10. zi, 	11., /u, 	12. fehlt, 13: fehlt, 14. 'bu, 15. 'ku.• 

b) Das Subjektspronomen lautet: 
Sing. ' 	Plur. 

1. Pers. 	ndi 	si 
2. Pers. 	u 	 ni 

KI. 	1. u', Konj. a, Part. e,' 2. 'ba, 	3. •u (u'?), 4. i, 5. h., 6. a, 
7. si, 8. zi, 9. i, 10. zi, 11. ht, 	12. fehlt, 13. fehlt, 14. 'bu, 15. 'ku. 

c) Das Pronomen personale absolutum lautet: 
Sing. 	Plur. 

1. Pers. (mina) Intact 	tins 
2. Pers. 	wena 	nina 

Kl. 1. yena , 	2. 'bona, 3. wona, 4. yona, 5. lona, 6. wona; 
7. sona, 8. zona, 9. yona, 10. zona, 11. lona, 14. 'bona, 15. 'kona. 

d) Das Pronomen possessivum lautet: 
Sing. 	Plur. 

1. Pers. 	-am 	-ethu 
2. Pers. 	.alchol) 	-enu 

K1. 1. -akhe'), 2. -a'bo, 3. -awo,4. -olio, 	5. -alo , 	6. -awo, 
7. -aso, 8. -azo, 9. 	-ayo, 10. -azo, 14. -a'bo, 15.. -akho. 

Vor diese Endung tritt das Prafix des Besitzes. 	So ergibt sich 
Kl. 1. warn, walchol), wethu etc. statt u-am, u-alcho, u-ethu, Kl. 8 
zam, zalcho, zethu etc., K1. 11 lwam, lwakho, lwethu etc. u. s. f. 

,1) Wahrend des Druckes dude ich 'das Gesetz : kh steht in letzter Silbe, 
m 'enn die erste mit einem Vokal (Spiritus lonis) beginnt. 	Darum akha „bauen4  
s.1.9ben 1, akhama ,gahnen' s. oben 4a, ferner okha ,Feuer aus einem Haus 
ins' andero bringen'. 
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e) 	Das 	Pronomen 	demonstrativum 	entsteht 	aus 
folgenden Elementen : 

1) dem Prafix la; das 1 des Prkfixes fallt in alien Formen 
aus, in denen das Nominalprafix einen Konsonanten enthalt, s. oben 7. 
(Im Zulu ist es aberall erhalten.) Das a verschmilzt mit dem Vokal 
des folgenden Prafixes. 

2) dem Nominalprafix. 
3) dem Suffix o (wo). 
4) dem Suffix ya (wa). 

1) + 2) bezeichnet die nacbste Entfernung, 
1) + 2) + 3) ist etwas weiter, 
1) + 2) + 4) ist noch weiter. 
z. B. 1) ± 2) Kl. 1 la + u = lo; Kl. 2 la + a'ba = a'ba; 

Kl. 5 la + iii = eli u. s. f. 
1) + 2) + 3) Kl. 3 la + u + wo = lowo; Kl. 6 la + a + wo 

--= lawo; K1, la + izi + o = ezo u. s. f. 
1) + 2) + 4) Kl. 11 la + ulu + ya = oluya; Kl. 2 la + 

a'ba + pa = a'baya; Kl. 7 la + isi + pa = esiya u. s. f. 
e) Die Zahlwörter stimmen teilweise mit denen anderer 

Bantusprachen iiberein. 	Wo sie abweichen, treten Laute ein, die 
wir each 11 fur fremden Ursprungs ansehen miissen (38, c). 

1 -ilye 	mit Kl. 9 iipe.  2 -'bini 	„ 10 zimbini. 
3 	-thathu 	lf 	II 	If 	ezin'tathu. 
4 -ne 	, 	„ mine. 
5 -sanu 	„ 	„ ezintsanu. 
6 -thandathu 	„ 	„ ezin'tandatku (3 + 3). 
7 isi-thente 7. 	 1 enthalten fremde Laute und weichen 
8 isi-bozo 7. (mit b nicht 'b)) von alien Bantusprachen vollig ab. 
9 i-tho'ba 5., isi-tho'ba 7. 

(von tho'ba „beugen, niederdriicken" namlich „einen Finger", 
vgl. im Sotho rova (etymolog. identisch mit tho'ba). 

Vgl. ferner Kafir i-tho'ba 5. „einer, der e i n Auge zukneift".) 
10 i-htmi 5., s. ()ben 4, b). 	30 ama-gumi ama-thathu 6. 
20 ama-gumi ama-'bini 6. 	100 i-khulu 5. von -khulu „groti". 

Es Mt sich nicht leugnen , daB in alien diesen Bildungs-
elementen das Kafir aufs beste mit den andern Bantusprachen iiber- 
einstimmt. 	Ebensowenig wie die arabischen Laute im Suaheli in 
die Bildungselemente des Bantu eingedrungen sind, ebensowenig 
haben sich bier hottentottische 	oder andere Laute, die nicht im 
Schema p. 753 enthalten sind, nachweisen lassen. Nur hat das Kafir 
unter die Zahlworter einige fremde Formen aufgenommen , ebenso 
wie das Suaheli es mit einigen arabischen Zahlwortern getan hat. 

, Das alles mat darauf schlieBen, daB die in 11. erwahnten Laute 
in derselben Weise ins Kafir eingedrungen sind, wie die arabischen 
Laute ins Suaheli.  

(Fortsetzung im naehsten Heft.) 
50* 
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Zn 
(x. Rothstein, I)er Kanon der biblischen Blither 

bei den babylonischen 	Nestorianern irn 	9. 10. Jhdt., 
oben 5. 634 if 

I. 
Von 

Siegmund Fraenkel. 

S. 637 1. 29 lies (.53...U3 ; 1. 30 lies 14; (fiir (-0. 
S. 640 1. 14: „Sie rechnen sie als fiinf Bucher, jedes sifr . . . 

als ein Buda'. 
S. 658 1. 4 v. u. scheint die Erklarung von ‘,..,..¢7 durch rpm 

(S. 663) auf den ersten Buick wohl plausibel; aber da sie sich mit dem 
Sinne nur schwer vereinigen 16,13t , 	wird 	man 	darin 	wohl 	eine in 
diesem 	Cod. 	nicht 	allzu 	auffallige 	Verderbnis 	aus 	 ..!...:::..~ 	zu 
sehen haben.  

S. 659f. cl......,e4.4:4, 	lx....4.;;;, Name eines apokryphen Buches, ist 
natiirlich rtryntb „Tradition" (s.:A.x.....,:::,1Bibl. Geogr. Arab. VIII, 112 ult. ; 
dazu de Goeje im Glossar p. X). 

Die 	lange 	Auseinandersetzung 	caber 	die 	"(Inform L.5.6.:11,....:Lk.) 
(S. 660-662) hatte unterbleiben konnen , da das Wort schon vor 
23 Jahren von IMIII: Low, Aram. Pflanzennamen 42 Anm. 2 richtig 
als jztax, 	...z 1) erkannt worden ist. 	Damit ist dann Zeitschrift 
Bd. 46 , S. 742 	das im Fihrist genannte ‘5,:.:..- 	1 /4....31.xS 	(auf Grund 
der LA. von P. (.5.,.....k....1) kombiniert worden. 	Dies zu S. 654 1. 7. 

[1) So erklart in einer brieflichen Mitteilung an 	mich auch Noldeke 
des Wort, unter Hinweis auf Wright, Catalogue of Syriae Mss. in the Brit. Mus., 
vol. I, no. XVI, and Adler, Novi Testamenti versiones syriacae, I-Iafniae 1789, 
p. 34f. ' In u Str will Noldeke lieber riprl als rirri sehen. 	Er ist iibrigens 
der Ansicbt , 	dad 	der eigentliehe alttestarnentliche Kamm der Nestorianer, viol 
beschrtinkter war, als Rothstein annimmt. 	 A. Fischer.] 
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II. 

Von 

W. Bacher. 

Zu 	S. 637, 	Z. 4 	von 	unten. 	'25'..x..AL.- 	,,......).:.<1! 	als 	jfidische 	Be- 
nennung des Kanons hat keinen Sinn; man kann Y7....*L., wie auch 
S. 640, Anm. 2 bemerkt ist, nur als rbersetzung des biblischen 
Buchtitels r'7!'? verstehen (s. S. 649, Anm. 5). 	Durch irgend einen 
Verstod des Abschreibers 	mull 	das Epitheton K.s..41.... 	her 	an 	die 
Stelle 	des 	urspriinglichen 	Epithetons 	gesetzt ' worden 	sein. 	Als 

solches empfiehlt 	sich 	am 	ehesten X.......,!LX.ii.fi ; 	denn Y.........p.iiii 	%....,..Z.0 .. , ... 	..., .- 
(--, 	.2FL.„,..x..4.1! 	,...,...x.‹.19 	ist die genaue Ubersetzung von 	 '7,•:;:n ',13.r .t, 
der alten Benennung der Gesamtheit der heiligen Schriften. Weiter 
unten erwahnt der Anonymus eine andere Benennung der Bibel 

durch die Juden. 	Die Stelle lautet (S. 639, Z. 3): L4.4, LH coi..iz, 

ic:....:40,ii..11 	r"..4 	,..,...x.f.. 	Die rbersetzung dieses 	Passus (S. 641 f.) 	ist 
durch Fragezeichen 	als 	sehr 	problematisch 	gekennzeichnet. 	Die 
Textverderbnis, die Rothstein (ebend., Anm. 9) fur r../4  vermutet, 

mull auch fiir L...4.) , das keinen Sinn 	gibt , 	vorausgesetzt werden. 
.... 

Ich glauhe, daB statt l....53  gelesen werden mull Liji und statt 	sill : 1.. 
. I 

u..,.),.4. 	Der Satz , • der in der rbersetzung bei Rothstein ausein- 
andergerissen ist, mull dann so tibersetzt werden: „und sie — die 
Juden — erkennen von ilanen an, dell sie die alten heiligen Bucher 
sind". 	Die Bezeichnung u..„v4 ,A.:d ist die genaue Wiedergabe 
von 	zip 	-,tr=. 	Dass Ly...J..A.il 	...,...:4T an dieser zweiten Stelle des- 
selbe 	sein 	will, 	wie 	K,......p..:ci.Sf 	,.....a.K.Ii 	(wie ich 	fur K.s..4 	,„,..:,..Kil 
an der ersten Stelle vorschlage), ist aus dem Umstande ersichtlich, 
daB an beiden Stellen unmittelbar darauf die Benennung der Bibel 
A. T. durch die Christen (z.:....p.iiii 	B.) 	.J1 	,........:.:S) folgt, ohne meine 
Emendation aber an der zweiten Stelle die Angabe fiber die jiidische 
Benennung der Bibel vermifit wiirde. 

S. 638, 	vorletzte Zeile. 	! ;.1,,, 	ist 	das 	aram. s'-T= (= hebr. 
T 

piV.7). 	Diesem Epitheton Esra's ist 	die Erkhirung in arabischer 
Sprache mit den darauffolgenden Worten beigegeben. Die Emendation 
von 	k.....)Lzf in ,...,.:3'L.(, 	die Rothstein vorschlagt (S. 651 f.), ist daher 
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fiber jeden 	Zweifel 	erhithen, 	and 	f.'s war untaitig, 	die 	rliersetzuriq 
(S. 641) durch die Wiedergabe der Korruptel11 	zu entstellen. 

S. 640, Z. 14. „Sie setzen sie !die asfur] an SteIle von 5 kittrib", 
Das 	ist 	die 	V bersetzung 	der 	Worte 	( S. 	637 	letv to 	Zeile): 	r„))..t  
.......:d 	L.,....4..- 	r.L.4.4 	1.....:;,...*.41!. 	Das 	mull 	richtig 	so 	1% iedergevelion 
werden: 	„sie Lassen sie als 5 Biieher genet'', d. Ii. 	sie reelinen sie 
in der Zahl der biblisehen Bucher als flint', 	obwohl 	sie eigentlieb 
nur fiinf Teile 	des einen Bushes 	der Thor(' 	sind. 	( Vi.fl. Artikel 
rjz#1 	in 	meiner 	Schrift: 	Die 	alteste 	Terminologie 	der jiiilischen 
Schriftauslegung — Die exeg. Terminologie der judischen Traditions- 
literatur I —, S. 63). 	Wenn R. diesen Shin 	festgehalten 	und die 
Thorn als Rinf Bucher geziihlt Witte, 	so 	Witte 	er 	die auf S. 641 
stehende Anmerkung 2 vermieden. 	Denn Thora und Propheten 
ergeben zusammen nicht 9, sondern 	13 Bucher. 	Diese werden 
durch die 11 Bucher der Hagiographen 	zu 24 Biichern erganzt. 
Das soil auch mit den Worten (S. 638, Z. 11): 0_1 ..:.Litit., A'. I r. .J . Y 1 r.4.1.. ..)- 	..) 

1..):_fl.) 	 f.,:::,..c i)..af j...0. 	%_)Lzkl 	gesagt 	sein. 	Auch 	die Art, 	wie R. _.  
die infolge der unrichtigen Erklarung dieser 	Worte 	entstandene 
Schwierigkeit beseitigt, beruht auf einer unrichtigen Voraussetzung. 
Denn die Zahiung der Bucher Samuel, Konige, Esra, Chronik als 
je zwei 'Richer kam fiir den jiidischen Kanon erst am Ende des 
Mittelalters auf. 

S. 642, Z. 4f. 	Die Wiedergabe 	von .4....sk,.:-i 	mit „Exemplar' 
ist hier wohl nicht am Platze, 	da von den 	vier 	versehiedenen 
V er sionen des urspriinglich als eines gedachten ,Evangeliums die 
Rede ist. 

S. 653, Z. 3. 	In Bezug auf die 	Vatersnamen 	der 	kleinen 
Propheten, 	eine Merkwiirdigkeit des 	von R. 	erlauterten 	Kanons, 
sagt er, da8 ihm „deren Herkunft nicht bei alien klar sei." 	Erkliirt 
tat er aber eigentlich keinen einzigen dieser Vatersnamen. 	Klar 
sind nur folgende: L5) (--= Beeri, Hosea 1, 1), (3...zso (-- Amittai, 
Jona 1, 1), (.50,, 	(= `Iddo, Sach. 1, 1); 3..4.fi ist ebenfalls klar , da 
dies — wie R. S. 647, Anm. 2 sehr gut vorsehlagt — Korruptel 
aus 31.;*..i (= Pethuel, Joel 1, 	ist. 	Bei dem Propheten Zephanja, 
dessen Vater (Tam) in Zeph. 1,1 genannt ist, setzt unser Anonymus 
einen ganz andern Namen (31.*+S9, der jeder Identifizierung wider- 
strebt. 	Den Vater Micha's nennt er (.54,,  (etwa ”vai); 	den Vater 
Chaggai's l..,,,i (so steht 	richtig 	in 	der Liste , 	S. 646 , 	im Texte, 
S. 638, Z. 10, steht irrtilmlich L."), was man zu l...4-...-o, dem Namen 
des Propheten Micha, emendieren kann. 	Aber auch 	ohne diese 
Emendation kann Ls-,4 = n=,7z sein, denn hebr. S wird in unserm 
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Texte auch mit 	transkripiert, so ,=t67.3 und is -a,,,(S. 638, Z. 10), 
r-r-of einmal m.  it 1.43.... 3 i 	(ib.), t•-r. -1= mit LA,.;,?  (ib., Z. 11). 	Der 
Vater Nachum's heiat L_-c-Li-., (nt77;t1: ist ein in spat-nachtalmudischer 
Zeit vorkommender Name, siehe z. B. die Autoren dieses Narnens 
in Steinschneider's Catal. Bodl., Kol. 2595 ff.). 	Der Vater Maleachi's 
heiat 	(3-LX.E.,3 	(vgl. 	err, I Chron. 2, 47), 	der Chabakkuks L30_,.A., 
(vgl. pi-V. 	Chabakkuk selbst ist als Vater Obadja's genannt. 	Es 
ist mir nicht erinnerlich, dal irgendwo etwas diesen Angaben caber 
die Valet der zwolf kleinen Propheten ahnliches vorkommt. 	Sie 
fallen unter dieselbe Beurteilung, wie 	andere zu 	den biblischen 
Personen hinzugedichtete Namen. 	Nur 	hinsichtlich der Angabe, 
dal Chabakkuk der Vater Obadja's war, kann ich darauf hinweisen, 
daB auch der Sohar die beiden Propheten miteinander in Ver-
bindung setzt und zwar so, daB Chabakkuk der Sohn der Sunam-
miterin war (dies auf Grund von rip="rt, II Kiln. 4, 16), s. Abschn. 
1-117.:= Anf. (II, 44 b , unten), die Sunammiterin aber die Frau des 
Obadja, s. Abschn. `j5 tp (I, 88a). Vgl. Seder Haddoroth zum Jahre 
3254 (I, 121 der Ausgabe Maskileison's). 

S. 654. 	Zu dem Zitate aus dem Kitab al-Fihrist Mite 	R. 
auch eine interessante Stelle aus Ham z a I.,fah•dmi zitieren konnen. 
Da diese auch sonst Ubereinstimmungen mit den Einzelheiten bei 
R. darbietet Lind ihrerseits durch these beleuchtet wird , will ich 
die Stelle in meiner,  , in dem Aufsatze „Bibel und biblische Ge-
schichte in der muhammedanischen Litteratur" (Kobak's Jeschurun 
VIII — 1871 — S. 11) gegebenen Ubersetzung mitteilen. 	Sie 
steht in ed. 	Gottwald p. 83 (lat. Ubers. S. 65) 	und lautet: 	„Ich 
traf in Bagdad im Jahre 308 einen Gelehrten der Juden, der be-
haupte4 , die Bucher der Thorn auswendig hersagen zu konnen; 
auch horte ich von einem seiner Schiller, dal er von den Bilchern 
der Propheten der Kinder Israels zwolf zu rezitieren vermoge. Die 
Namen der Bucher sinth Das Buch Joschua b. Nun (1), das Buch 
Schofti (2), das Buch Sifr der Konige (3), das Buch der Weisheit 
Salomo's (4), 	das Buch Sahbara (5), 	das Buch Koheleth (6), 	das 
Buch Ruth (7), das Buch Schirit (8), das Buch Sirin (9), das Buch 
Ijob (10), das Buch aawami` (11) — d. i. kurze Ausspriiche — 
endlich (12) die Weissagungen Ischaja's , Jirrnija's , Wzkija'st) und 
Daniel's". — Diese Liste hat Hamza nattirlich nicht von seinem 
jfidischen Gewithrsmanne, 	den 	er dann Zidkija 	nennt, 	erhalten, 
sondern 	er fugt sie 	in 	seinen Bericht 	ein, 	urn 	die 	erwahnten 
12 Bucher der israelitischen Propheten 	einzeln zu nennen. 	Die 
Liste beruht offenbar auf unordentlichen Notizen , die Flamza nach 
christlichen Angaben — denen anlich, die Ibn Islyals al-Nadim zur 
Verfugung standen — besaa und etwas gewaltsam zu einer Liste 

1) Statt Jehezkel. 
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von 12 Biichern redigierte. 	Am SehluB 	stelien 	als einziges Buell 
die vier groBen Propheten 	des 	christlichen Kanons, 	mit Hinweg- 
lassung der 12 kleinen Propheten. 	Es figurieren zwei Apokryphen 
(4 und 5, denn 5 4., 	ist wahrscheinlich aus 	t.., 	d. i. Sira, vgl. .,•_,..,., 	 , 
t.,..,,,.;?.., = ii,  •., korrumpiert) in elver Reihe mit den salumonisehen 
Schriften.1) 	Die Psalmen stecken vielleicht in•8 (o.....y).*.....::, = rn-ocl; 
jedoch war m5glicherweise in den 	urspriinglichen Notizen Hamza's 
0. 5.,..,..., 	t...:.5.*...•;, (d. i. 	tl`ntln 	'-rt,) 	als 	Name 	eines 	einzigen Ruches 
(Hohelied) genannt, 	und 	er teilte ihn verm6ge 	seiner Unkenntnis 
des Sachverhaltnisses in zwei Titel. 	Far diese Annalime sprieht der 
Umstand, daB auch in dem von R. erlituterten Kanon (S. 638. 646) 
das Hohelied 	 i.L..., •••• beiBt 	Die Spriiehe Salomo's sind & 5,  " 	i'" 	• 	• 	 viel- 
leicht in Nr. 11 genannt) 	AuI3er den 12 kleinen Propheten fehlen 
auch 	die Klagelieder, Esther, Ezra, 	Chronik. 	Das Buch Samuel 
ist 	vielleicht in Nr. 3 	mitenthalten. 	Das Buch 	der Konige ist 

K.1.4 Ls 	5 si..., bezeichnet, obwohl isi..,.., neben L..)1.X.< iiberiliissig ist; das- 

selbe ist auch beim Anonymus der Fall. 
Zu S. 658 f. 	Ahmed b. `Abdallah b. Salana , der als Verfasser 

des Buches t.,4*.c cy,:,..........›. genannt 	wird (S., 659 , Z. 11), tibersetzte, 
wie aus dem Fihrist bekannt ist, auch die Thora und die Bucher 
der Propheten aus dem Hebraischen ins Arabische (s. Sprenger, 
Leben und Lehre Muhammed's I, 56f.). 	Auch das genannte Buch 
(c .53' l'Ir4r!), das an einer andern Stelle unseres Anonymus (ib. Z. 1) 
als ein „Buch der Kinder Israels" bezeichnet wird (ebenso S. 658 unten 
als „ein Buch der Juden"), war durch Ablated aus dem Hebraischen 
ins Arabische tabersetzt worden. 	Da 	an 	derselben 	Stelle. — und 
ebenso S. 658 , 1. Z. — noch gesagt ist (Z. 3): 	„das ist das Buch, 
welches — (1..h. wie soiche Bucher — die Christen im Griechischen 
cii.4.315.5c (d. i. xeovtx6v oder z9ovizoav) nenneu', 	so 	kann 	man 

1) Vielleicht 1st auch in der von R. (S. 655) angeffihrten Notiz des Anonymus 
statt 0.4.14.w 	1.1„.K..... 	zu lesen: 	0.... ,(w 	Y......K, 	oder 	umgekelirt bei llamas 

t,,,K.›. statt X.4..‹...-. 	Sedenfalls ist die Notiz, wonach 	„sick in den 'Linden der 
Christen Ohl Buch genannt Bar Sira befindet, welches mit den Weisheitsspriichen 
Salomo's 	zusammen , an deren Ende, geschrieben wird'', in tbereinstimmung 
mit der Aufeinanderfolge von 4 und 5 in der Liste Harnza Isfahani's. 

2) S. jedoch die vorige Anmerkung. — In der von R. S. 660 mitgeteilten 
Liste heiBt Nr. 8: 	A..ia...It 	L.5.4'3 	0.4.1".L., 	Y...e.K....- 	t.r.  4.:45-. 	Danach ware die 
erste der zwei zu Beginn dor vorigen Anmerkung geauBerten Vermutungen die 
richtige; jedenfalls aber bedeutet dann bei 	Ramza 	nicht 	11 , 	sondem 	4 die 
Proverbien. 	Wenn 	dies 	des Richtige 1st, 	mull 	bei 	1:1amza. in 	Nr. 11 	statt 

.r.11,...?• gelesen werden 1,-...x..4-, 	also Koheleth, 	und Nr. 11 	ist 	als irrtiinalich 
aufgenommenes Duplikat von Nr. 6 zu betrachten. 
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die Vermutung J. W. Rothstein's annehmen, daB es eine erweiterte 
Bearbeitung des t:'•:•v '-r-to war, die von Mimed b. `..k.bdallah fiber- -, 	..... 
setzt wurde. 	Da dieser am Hofe der ersten Abbasiden lebte , ist 
das Werk spatestens in der ersten Halfte des achten Jahrhunderts 
entstanden. 	Eine Spur von ihm hat sich in der jiidischen Literatur- 
geschichte nicht erhalten , dbensowenig wie von dem von R. unter 
Nr. 2 genannten (S. 659), dessen hebraischer Titel vielleicht lautete: 
irrp 1-,,%4? .S.4 •in'rr... 	Eine groBe Sonderbarkeit bietet das unter 
Nr. 3 (S. 659) genannte und vom Anonymus mehrfach zitierte Werk 
V;,._...,% 	%.....:d 	(oder L.z.e.....), 	schon 	im Titel 	dar. 	Dieses Wort 
ist offenbar nichts anderes als das t,tt7:u.i des babylonischen Talmuds, 
eine Bezeichnung des iiberlieferten Lebrstoffes 	der Halacha 	und 
seiner Erorterung. 	Mit dieser Bedeutung des Wortes hangt das 
vom Anonymus ads Inhalt ,des so benannten Buches angegebene nur 
insofern zusammen, als nach der einen Stelle die offenbarten „Ge-
bote und Verbote" in ihm enthalten sind und nach beiden Stellen 
uralte tberlieferungen seinen Inhalt 	bilden. 	Schwerlich handelt 
es sich um ein wirkliches, diesen Titel frihrendes Buch; wahrschein-
lich mull man annehmen, daB aus Angaben allgemeiner Art sich 
in' muhammedanischen Gelehrtenkreisen eine Vorstellung vom Talmud 
herausbildete, als dessen cbarakteristischer Name der von judischer 
Seite gewil3 oft vernommene Ausdruck Nriv7= (Schema`ta), als den 
Hauptinhalt des Talmuds nennend, sich festsetzte. DaB dieser Aus-
druck im 10. Jahrhunderte bei den Muhammedanern tatsachlich 
zur Bezeichnung 	der jiidisehen 	Tradition und' des Talmuds ver- 
wendet wurde, beweist M a s't di , der die traditiorisglaubigen Juden 
als %1:..s.R4.,-;;. 	bezeichnete , 	und fiber Sa'adia Gaon , sowie 	einen 
andern judischen Gelehrten die Angabe hat, sie waren ,....,g,..5...t.i L,4K.s....;;1, 
der Lehre der Rabbaniten (im Gegensatze zu den Karaeni) zugehorig 
gewesen (s. Pinsker, Likkute Kadmonijoth I, p. 5). 

S. 660, Z. 17. 	y...,3i Ail ist zu punktieren N..,,M,47.;! (das Substantiv 

ist ,_,;,S.J!), 	also 	die 	„ausseren 	Bucher", 	die 	zro.:'it^r1 	t,̀ )::;. 	der 
Mischna (Sanhedrin X, 1), d. b. die Apokryphe n. Wenn es mir 
auch nicht gelungen ist, auf Grund dieser Einsicht die dunkle Stelle 
zu entziffern , 	so fallt von hier aus doch ein , 	wenn auch nur be- 
scheidenes, Licht auf das fiinfmal (eigentlich sechsmal) vorkommende 
c5a 	J. Es ist offenbar Bezeichnung des biblischen Kanons, oder 
eines Teiles davon, im Gegensatze zu den Apokryphen. 	An der 
ersten Stelle werden als dazu gehorig die Bucher der hebraischen 
Bibel 	von Josua 	bis 	Dibre-Hajamim 	((:),\..AL., 	.13) 	aufgezahlt, 	mit 
Liicken, aber im groBen und ganzen die Gesamtheit der Pro ph eten 
und Hagiographen umfassend (nach Spriichen und Koheleth 
auch Bar-Sira — s.oben —, aber nicht mit der BezeichnungLA:d und 
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damit von den ubrigen 13iichern gesellieden) 	Die 'flora ist nicht 
genannt, and claraus geht hervur, dafi unser Autor mit deco Aus- 
druck die Gesamtheit 	der 	au6erpentateuelliselien Moller des A. T. 
bezeichnete, etwa so, wie in 	der ,iiidisehen Traditionsliteratur rt''.;?._ 
diese Bedeutung bat. 	Diese Annahme wird durch die andere Stolle 
bestatigt. Denn an vier Stelb•n (S. 661f.) steht 	VW (statt 

L.5
.2.)3.4....0 

L.A.:45" lies _..::.S") neben der Thora.2) 	Die von Rothstein fiber das 
unbekannte 	„Ruch' 	aufgestellten 	Thesen (S. 662) 	fallen 	numnehr 

.ganz hinweg, da es sich nicht um ein einzelnes Bach handelt, sondern 
um eine Gesamtbezeichnung eines Teiles der biblischen Bfieher.2) 

III. 

Von 

Gustav Rothstein. 

Indem ich alien Herren, die bisher fur meinen Aufsatz bezw. 
die angebangten Fragen ihr Interesse bekundet haben, 	aufrichtig 
danke, gestatte ich mir zu den vorstehend abgedruckten Aul3erungen 
noch folgende Bemerkungen. 

Definitiv erledigt ist nunmehr die Identifizierung von 	e..) 	,.) (..5 
mit $1,s14.) t\.... Ebenso ist zweifellos richtig die Gleichsetzung von 

,K*.i1S..3 ,_.......z.<3l mit t-c;fiat VoTit?, 	welche such I. Gold ii h er in 
einer Mitteilung an Prof. A. Fischer vollzogen hat. 

Die beiden kleinen Ira S. F r a en k el zu S. 637, 29 f. vor- 
geschlagenen Textkorrekturen 	ergeben zwar ein glattes Arabiscb, 
scheinerr mir aber bei dem Charakter d i e s e s Arabisch 	nicht un- 
bedingt notig. 	Zweifelnd stehe ich auch der Annahme gegenuber, 
dali 	S. 658, 4 	v. 	u. 	L.,,,..v.... 	Schreibfehler firr 0..!....f.:.....- 	sei, 	weil mir 
das bj..?„......§.33  dock 	her auf eine von 0.,... 	verschiedene Form 
hinzudeuten scheint, 

.Bacher moniert meine tibersetzung von ii,..:kl.,...,..3 mit „Exemplar' 
(zu S. 642, 4 f.); ich weif3 aber keine bessere. • „Versionen" 	(wofiir 
ich lieber „Rezensionen" sagte) ist keine l bersettung. — V.,..., 

1) An der letzten Stelle (S. 662, Z. 14) ist gesagt, 	(la 	k.:;.).5.312.., (wie im 
Arabischen Konig Saul heilit) 	nach 	dem 	L5.2.-1,..........> 	%.....,1,.:4T so heiL3e: 33,,t-4:,  
L,,....?;.i 0...). 	Es ist also eM Zitat aus dem Buche Samuel. 

[2) Die Losung dieses Rtitsels s. oben S. 77.0. 	A. Pis c h e r.J 
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(zu S. 638) ist schon von J. W. Rothstein, De chronographo, p. 43 
mit t•rnt o identifiziert, ergiebt sich als solches auch von selbst. 

Die Herkunft der Vatersnamen (zu S. 653, 3) ist auch nach 
Bacher's 	Ausfiihrungen bei den 	meisten 	unklar. 	Die 	Gleich- 
setzung mit hebraischen Namensformen, so dankenswert sie an sich 
ist, sagt leider dariiber nichts (eine Ausnahme nur bei Habakkuk). 
Die Herleitung der bei Bacher zuerst genannten 4 ergiebt sich aber 
aus der von mir aufgestellten Liste ganz deutlich. 

Die Bemerkungen Bacher 's zu S. 637, 4 v. u. sind nicht 
haltbar. 	In einer Mitteilung an Prof. A. Fischer hat de Goeje 
auf eine entsprechende Stelle in. Mas`fidi's Kitab at-tanbih etc. (=-- 
Bibl. 	Geogr. Arab. VIII, p. 184, 12 ff.) 	hingewiesen. 	Sie 	lautet: 

o_ye.f rIi Lg ...,-'il, Lek 	a.z.16 ,..),+41 	[die 	24 	Bucher] (5)L 	(!4..x.. 	L.4..1! 
-(*g)..,,,ail 	,,,,....cf 	KA...4 	,,..„.;;K.;!. 	Die 	Umanderung 	von (5)1..,.,403  
i,'...tall 	ist 'also 'n icht 	ohne 	weiteres 	mfiglich. — In 	der Stelle 
639, 3 hat Bacher richtig gesehen, dad die Benennung durch die 
Juden fehlt (so schon vorher Prof. A. Fischer in einer Mitteilung 
an mich). 	Aber die Rekonstruktion des Textes durch B. halte ich 

fur verfehlt. 	44 0352A--  3  mull doch wohl heiden: 	„sie erkennen 

sie an". 	Daran schliedt sich Liil sehr schlecht an. 	Zudem ist 
das Subjekt auch dann nicht klar. 	Und ob die Anderung von 

r LIJ in (3,,,,.A.1 sick empfiehlt, nachdem die Einsetzung von y........,!aith 
in 637, 4 sich als unrichtig erwiesen, erscheint fraglich. 	Schliedlich 

erscheint mir das von Bacher verworfene 1...3, gerade unentbehr- 

lich. 	Zu der hervorgehobenen U bereinstimmung von Juden 
und Christen wird die Differenz hinzugeffigt. Diese letztere wird 

durch das einschrankende 1.4.:36 angefiigt , entsprechend dem 	w  ! i! 0 ., 637,4 v. u. 	 . w  
Ich 	glaube , 	dad 	1. 	hinter 	L.,..36: 	,.)_"*.eril 14.f r..1....,„! 	ausgefallen, 

2. t.i.:9Ji aus g)_7  -,=.11verderbt, und 3. dieses Y....+Niiii '5_3...4.31 irrtfimlich 
aus dem, folgenden 	statt 	Ks..,olg ,.........XKIi 	eingedrungen 	ist. 	Somit 
ware die Stelle genau derjenigen auf S. 637 entsprechend zu denken. 

...,J, 	Ust.+.:::, haben Fraenkel, Bacher, Nfildeke, de 
Go eje und Goldziher (die drei letzten in Mitteilungen an Prof. 
A. Fischer) mit tin:/v.:: = traditzb gleichgesetzt. Der Begriff liti war 
mir bekannt, schon J. W. Rothstein, a. a. O., p. 46 Anm. 2 handelt 
dariiber im Anschlud an de Sacy und Buxtorf. 	Dad die Gleich- 
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setzung von l'.••.:;:, mit dies:ern 	'.,: 	aber sac Hie h 	nicht gonz ein- 
wandfrei ist, tritt bei Bacher liervur ,:.1.. 775). 	Und der Anonymus 
nennt im uninittelbaren Anschlith an I  ;:,...4.  noels ein anderes Werk: 

1,...:4-•-•-;;:, 	dos sachlich viol eller zu '1:., pliBt und von T. W. Rothstein 
damit gleichgesetzt worden ist. 	Weil mir diese Gleielisetzung sicher 
schien, babe ich leider unterlassen, ausdriicklich darauf hinzuweisen. 
Die Stelle 	lautet: 	(:)-1.4).1i 	[S. 	pl ,:•:..y._>,._-_-.4 ,1.;3 	c;:s......•;, 20i..,,.....!  k...A:z.1.; 

•:.4! 	Q:.1/4i7.4! 	J 	(4.-4);0 c. 	mss:( 	rte' 	(......L= 	r" ii.) L,...÷1, 
L.x.....,:::, und 	(y:or.......:::, 1) sind 	formell 	schwer 	von 	einander gewili 

zu 	trennen, 	aber sachlich 	macht 	der Verfasser 	einen scharfen 
Unterschied. 	Solite er wirklich aus Unkenntnis aus 	einer Sache 
zwei verschiedene gemacht haben ? 

Herr Professor A. Fisch er schreibt mir noch : 
„S. Fra en ke I hat, worauf er oben S. 770, 3 v. u. hinweist, 

in ZDMG. 46, S. 742 fiir Fhigel's (.5,2.? Fihrist N.., 23 L.5...!.:3:,.....:4,1 
konjiziert. Im Hinblick auf die Schreibweisen Ihres Anonymus, wie 
Sie sic auf S. 660 Ihres Aufsatzes kennzeichnen, moehte ich dafiir 
0,-;41.4.:4?  lesen, mit .:;:, entsprechend der Spirans t\ in (r.jLaYD.  ) 

oder noch richtiger vielleicht (5,!.:; 	•', 

B a c her halt (S. 772 f.) fur moglich, daB bei Ihrem Anonymus 
hebr. 5 auch mit arab. U.' 	c, 

statt mit 4,
' 
 transkribiert sei, dass also 

fur :7;^7p, i':,,te..).;, M:6).:'! und ;70_7'7.7'7 die Schreibungen L.s‘..A, (3....-.1,0 
(genauer ts--VLA), 	LA ).--)l 	und 	1.6. 3.., 	stehen 	konnten. 	Sie selbst 
huldigen, wie sich namentlich aus S. 641, Anm. 5 Ihres Aufsatzes 
ergiht, derselben Ansicht. 	Ich urteile anders und halte die Schrei- 
bungen 1.z....4, (.5..l.a etc. Ihres Kodex far blode Ungenauigkeiten, 
demi hebraisehem 5 entsprechen im Arabischen, soweit meine Be- 
obachtung reicht, immer nur 	• 	oder kg.S, 	ebenso wie aramaischem 

und ariechischem z gleichfalls in der Regel nur ,... oder o' T. 	b 

entsprechen (griech. palatalen 	z 	daneben 	auch 	t.i.;', 2)), nie aber 
z.

, 

1) Die Wiedergabe der dumpf gesproehenen Endung ei Burch '  findet sich 
im selben. Kodex mehrfach bei Eigennamen in einem, allerdings sehr verderbten, 
Verzeichnis der regii gakiitha. 

2) Vgl. auger Niildeke in ZDMG. 38, 154 besonders Vollers, Ueber Lehn- 
worter, ZDMG. 50, 614, Nr. 11, c. 	Offenbar hat das palatale x in gewissen 
Gegenden wie eine Art a oder wie palatales 8 gelautet. 	Fur Archigenes steht 
Fihrist ?AA, 23 Q.....iL*7....?-)1, 	111', pu. 	Ly....341.......)r 	und 	r"Ov, 4 ti....i1.4), 
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Zu vergl. in Ihrem eignen Aufsatz S. 647, Anm. 5. 11 und 12 (L>--L4, 
lt..?3, 	L‘..,,,) 	und 	(.5...).1.,0), 	ferner 	z. 	B. 	t,...L...! 	und 	 ... 4,,..;,. 	fur(.., 
t0:11 (bei Tabari, Iaggnbi, Qifti, Ibn Abi U§aibi3a, in den Lexicis etc.)1); 
.)....4:.-j) 	(Tab.), 	iol.,::•.- )1 	(Beruni. AV, 14) far 1.4,h,l, 5,43 	L:\._,.!.3 

(Tab. I, '10, 	13) 	und 	das 	gewohnliche f :•.3 k.::.,..., 	(Tab., _::-,I7- .  
IaF.q., 	13-&., 	Qifti, 	I. 	A. 	Il•.., 	Lexx. 	etc.) 	fur 	-1.:4111-...1m;), 	L.5..,,,,f., 

(Tab.), 	L..&-':'5,0 	(Ber.) 	fiir 	,..-.:77`9?, 	1-:,..-3,-1 	(Tab.) 	fiir 	rt:=e1;'), 	L- e, 
und 3411.<,,,,,, 	(.p..ILK*A 	(Tab., 	Lexx. etc.) fiir 'D„.t_47p, 	,,<..4. 	(Tab.) 
und ,5,....1 (NO fiir 177 etc. — Betreffs der Wiedergabe • von aram. 
e, ,.t. vgl. S. Fraenkel, Die aram. Fremdw6rter im Arab., XX. 92, und 
betreffs 	der Wiedergabe 	von griech. 	x 	durch 	4. 	oder ,45 Vollers, 
Ueber Lehnworter, ZDAIG. 50, 612, Nr. 6, a und 618, Nr. 17, c, 
sowie die zahireichen griech. Eigennamen 	mit x im Index II des 
Fihrist und bei Qifti, Ibn Abi UpibiSa etc. 

Den von Ihnen S. 658 pu. and• 659 , 3 	mitgeteilten Satz 	des 

Anonymus 	 K.t.4..511..? 	z,...t..4......,! 	yl..:4.0 c) j.ii*.iii..5M 	(3)..A.2..0! 	L5j.x.31 	j..9, 
iibersetzt Bacher 774 unten: „Das ist das Buch, welches — d. h. 
wie solche Bucher — die Christen im Griechischen 	,_) 	j..4.ii . . . 
nennen". 	Wie der Satz dasteht, besagt er naturlich nur: „Das ist 
das Buch, welches die Chr. im Gr. 0_,J.*.3!..y .,V nennen." 

'Qifti vI44 , 17 	Ly....3.,,,,,); Mr z wiirden sich hier also 7  und Ly, &nden, 	Aber 

offenbar ist an der ersten Stelle Ly.....il .)! und an den drei andern Ly......it......;.;:,} 

zu 	lesen. 	Ibn 	Abi 	UsaibiEa hat richtig bald 	Ly....iL.....), bald Ly.....iL*l,..q 

(s. das Register), und Nn., 5 hat auch der Fihrist Ly..-31--,:%4.). 
' 	1) Jy B6riini, Chronologie, MA , 14, den Sachau im Index S. 9 als 
,,Ilenokhu deutet, 1st natiirlich in Wirklichkeit 1251:4! 	('Even). 
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Mehri- und Soptri-Glossen. 
Von 

D. IL Milner. 

1. 7tori.Z;. 
Dieses Wort findet sich in meinen Sociatri-Texten (Sfidarabische 

Expedition, Band VI) S. 22, Z. 1 und 25, und zwar als Ubersetzung 
von Ez. 37, 3: 

r‘51 	CY4 	CI 	C5I 	t'S'' 
wa-qmor inhi ber-borig 

und 37, 9 : 	 t 	1.  i" cy4i 	
• ryemetol ber-Mrig 

Daraus geht also hervor, data 124rig „Alenschen" bedeutet. 
Aul3erdem kommt das Wort noch vor im Gedicht 478 (S. 279): 

Ledm yhe di-al 'beregin 
gighOdolz diJaIn le-boria' 

0 ware ihm doch nicht verwehrt gewesen 
Den Buick des Auges [zu richten] auf ein Menschenkind. 

Mein Gewahrsmann bemerkt zur Erklarung dieses Verses, daB 
ein Mann eine Frau sehen wollte , diese aber sick 	vor 	ihm aus 
Schamhaftigkeit versteckte, woratif dieser Vers anspielt. 

Die Bedeutung des Wortes steht demnach vollkommen sicher, 
aber die Etymologie desselben blieb mir dunkel. 	Zur Verdunkluna 
tragt noch der Umstand bei, daB von dem Wort weder ein Dual 
noch ein Plural vorkommt und die mir von meinem Sogotri-Mann 
einmal angegebenen Formen (Dual borigi und Plural /.?/;;rog) mir 
nur nach seinem Sprachgeffible gebildet zu sein scheinen. 

Es ware mir wahrscheinlich kaum gelungen die Etymologie 
zu finden, wenn mir ein merkwiirdiger Zufall nicht dazu verholfen 
hatte. 	Bei der Aufnahme des kiami-Dialekts gebrauchte 	einmal 
mein Zafar-Mann das Wort erdem fill- Menschenkind (es ist verkfirzt 
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aus 	 oi -2 mit Wegfall des b).1) 	Ich r 	 -, lieB rnir den Ausdi'uck, den 
ich zum ersten Male von ihm horte, erklaren und er verdeutlichte 
mir ihn durch barer era 	Er gab dazu als Beispiel die Phrase 
galeq barer era ,sieh den Menschen" (erdem). 

Damit war gleichzeitig die Etymologie von 	horia gegeben; 
denn Rarer-ergs heillt „schwarzkopfig". 	Auch im Soqotri bedeutet 
hdher, fern. hcedroh, „schware. 	Freilich wird fiir „Kopf' 	 ..,1) 	im 
Soqotri rey (fiir reit) gesagt , 	aber das Deminutivum lautet rit'e.;', 
so daB also in Itórig eine Art Kompositum bar + reh vorliegt. 

Nun kommt noch etwas Merkwilrdiges dazu. Im Babylonisch- 
Assyrischen heiBen namlich die „Menschen‘ 	?a/mat haleliadi „die 
Schwarzkopfigen". 	So z. B. in dem Gesetze Hamurabi's Col. I, 41. 
Diese Bezeichnung, urspriinglich wohl fiir die schwarzhaarige Rasse 
angewendet, wird in den babyl.-assyr. Inschriften von der altesten 
bis 	zu 	der 	spatesten 	Zeit fiir 	,,Menschen“ 	iiberhaupt gebraucht. 
(Vgl. 	die 	Zirsammenstellung in Fr. Delitzsch' Assyr. 
buch s. v. salmu.) 

Handworter- 

Ohne irgendwelche weitere Schllisse 	daraus ziehen zu wollen, 
scheint mir die Ubereinstimmung der alten Kultursprache mit der 
Sprache der weltentlegenen Insel wie mit der der Beduinen in den 
Bergen von Zafar in der eigentiimlichen Pritg,ung eines Wortes fur 
,,Menschen" und „Menschenkinder“ 	nicht 	ohne linguistisches und 
ethnographisches Interesse zu sein. 

2. ,et»tcc'ecnu. 
Das Wort bedeutet ,;kurzohriges 

hitufig vor, so Gedicht 379 (S. 257): 
Schaf" und kommt ziemlich 

Ken ahem al nethtelofen 
it-ban le-samd'heniten 

4clah sen ila it d(y)Ilaq 
'am ho satiweqab hardne. 

Weshalb wechseln wir nicht ab 
bei unsern kurzohrigen Schafen? 

Sind meine zahlreicher etwa, 
oder wird mir groBere Last zu teil? 

Gedicht 383 (S. 258): 	. 
Ldhmod 'dnkin 'lho habOdicl 

wul-tilhol gamd'heniten. 
Ich liebe euch, ihr meine weiBen Schafe 

mit weiBen Schwanzflecken, k ur z en 0 hr en. 

1) Es ist eine seltsame Eigentanliehkeit der gluturi-Sprache das b in w 
abzusehwtichen und oft ganz zu elidieren; z. B. at „Haus" (..._:....t.1); ine „Kinder" 

("4 as „mein Vater" L.5.41) etc. 
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Gedicht 542 (S. 298): 
Etibetoh, Ode() &I'm.' 

,ydnut'anah di ((Mabel 
Es ]ehrte die Schafe die Nachtwanderung 

ein kurzohrig Schaf mit weillem Schwanzfiecke. 

Das Wort kommt nosh in meiner Mehri- und Sogotri-Sprache 
(Sildarabische Expedition, 	13d. IV) S. 170 No. 23 	vor (Kalam 49). 
13emerkt mull werden, da13,scinea‘cinoll, Deminutiv von yente'llt, dual. 
sitne'iti, pl. yinte'hiten ist. 

Ein Beleg fiir diese Form more  hier gegeben werden. 
Gedicht 486 (S. 281): 

'ate ma'reboh telebed 
wa-temekehen be-sane 

lee-dire'oh di-be dem, 
ttiweronz le-gime'hiten. 

Sieh, der Westwind schlagt um 
Und rattelt an der Saat. 

Wenn -die Erde (mit Gritn) sich bekleidet vor dem Frithling, 
nimmt der Wind die Klein° hr igen fort.1) 

Die Wurzel kommt, nur nosh in dem Worte „Fomali „kurz-
ohriger Skiave" iiii Gedicht 512 (S. 287) vor. 

Kesek ;ye-malt ke-gemdkal . 
be-'aing di-resenzheniten. 

Ich fand einen kurzohrigen (Sklaven) bei den Kamelen 
In der Mitte des wadigen Haim. 	 . 

Im S1..iauri kommt dasselbe Wort vor. 	Man 	sagt ;yenta', pl. 
ecmci‘ta und daneben nach 	einem Lautgesetz der klauri - Sprache 
auch yi'cin, ;Fi'enta „kurzohric,“ (von Menschen und Schafen), fem. 
se'ent, pl.si'an. Mein Zallir-M7inn kannte einen Beduinen, der thitned 
yi'dit „Kurzohr" hief3. 	Die Grundform bleibt 	,s4inalz 	oder ;yenta'. 

Im Arabischen bedeutet ‘.....,,f 	„klein und vom Kopfe 	wenig <._ 
abstehend" 	(vom Ohr), fiber die Bedeutung kurzohriges Schaf ist 
sonst niehts nachgewiesen. AnBerd'em -  buchen die Lexika das Wort 

n•l4
u

..../ ( eben 	• L..„.,...,) in der Bedeutung „Ohr" und , ...AD „das Gehor- -.. Z: 	 C, oran verletzen". c, 
Eine sehr 	interessante 	Glosse 	haben 	uns 	die 	Mischna , 	die 

Tosefta und der babylonische' Talmud aufbewahrt. 	Im Traktat 
Bechorot 7, 4 (44 a) heif3t es : 	nin:p 	T,nNt) nv,1:::n lrynti. 	„Was 
ist ntrx ?" 	„dessert Ohren klein sind". 	Ebenso Tosefta Bech. IV 

1) Die Schafe mit kleinen Ohren, well er das Futter verniehtet. 
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g. E trmt I'D rt•ro '= nt"s:, d. h. rm"It ist ein Tier, das keine 
(oder sehr kleine) Ohren bat. 

Auffallend ist Bech. Gemara 44 a ,vi' 1-1'm tsil, ,:?m,= 	tit Ist:r 
ri=rnutti ynnst •,-v= ltzn -11:Np rnmi LVI4r.: ''$ill, 1T7= ,r:r+It 'Vt72 1.;=1 
Nr 1 11 N"`tx. 	„Die Borayta ffigt hinzu rx,v,. 	Die Gelehrten wuilten 
nicht was :-..t.,1r. bedeutet, da h8rten sie einen Amber ausrufen: Wer 
will einen vm,v.: kaufen? und es stellte sich heraus, 	daB er einen 
Bock mit herabhangenden Ohren meinte".1) 

3. 'Odin. 
Das Wort bedeutet 	„singen und sagen", ein paar Beispiele 

mogen die Bedeutung sicherstellen. 
Gedicht 60 (S. 170): 

icf(y)6Pk di-'exiib menhi 	 • 
ber e'oclinen 'am sairk. 

Es spotte meiner, wer da will, 
Ich sin g' im Rausche, halt' nicht still. 

Gedicht 401 (S. 262): 
L'dmsen alto te'odihin 

it-qurdn ilaiwetoben. 
0, daB man doch meine Lieder 

In Koranschrift schreibe nieder!. 
Gedicht 356 (S. 252): 

'Al e'odinen sib& 	 . 
efo 'a 1(y)i§e'e menhi. 

Ich singe und sage nicht gradheraus: 
Es warden mir die Menschen machen reiBaus. 

Gedicht 490 (S. 282): 
`Odin i di-kalg te'odin 

wu-ho 'agemhen legdqlat. 
Singe du, die zu sing en versteht, 

Und ich will stumm lernen. 
Gedicht 514 (S. 287): 

Dilaq ginlyho te'odhen 
Kiin be-heh do malk9d6eh. 

Viel sind bei mir die Lieder, 
Die sind im Mund mir wie Kiessteine.2) 

1) Mir scheint diese Glosse der Borayta von der Gemara maiverstanden 
worden zu sein. 	Es handelt sich in Wirklichkeit nicht um eine dritte Art 
der Ohrenbeschaffenheit, sondern urn eine Glosse zu r17,2 (oder zu rl',N,.' je 
nach den Lesarten). 	Ubrigens ist die Deutung von Limn „herabbangend" 
durebaus unsicher, da das Wort 1,&ta4, lEpipsvor 1st. 	 . 

2) Ich mu.8 sie losschlagen. 
Bd. LVIII, 	 51 
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So 	fest mid sicker 	die 	11041entun f de,. 	Woi te,, 	i4t, so un ielifr 
ist 	die Etyinologie. 

Die Ausdriicke fiir „Sin en" in den andern setniti-, lien :.prilehen 
konnen 	in 	keine'. 	Weise 	snit 	4 4)//in 	zu,,,ittitni•rn4estellt 	Meriden , 	an li 
das 	Mehri und ;;;Imuri I) i 'qt.!' 	keine 	A mill crie. 

Der Versuch einer Erklarung mull also ant* Grind a., SiNetri 
allein 	gemacht 	warden. 	Nun 	sei 	Icier 	norli 	\ I 'rat 1,g.i.,elliekt , 	41,11'• 
keine 	andere 	semitische 	Spritelie 	an 	Demintiti% liiiiiini fen 	so 	reirli 
ist wie das Soqotri. 	Alle Arten der Deminutivit, die in den malern 
semitischen 	Spracben 	vereinzelt 	vorkonitnen, 	tiiiilen 	sigh 	hies in 
groBer Menge und mit einander kombiniert. Eine .praeliver_rleiehende 
Untersuchung der Dem inutiva in ti 6 te 	dither vont 	Si.. p it ri ine:..fehen. 

Eine 	der 	liiiofigsten 	Dentinutivendumfen 	ist 	en, 	i. 	B. 	rani 
Wasser, Demin. reidten 	(also 	en kombiniert mit 411,111 a der Form 

3..*.R.i); kaii Art, Dem. kuiViin; rimed Asche, Dem. rima he a. 
Die Deminutivendung en tindet sick auch beim Verlitim, 7. II. 

bgtoq, 	imperf. ibdtaq „seFireiten`, Demin. baerdern ,kleine ;;eliritte 
machen“.1) 

Nun glaube ich, daB 'Odin „singen" als Dentinutivbildung, von 
dem im Soqotri haufig vorkommenden Worte 'ad (arab. L.,),.=. hebr. 
„-r) 	„gehen" 	anzusehen 	sei; 	'Odin 	heiBt 	demnach 	urspriinglieh 
„einen kleinen Gang" rnachen 	mit der Stimme, 	d. h. 	each 	einer 
bestimmten M el o d i e singen. 

4. has 2m-tim. 
Der Soqotriausdruck fur Los ist roh oder has wit-tim. 	So 

heillt es in der Sogotri-thersetzung des Propheten Jona, Kap. 2, 7 
(S. 24): 

tea-'eater e thidiain wliddihitt na'rner rah 	(has unt-tint), 
qehor ne'orilt Inis-sib man dediah, waJamer roh wu-ite has 
le- Yilnan. 

Da sprachen sic zu einander: Wohlan, laBt urns L os e werfen, 
damit wir wissen durch wen (wessen Schuld) 	dieses Unheil ist. 
Und sie warfen Lose mid das UngIfickslos traf Jona. 

Ich muB bier gleich bemerken, daB der Ausdruck has unt-tim 
aus einem arabischen Dialekt ins Soqotri heritbergenornmen worden 
sein mug, well sonst das h (G) im Sogotri n u r in arabischen Lehn-
wortern vorkommt. 

Gleichviel, 	has wu-tim (,,,I, 	,.....:-) heiBt Los oder Losorakel u,
-  

und zwar bedeutet tint das Ganze, Vollkommene, Gute und /?as class 
Mangelhafte, das Unheil. 

	

1) 	VgI. 	Veminutiva 	des 	Verbums 	.im 	Deutseben 	( ,, trinzeln, 	litefieln, 

	

gAngelik' 	etc.). 
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Nun mochte ich mir die Frage erlauben, ob man nicht damit 
das biblische '017:z-vi vv-rN vergleichen 	darf? — Dad vizr 	dem 
tim entspricht, braucht nicht erst gesagt zu werden. Dagegen darf 
wohl die Vermutung ausgesprochen werden, dad ,7,11N, dessen Ab-
leitung von `I'IN schon friiher nicht als unmoglich hingestellt worden 
ist, vielleicht dem Sinne nach mit has zusammenzustellen sei. 

Eine hochst charakteristische Schilderung fiber den Gebrauch 
des „Losorakels" 	bietet Samuel I, Kap. 14. 	Zuerst wird erzahlt 
(V, 24): „Saul nahm dem Volke einen Eid ab, also: „V e r flucht 
(11-Ips) 	sei jeder, 	der etwas bis zum Abend ifit“. 	Jonathan, 	der 
den Schwur nicht gehort hatte, bricht den Schwur und kostet etwas 
Honig. 	Einer der Krieger macht ihn darauf aufmerksam und sagt 
zu ibm (V. 28): „Dein Vater hat die Leute einen Eid schworen 
lassen: Verflucht (-11 .t) sei jeder, 	der 	heute etwas Mt". 	Als 
man dann bei Gott anfragte, ob die Philister zu verfolgen sind, und 
keine Antwort erfolgte, lied Saul 	die „Versiindigune 	ermitteln, 
indem er das Volk auf eine Seite und -rich 	selbst and Jonathan 
auf die 	andere 	Seite 	stellte 	und 	sprach: 	„Jahwe, Gott Israels, 
zeige uns den Unschuldigen (m,I;;;)". 

Fain hier schon der 'Gegensatz 	von 	-117, 	und 	u,;;;.v auf, 	so 
tritt die Situation noch viel scharfer hervor, wenn man die gewid ver-
derbte Stelle des MT. nach der LXX er,,oiinzt und mit Wellhausen und 
Driver liest (vgl. Kautzsch zur Stelle) (V. 41): Da rief Saul: „Jahwe, 
du Gott Israels, weshalb hast du deinen Knechten nicht geantwortet? 
Wenn diese Verschuldung an mir oder meinem Sohne Jonathan haftet, 
Jahwe , 	du Gott Israels , 	so lad Urim (n--,t)) erscheinen; 	baftet 
sie aber an deinem Volke Israel, so lad Tummim (m-07m) erscheinen!' 
Da wurden Jonathan and Saul getroffen, 	das Volk 'ging, 	frei aus. 

Es mud also Urim erschienen sein, wie oben das has auf . 	 ... 	 .. 
Jorias fiel. 	Dad L.)...,.... 	in 	gewissem Sinne 	einen Gegensatz 	zu 	r.,3 

bildet, 	beweist die Glosse bei Mutiit el MuVit 	(s. 	v. L .,...): 	'23:..4......ff_!,. 
.--, 

L.I.aii.i 	c5.;,..".....? 	u......... 	3.......T4",....1. 	 . 
Herr Prof. Dr. A. Fischer schreibt nair: 

	

„Die Verbinduno. (•• :;3 u••• 	ist 	mir, 	soweit 	mir 	erinnerlich, o •.•  
niemals vorgekommen. 	Dad aber diese zwei Wurzeln, einzeln ge- 
nommen , 	schon 	in 	der 	alten 	Sprache 	von 	„Lospfeilen', 	„Los- 
anteilen“ etc. gebraucht wurden, 	zeigen 	die Lexika (s. 	besonders 

Lane, 	sub f„.4.:( II und sub 0„......., 	I. 	IV. 	X 	and 	-.) , ......4....), 	sowie ••_ 
folgende Stellen: 

o 	. 	, 	0, 	.. , 	..-7. 	!_ ,,.. 
P 	. 	zLii,i, 	:.: ,, 	 :.11 

	

, 	- 	- 
51* 
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„Et dixi ei: ne magni eum aestima. [sic!), 	est enim son inanis e 
genere sortium ludi viliorum" (Vilmar, De Qutrubo commentatio, 
p. 40, wo t..y..4,,lo.j. wohr nur ein Druckfehler 1st); 

' 	. 	.. 	El 	.. 	 . 1 	.1 . 	.1 	4... 	 .1 )0; • 

„Ibr habt 'mid" wegen eurer Schutzgemeinschaft geschmaht, ohne 
dab ich 	gefehlt hatte ; .das 	ist 	ein 	elendes 	einem 	seitens seiner 
Schutzgenossen widerfahrendes Geschicku (Mutalammis , ed. Voile's, 
Nr. IV, 18, verbessert von Barth, in dieser Zeitscbrift, oben S. 221, 3); 

, 	c,A 	- 	•c.A 	... 	.., 	- 	..,.., 	..• 	- 	o 35 	.1. 
1...1.7..Q1 	LXJ•• 	A.:11:J t 	1..v.,44;...."...? 	 t. 	 1 L5,1 	 &,...^:i4 old cy+I ts4-.1 	 e:• 

. 	- . 	. 	 - 	- 

Job lasse meine „Genossen wiihlen ; hat dann einer von ibnen nur 
minderwertige Stiicke (des geschlachteten. Kernels), so werden urn 
•noeh einige Anteile (Knochen ?) zugelegt" (Mar al-Hudaliiin , ed. 
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., •," vgl. Wilier, Ileisits, .14. 42 .und- 5.5, hinsichtlich der Deutungen 
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The Indian Kings named S'iladitya, and the Kingdom 
of Mo-la-p'o. 

By 

-Vincent A. Smith. 

In my recently published work on Indian history 1) I have 
dealt 	briefly with 	king 	Siladitya 	of Mo-la-p'o 	in 	the 	following 
passage:—"Very little is known about the history of India during 
the second half of the sixth century. 	It is certain that no paramount 
power-  existed, and 	that all the states of the Gangetic plain had 
suffered severely from the ravages of the Huns; 	but, 	excepting 
bare 	catalogues of names in certain local dynastic lists, no facts 
of general interest have been recorded. 

The story of a certain king of one of the many independent 
states which existed during those troublous times deserves notice, 
not for its intrinsic importance, but on account of the serious 
misinterpretation to which it has been subjected by several eminent 
scholars. 	Hiuen 	Tsang, 	in 	the 	course 	of his extensive 	travels, 
visited, about 640 A. D., a kingdom at the head of the Gulf of 
Cambay, wbich he calls Mo-la-p'o. 	The capital was situated on a 
bend of the river Mahi, which enters the Arabian Sea near Cambay.") 
The countries of Kachchh (Cutch) and Anandapura (now in the 
Baroda State) were 	dependencies ,of Mo-la-p'o , which was a rich 
and prosperous region inhabited by men ,of exceptional intelligence 
and learning. 	The °kingdom thus described clearly corresponded 
with the modern Bombay districts of Kaira (Khera) and Ahmadabad, 
together with parts of Baroda and some adjoining territory. 

The pilgrim ascertained from the records of this kingdom that 
sixty years before his visit, 	or in 580 A. D., 	the king had been 
named Siladitya, a man of eminent wisdom and great learning, a 
devout Buddhist, and so careful to preserve animal life that he 

1) The Early History of India from 600 B. C. to the Muhammadan 
,Conquest, including the Invasion of Alexander the Great, by Vincent 
A. Smith (Oxford, 	at the Clarendon Press, 	1904; 	pp. 279, 280). 	I follow 
M. Chavannes in using the spelling linen Tsang. 

2) Properly "Khambayat". 
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caused the drinking water for his horses and elephants to be strained, 
lest perchance any creature living in the water should be injured. 
This pious prince had reigned for more than fifty years. 
• This interesting, but wholly detached, bit of information about 
a 	local Baja 	in Western India during the sixth century has been 
pressed 	into 	the 	service of the general history of Northern India 
in 	an 	unjustifiable 	manner. 	The Chinese 	name Flo-la-p'o having 
been 	transliterated as Malaya, 	several learned writers have rashly 
assumed that this Siladitya was king of Malaya, 	or Central India, 
the 	country around Ujjain; 	and Arr. Beal 	actually dubs 	him as 
"Siladitya 	of Ujjain." 	A 	glance 	at the map and perusal of the 
pilgrim's 	text 	are sufficient to show that .110-la-p'o , 	whatever be 
the 	correct transliteration 	of the name, had nothing to do with 
Malaya (Malwa), which province lay on the other side of the Aravalli 
mountains. 	The Siladitya 	of Mo-la-p'o had no political connexion 
with Harsha-Siladitya of Kanauj and Thansar, or with the history 
of Northern India. 	These obvious remarks 	suffice to demolish a 
large structure of purely imaginary history, built upon the assumption 
that Mo-la-p'o was identical with Malwa."1) 

In 	the pages 	of a general history I could not fully explain 
the grounds of my statements, and I propose to set them forth in 
this article in a manner which will, I venture to think, convince 
all readers that an unfortunate blunder committed, first by Vivien 
de Saint-Martin and Stanislas Julien, and adopted by Mr. Beal and 
his annotator Dr. Burgess, 	has grievously misled several eminent 
Indian scholars, and has involved the history of India 	during the 
seventh century in needless confusion. 

The first thing to settle is the true position of the kingdom 
of Mo-la-p'o, which Mr. Beal and Dr. Burgess, following the French 
authorities, rashly identified with Malaya, the state of which Ujjain 
(Ujjayini) 	was the 	capital. 	The Chinese 	characters transliterated 
as Mo-la-p'o undoubtedly might be the equivalent of Malaya, and, 
if the context permitted that interpretation, 	it might stand. 	But 
there is no necessity to 	take Malaya as the proper rendering of 
Mo-la-p'o; for other renderings are quite possible, as, for instance, 

1) Hiuen Tsang, bk. xi, in Beal, Records, 	ii. pp. 260-70; whore the 
footnotes are not illuminating. 	Dr. Stein states that "Kalhana , 	himself, 	in a 
subsevent passage clearly designates this Vikramiiditya-Harsa as the father of 
icing gireidity a-Pratlipaiilu, whom we know from a statement of •Ilinen- 
Tsiany to have flourished as ruler of Malaya (Ujjain) about sixty years 
before his own time, 	i. e. about 580 A. I)." (transl. liiijat, 	vol. i, 	p. 6G). 
The statement italicized is quite erroneous. 	Dr. Hoernle , 	being misled in the 
same way, has permitted. himself to indulge in much fanciful speculation ("Some 
Problems of Ancient Indian History," in J. R. A. S. 1903, pp. 545-70, especially 
p. 553). 	His notion that Bitten Tsang confounded Siladitya with Vikramaditya 
(p. 565) has no substantial basis. 	Max Muller (India, 	p. 278) 	was also led. 
astray by Mr. Bears blunder. 
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the medial 	1 of the Chinese name may represent an Indian r.1)  
The context most certainly does not allow us to represent Mo-la-p'o 	1 
by Malaya, and anybody who reads Hiuen Tsang's text with care 
must see that the current rendering is inadmissible, notwithstanding 
the weight of authority by which it is supported. 	The persistent 	i 
unanimity with which the error of Mr. Beal, Dr. Burgess and their  1 
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French predecessors , 
the 	subject seems to 

has been adopted by all English writers on 
be due to the fact that Mr. Beal, (whose  1  

ethnographical work, the Chu-fan-chih, written about ; 
later, the name Mi-la-va 	is 	transliterated Ma-lo-lnut  1 

The reader will please note that ch in Chinese 
that of the French kit;  or German tsch. 	Although 

the arbitrary symbol c for the Sanskrit q., English ch, 
it in writing Indian words. 

1) In Chao Ju-kua's 
1205 A. D., 	or 	a little 
(J. R. A. S., 1896, 	p. 488). 
words has the English sound, 
I greatly dislike the use of 
I have felt bound to, employ 
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version 	of the Travels is that usually consulted in England and 
India), 	having 	on 	page 260 	(Vol. II) transliterated the syllables 
Mo-la-p'o by Malaya, substitutes "Malaya" for the Chinese form in 
the subsequent pages, and heads page 261 in capital letters "Siladitya 
of Ujjain". 	Unsuspecting 	readers, 	whose attention 	had not been 
directed specially to the question of identification, have accordingly 
quoted Hiuen Tsang's observations as referrimr

° 	
to 	the kingdom 

of Malaya, 	of which Ujjain 	was the capital. 	But in reality the 
state, of which the chief city was Ujjain, 	is clearly distinguished 
by the 	pilgrim 	from the 	kingdom 	of Mo-la-p'o, 	the position of 
which 	is defined by him in 	the most unmistakeable manner. 	I 
say that the definition is unmistakeable, 	notwithstanding the fact 
that some 	errors or corruptions have crept into the Chinese text. 
But these defects in the text are not sufficient to throw the slightest 
doubt upon the true position of the kingdom of Mo-la-p'o, as shown 
in the accompanying map. 

I now proceed to justify these positive assertions by showing 
what 	it is that Hiuen Tsang really states concerning the relative 
position of Mo-la-p'o and the surrounding kingdomS.1) 

The pilgrim approached Mo-la-p'o from the south that is to 
say, front Bharukaccha, the famous port near the mouth of the 
Narmada, commonly known as Broach, and more accurately as 
BharZic, which is situated in N. lat. 21°  43', E. long. 73°  2'. 	No 
doubt is possible that the kingdom of Po-lu-kie-the-po, which Hiuen 
Tsang reached after crossing the Narmada (Nai-mo-to) river, was 
that of Bharukaccha. 	He proceeds to say (Beal, II, 260) that 
"going from this north-west about 2000 li, we come to the country 
of Mo-la-Vo". 

This statement very clearly, and as will presently be shown, 
quite accurately, places the kingdom of Mo-la-p'o to the north-west 
of that of Bharukaccha. 

Bat the alleged distance of 2000 li is absurd. 	Reckoned in 
miles it would be equivalent to about 350 English miles, and 
estimated in day's journeys, at the rate of 50 li per diem ,2 ) it 

1) Cunningham.  (Anc. Geogr. p. 491) supposed the town of Thar, or 
DhEranagara, 	to represent the capital of Illo-lalio; 	and, 	starting 	from this 
erroneous premiss, arrived at many equally mistaken conclusions. 	It does not 
seem necessary to enter upon the formal discussion and refutation of theories 
based upon a fundamental error. 

2) "Un autre point qui vaut aussi la peine d'être relevd est le sens exact 
de 	cette 	indication 	perpetuellement 	repetee dans le journal 	de Hiuen-tsang: 
"eincmante 	li ou environ". 	Prise h la lettre, 	elle correspondrait Ii dix-sept 
kilometres au plus . . . Mais Iliuen-tsang u'arpentait pas, 	que nous sachions, 
sa route: 	it comptait simplement par etapes, par la bonne 	raison 	qu'il 	ne 
pouvait compter autrement. 	"Environ cinquante 	Li" 	est l'approximation dont 
II se sert couramment pour designer la longneur d'une journee de marche, 
laquelle, bieu que fort variable, etait et est encore en moyenne de quatre de 
nos Hanes." 	(Pencher, .Notes sur la goographie ancienne du Gandhara, 
Hanoi, 1902, p. 20.) 
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would correspond to 	forty day's travelling. 	Evidently there is a 
clerical error in the figure, which may be conjecturally amended 
to 200. 

The 	description 	of Mo-la-p'o 	which 	follows 	permits 	of no 
uncertainty 	as 	to 	the 	position 	of that kingdom. 	The capital, 
(according to Beal), was defended (or "supported") on the south-east 
(or „south and east") by, or, according to Julien, was situated to 
the south-east (situ& au sud-est de) of, the Mo-ho river. 	This 
stream 	is clearly the well known river Mahi, which enters the 
Gulf of Cambay (Khambayat) from the north-east. 	To emphasize 
still more plainly the true situation of Mo-la-p'o, a Chinese com-
mentator cited by Mr. Beal explains that the country is the same 
as the southern Lo-lo country. 	Lo-lo, which Mr. Beal renders by 
"Lara", is evidently Lata, the well-established name of Gujarat. 

In due course, Hiuen Tsang proceeds to describe various neigh- 
bouring kingdoms. 	"Going north-west", he observes, "from 	the 
country of Mo-la-p'o, after passing over 300 li or so, we come to 
the country of K'ie-ch'a -(Kaccha)" (Beal, II, 263). 	Julien's version 
(II, 161) agrees. 	Hwui-li's Life of Hiuen Tsiang (Beal, p. 149 ; 
Julien, p. 206) defines the relative situation of Mo-la-p'o and Kaccha 
in the same sense. 	Julien's translation of the Vie states that "de 
la it fit 	trois 	cents 	li au nord-ouest, et arriva au royaume de 
Ki-tch'a". 	Mr. Beal 	substitutes "three 	days" 	for "300 li", 	and 
translates "from this, going north-west three days, we come to the 
kingdom of K'ie-Ch'a". 	Both translators agree that Kacch lay a 
short distance to the north-west of Mo-la-p'o , amounting to fifty 
or. sixty English miles, or, at the most, six days' journey. 	Mo-la-p'o, 
as has already been shown, was situated to the north-west of the 
kingdom of Bharukaccha. 	We now learn further that it was to 
the south-east of Kaccha, and consequently between the countries 
of Kaccha and Bharukaccha, as shown in my map. 

These undoubted facts are sufficiently intelligible and conclusive; 
but they do not stand alone, and are supported by much other 
evidence. 	The province 	of 	 accha (Cutch), 	the pilgrim tells us, 
was 	a dependency of Mo-la-p'o, which also exercised sovereignty 
over a second small subordinate state named '0-nan-to-pu-lo , 	or 
Anandapura, which must necessarily have adjoined Mo-la-p'o. 	Hiuen 
Tsang places this dependent province of Anandapura 700 li to the 
north-west of Valabhi. 	The position of Valabhi, the modern Wala, 
in the peninsular of Kathiawa,r, being perfectly well-known, a glance 
at the map shows that there must be an error in the text. 	A 
line drawn to a distance of 700 li (120-140 English miles) in 
a northwesterly direction from Valabhi would bring us to the 
neighbourhood. of Bluaj in Kacch. 	But when the text is corrected 
by reading "north-east" (ie. between north and east), for "north-
west", the distance proves to be correct, and we find ourselves at 
Varnagar,  , situated midway between Ahmadabad and Mount Abu. 
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Now Varnag,ar (Vaillnag,ar) is proved by "irrefragable evidence", as 
Mr. D. E. Bhandarkar justly observes, to be the same as Ananda-
pura; and inspection of my map shows that, as might be expected, 
the two provinces of Kaccha and Anandapura, which were dependent 
on Mo-la-p'o, adjoined the dominant stale, the former on the north-
western, and the latter on the northern side)) 

It 	is 	thus 	established 	beyond 	the 	possibility of doubt that 
Mo-la-p'o 	was a kingdom of Western India lying between Itharu- 
kaccha (Bharoc), Valabhi (Wald), 	Kaccha (Kacch or "Cutch"), and 
Anandapura (Vagnagar); 	and 	that, consequently, 	it could not be 
identical with Mtilava, 	of which Iajayini (Ujjain) was the capital. 

This proposition, abundantly proved as it is by the foregoing 
argument, is further confirmed when we examine Hiuen Tsang's 
definition of the position of the kingdom of Ujjayinr, or U-she-yen-na 
(Beal, II, 270; Julien, II, 167). 	The pilgrim deduces the situation 
of this kingdom from that of the kingdom 	of Gurjjarii. (Kiu-che- 
lo, 	Beal; Kiu-tche-lo, Julien); 	and 	the true position of Gurjjar.g. 
or Gurjjara has been demonstrated by Mr. D. M. Bhandarkar in 
the essay already cited. 

"Going north", says Hiuen Tsang, "from the kingdom of Valabhi 
(Va-la-pi) 1800 li or so, 	we come to the kingdom of Kiu-che-lo 
(Guijjara)". 	The bearing and distance are both correct, 	although 
of course the exact points from and to which the distance is reckoned 
are not known. The distance is equivalent to 300 English miles, or 
a little more, and a point some 300 miles to the north either of the 
town of Valabhi, or of the approximate frontier of the Valabhi 
State undoubtedly falls within the limits of the Gurjjara kingdom. 

1) "The identification of Anandapura with Vadnagar is based, in my humble 
opinion, 	on irrofragable evidence. 	The Vadnagar pradasti 	of the reign of 
Kurnarapiila distinctly makes mention of the town by the name of Anandapura, 
and 	speaks of it as containing a settlement of Brt7Annana.s called Nagara (Ep. 
Ind. I, pp. 295, 299', and 303). 	This is quite in accordance with the tradition 
current among Nagar Bribmanas that their original seat was Vadnagar (Gujarat 
Population in the Gazetteer of the. Bombay Presidency, Vol. IX, Pt. I, 
p. 13). 	Again, the Anna charters of A. D. 649 and 656 were 	issued to the 
same grantee who is described in the first as originally of Anarttapura, and in 
the second as originally of Anandapura (Ind, Ant. VII, 75 	and 	79). 	This 
means that Anandapura was also known by the name of Anarttapura. 	And, 
as a matter of fact, according to popular stories, Vadnagar was called Anartta-
pura in the Tral-yuga (History of Gujarat in the Gazetteer of the Bombay 
Presidency, Vol. 1, Pt. 1, p. 6)." 	(Devadatta Ilatnkrisbna Bhandarkar, "Gurjaras", 
p. 4 of reprint, J. Bo. R. A. S., read 130i Nov. 1902.) 	"Versos 19-29 contain 
the praise of the ancient Brlhmanical settlement of Nagara or Anandapura . .. . 
Anandapura, which now is usually caned Vadnagar, or in Sanskrit Vriddha.nagara, 
lies in the Kheridu subdivision of the Kadi district, belonging to the Gaikovad 
of Baroda. 	The earliest mention of its existence occurs in Hiuen Tsiang's Travels 
(Sivu-ki, vol. II, p. 268). 	Somewhat later its name 	appears in 	the Valabhi 
land grants, and it is probably this Anandapura where 8iladitya VI Ditrabhata 
issued his iMana of (Gupta-) San-mat 447" (Vajeshankar G. Ojita and Milder, 
Ep. Incl. loc. eit. p. 293). 
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Inscriptions prove that the kingdom or province of Gurjjara, 
at dates prior to 	the middle of the tenth century, included the 
region to the north-east of Jodhpur, in the neighbourhood of the 
Sambhar Lake,' and that it may be regarded as corresponding to 
Central 	and Northern Rajputana. 	The 	capital, which is 	called 
Pi-lo-mi-lo by Hiuen Tsang, 	has not been identified, the attempte 
to fix it at various places being unsuccessful. 

From Gurjjara, 	says 	the pilgrim, 	"going south-east 2800 ii 
or so, we come to the country of U-she-yen-na" 	(Ujjayini). 	The 
bearing is correctly stated, but the distance noted is excessive, and 
quite double the true distance, if the ii be assumed to be equivalent 
to about 3/16th of an English mile of 1760 yards. 	The pilgrim's 
information 	was 	apparently derived 	from vague hearsay, 	which 
exaggerated the 	length 	of the route 	on 	account of the difficult 
marching through the wilds of the Aravalli ranges. 
. 	The kingdom of Chi-ki-to (Jejakabhukti or Jijhoti), now known 
as Bundelkhand, lay to the north of Ujjayini at a distance of about 
1000 ii. 	Both direction and distance are approximately correct. 

Going 900 /i or so further north the traveller would arrive 
at the kingdom 	of MalieSvarapura , that 	is to 	say the 	Gwalior 
territory;1) 	and, If he returned to Gurjjara, and went northward, 
he would reach the river Sin-tu, and the kingdom of the same name, 
that is to say, Sind. 	The river Sin-tu was probably the lost Hakra.", 
or Wahindah, rather than the Indus. 	 . 

All these particulars permit of no doubt concerning the po-
sition of the kingdom of Ujjayini in relation to other states, and 
it is obvious that Ujjayini, otherwise known as Ralava (Malw-a), 
was remote and -distinct from Mo-la-p'o. 	The king of the latter 
was a Ksatriya by caste, and uncle (? father's brother) of the Raja 
of Valabhi, who was son-in-law of the son of Raja Harsa-kaditya 
of Kananj and Thanesar. 	But the ruler of E,jjain was a Brahman, 
well versed in the Hindu scriptures, and without belief in the law 
of Buddha, which found little favour in his dominions; whereas 
the population 	of Mo-la-p'o was fairly divided between the rival 
creeds, as also was that of the dependent provinces of Kaccha and 
Anandapura. 	The distinction between Ujjayini and Mo-la-p'o is so 
obvious that I 	feel 	almost 	ashamed to insist upon the proofs of 
such a patent fact in wearisome detail, but the necessity is forced 

1) In Alahevarapura "the sectaries principally belong to the PRiupatas" 
(Beal, 	II, 271). 	Julien translates:—"11 y a plusieurs dizaines de temples des 
diens, 	que 	frequentent 	surtout les 	sectaires 	qui se frottent de cendres (les 
Peimcoupatus)". 	Compare the Gw5lior inscription:—"Illihiralouteti-khytito- 
Mango pals Pagupatim ;" "the lord of the earth, who is renowned under the 
name 	of Mihirakula, 	(and) 	who, 	(himself) 	unbroken 	[broke 	the 	power 	of] 
Paiupati." 	The 	verb 	is 	lacking 	in 	the text 	(Fleet, 	Gupta 	Inscriptions, 
pp. 	1G2, 163). 
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upon me by the strange persist epee of the erroneous opinion iden-
tifying the two kingdoms. 

The 	original 	author 	of the 	blunder 	was 	Vivien 	de 	Saint- 
Martin ,1) 	whose 	opinions 	on matters of geography were accepted 
by Stanislas Julien. 	The 	mistake 	thus 	authoritatively introduced 
was adopted by Mr. Beal 	, 	as well as by Dr. Burgess, who wrote 
many of the notes for Mr. Beal's version of Hiuen Tsang's Travels. 
But Dr. Burgess 	evidently was 	not 	altogether unconscious of the 
difficulties in the way of identifying two totally distinct kingdoms, 
which 	are separately described by the 	author whose text he was 
annotating, and his qualms have resulted in the production of some 
very odd notes, which I forbear from criticising in detail. 

The foregoimr
b

commentary on Hiuen Tsan,g's account of 'Western 
India shows that his observations, as they stand in the text of the 
Travels, are by no means so erroneous as has been supposed. The only 
errors in the bearings are those which place Valabhi to the north of 
Kaccha (Beal II, 266), instead of the south; and Anandapura to the 
north-west 	of Valabhi, 	instead of the north-east. 	Whether these 
mistakes 	are 	due to 	slips 	in the 	pilgrim's 	original notes 	or to 
clerical 	errors of transcription I cannot say. 	The 	absolute and 
relative positions of Kaccha, Valabhi, and Anandapura both being 
certain, there is no doubt that the bearings referred to are erroneous 
as given in the text, and require correction in the manner proposed. 

The estimated distances stated are clearly wrong also in two 
cases only; the intervals between Bharukaccha and Mo-la-p'o, and 
between Gurjjara and Ujjayini being much exaggerated. 	The origin 
of these errors likewise cannot be explained with certainty. 

But the admitted existence of these faults in Hiuen Tsang's 
text, whatever be their origin, does not in the least affect the facts 
that the kingdom of Mo-la-p'o lay to the north-west of Bharukaccha, 
to the south-east of Kaccha, and to the south of both Anandapura 
and Gurjjara; whereas the kingdom of Ujjayini lay a long way 
to the south-east of the last named state, and was totally distinct 
from Mo-la-p'o. 	The learned authors, therefore, who identify Mo- 
la-p'o with Malaya, meaning by the latter term the kingdom of 
Ujjayini, are demonstrably mistaken; and 	the 	king Siladitya of 
Mo-la-p'e 	who reigned sixty years 	prior 	to Hiuen. Tsang's 	visit 
cannot possibly have been "iladitya of Ujjain", as Mr. Beal calls him. 

I shall conclude by a brief notice of the false theories of Indian 
history Which have been based upon the 	blunder committed by 
Vivien de Saint-Martin and his copyists. 

The wildly unhistorical legends 	of the 	early 	books 	of the 
Rajatarangini have been pressed into the service of the theorists 
and . made to yield astonishing results. 	Kalhaua 	tells us that a 

1) Memoire Analytique, in Julien, Memoires sur les Contrees °eel-
dentales, vol. IT, p. 403. 
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king of Kagnair named Pravarasena "replaced PratapaSila, also called 
Siladitya, the 	son of Vikramaditya, who had been dethroned by 
enemies, in the kingdom of his father" (Bk. III, 330). 	Upon this 
passage Dr. Stein's comment is that "Siladitya-Pratapagla can be 
identified with Siladitya of Malaya, whom Hiuen-tsiang (Si-yu-ki, 
II , p. 261) mentions 	as 	having flourished 	sixty years 	before 	his 
own time, and apparently indicates as the successor of Vikramaditya 
(1. c., I, p. 108). 	Prof. M. Muller, India, p. 289, assigns to Siladitya 
hypothetically a reign from 550 to 600 A. D." 

In the Introduction to his translation of the RAjatarangini 
(Vol. 1, p. 66), the same scholar observes : —"The reference which 
Kalhana makes to the great Vikramaditya-Harsa of Ujjayinr, in 
connection with the next reign, that of the poet Matrgupta, exposes 
a chronological error of equal magnitude. 	Kalhana, true to his 
chronological scheme, 	identifies this 	king with the Vikramaditya 
whose victory over the Sakas he, in agreement with an old popular 
theory, supposed to 	be commemorated by the initial date of the 
Saka era, 78 A. D. Yet Kalhana himself, 	in a subsequent passage 
[as quoted above] 	clearly designates this Vikramaditya-Harsa 	as 
the father of king Siladitya-PratapaSila , whom we know from a 
statement of Hiuen-tsiang to have flourished 	as ruler of Malaya 
(Ujjain) about sixty years before his own time, ie. about A. D.'580." 

We do not know anything of the kind. 	The king Siladitya 
who lived sixty years prior to Hiuen Tsang's travels was the Raja 
of the small state of Mo-la-p'o in Western India, and had no concern 
with Ujjain, nor is there the slightest reason for connecting him 
with the Ailaditya,Pratapagila, mentioned by Kalhana in his confused 
jumble of traditions. 

Hiuen Tsang in Book II of his Travels (Beal, Vol. I, pp. 106 
--108) narrates mere folk-lore ' stories about a mythical king of 
Sravasti, named Vikramaditya, and remarks that "a little afterwards 
Vikramaditya-raja lost his kingdom, and was succeeded by a monarch 
who widely patronised those distinguished for literary merit". 	The 
note to this passage 	(by Mr. Beal or Dr. Burgess?) contains the 
curious comment that "this would appear to be Siladitya of Ujjain, 
spoken of by Hiuen Tsiang (Book XI) as having lived sixty years 
before his own time". 	As there was no such person as "Siladitya 
of Ujjain", it is not worth while to criticize these observations in 
detail. 	For the same reason, Max Miller's discussion (India, pp. 288, 
289) may be dismissed without further commentary. 

A very ingenious, though unconvincing, essay by Dr. Hoernle 
dealing with some problems of ancient Indian history I) is open to 
destructive criticism from various sides; but at present I need only 
point out that his argument assumes throughout the identity of 

1) 	"Some Problems of Ancient 'Indian History" (J. R. A. S., 1903, 
pp. 545--70). 
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the kingdom of llo-la-p'o with that of Ujjain. 	The learned author 
has 	succeeded 	in 	persuading himself of the existence of a person 
named.  "gilfiditya, Vikramiiditya's son", who was the "Malaya em-
peror" in 606 A. D., a purely imaginary creation, and has evolved 
a fanciful hypothesis that Hiuen Tsang confounded giladitya and 
Vikramaditya (p. 566). 	Many pages would 	be required to prove 
in 	detail 	the 	unsubstantial nature of Dr. lloernle's theories, 	but 
I trust that I may be excused from undertaking so unwelcome a 
task. 	Hiuen Tsang's account of gilliditya of Mo-la-p'o is perfectly 
clear and intelligible, being based upon local records, and has nothing 
whatever to do with any Vikramaditya. 	The Master of the Law 
is 	not 	responsible 	for the 	confusion in 	which European 	writers 
have involved a simple matter. 

The name or title of 6iliditya was very commonly assumed 
by Indian Riijas in the sixth, 	seventh, and eighth centuries. 	The 
list of the kings of Valabbi (Ind. Ant. XV, 273) includes no less 
than seven gilitdityas. 	The most famous monarch of the name was 
Ham!, or Hansa-vaiddhana, Lord Paraniount of Northern India 
from 606 to 648 A. D., who is always spoken of by Mien' Tsang 
as Siladitya. 	Pe was the "son of Prabhikaravarddhana, 'who was 
also called Pratlipagila,i) and had nothing to do with giliiditya of 
Mo-la-p'o. 	I have discussed his reign fully in chapter XIII of my 
book, to which I may be permitted to refer the reader. 

1) BAkm, Harp-'Car/La., tranSI. Omrpll aad, Thomas, p. 101. 
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Notizen. 
Von 

Siegmund Fraenkel. 

1. Zu S. 664 ff. oben. 
c,t 

Die Kombination von '-j:.-r,  mit i.,!.. 	(S. 665, 'Mite) wird auch 
lautlich dadurch gestatzt, daB der sporadische Lautwandel (aramaisch 

=---, arab. t) sich in der Nachbarschaft von m noch einmal findet, 

nUmlich in der bekannten Gleichung Pcn.:.--- 1,.3)L 	Vielleicht liegt 
-ein ahnlicher Fall auch bei 	 - .-1,— 	vor, wenn man dies zu 	z..= ziehen 

	

, , 	 	 S 
dart'. 	Zu dem arabischen Lautbestande stimmt allerdings syr. ;co, 
= jiid.-ar. .-Irst,t Levy, Nhbr. WB. I, 56a 1. 32 Nr. 2 	(dort 	wohl 
falsch erklart). — 

Mit seiner Bemerkung caber das angeblich arabische, in Wirk-
lichkeit ar amais eh e rt:rt,  ist Fischer , wie ja schon durch den 
Eingang der Nachricht des Alidra'g deutlich wird, zweifellos im 
Rechte.i) 	Dagegen 	bediirfen seine grammatischen Notizen S.•666, 
Anm. 1 der Richtigstellung. 1. ,N''m kann n i e m al s „die Kamele" 
bedeuten. 	Die entgegenstehenden Angaben in der sehr unzuver- 
lassigen 	Abhandlung 	von 	Levies 	(Zeitschr. 	f. 	hebr. 	Bibliogr. 	5, 
S. 92-94), durch die Fischer irre gefahrt worden ist, beruhen auf 
Mifiverstandnissen 	oder Textkorruptionen. 	2. Das ti am Anfange 
von ,r;'=:,x ist kein prosthetiseber Vokal, sondern ='7r (N51deke, 
Mend. Gramm. 58 Anm. 2).2) 

1) Unter NIV"1 , 	ist in jiidischen Schriften hitufig die romische Provinz 
Arabia au verstehen. 

[2) Dieselbe Belehrung 1ii13t mir brieflieh W. Backer zu tell werden, 
unter Hinweis auf Levias, Grammar, § 170. 	Auch Dalman, Grammatik, S. 180, 
4 v. u. ware ztt vergleichen. 	Die Behandlung 	des 	/ von 	73.' in diesen ost- 
aramiiischen Niemen zeigt also eine gewisse Ahnlichkeit mit der des / von 

- _ 
L..j.s in verschiedenen neuarabischen Dialekten. 	Vgl. Spitta, Grammatik, §§ 10, b 
und 83, b, 5; Reinhardt, Ein arab. Dial. gespr. in 'Oman und Zanzibar, §§ 8, 1, b 
und 175 ff.; Landberg. Proverbes et dictons, 413, and Dialectes de I'Arabie M4ridio-
nale, vol. I, p. 163, 3 v. u.; auch Stumme, Grammatik des tunis. Arabisch, § 169, 5; 
Meissner, Neuarab. Geschichten aus dem Iraq, §§ 2, 7 und 47, a, 3; Socin, Diwan 
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2. Zur Fabel von Wolf und Kranich 
(dies° Zoitschri(t 67, 660). 

Zu den verschiedenen von Hertel gesammelten Fassungen dieser 
Geschichte kann noch , eine hinzugefiigt werden. 	Genes. Rabb. Per. 
64 g. E.: 	Rabbi Josua b. Chanina trug, um 	das Volk von einer 
Enaporung gegen die Milner zurtickzuhalten, Folgendes vor: 

Einem Lowen, der seine Beute zerfleischte, blieb ein Knochen 
im Heise stecken. 	Da sagte er: „Wer kommt und ihn herauszieht, 
den belohne ich". 	Es kam nun das agyptisehe Rebhuhn, das einen 
langen Schnabel hat, und zog den Knochen mit seinem Schnabel 
heraus. 	Ms es dann 	aber sprach: ,Gieb mir meinen Lohn", da 
sagte der Lpwe: „Gehe und freue dich sagen zu konnen, daa du 
unversehrt aus dem Rachen des LoWen gekommen hist, so wie du 
hineinkamst". 

Bemerkenswert an dieser Variante ist, abgesehen bon der Ein-
fithrung eines in den sonstigen Fassungeti nicht auftretenden Vogels, 
besonders auch, dal 	sie mit den indisehen ErzlLhlungen vom Lo w en 
handelt und nicht wie die griechisehe und lateinisehe vom Wolfe. 
Vielleicht ist.auch bier ein alter, lurch persische Vermittelung zu 
erklarender Zusammenhang, wie bei der Fabel von dem Kernel, 
das Horner sucht (Noldeke, Erzhhlung vom Mauselo5nig, S. 10). 

ans Oentralarabien, Teil III, § 167; Stummo, Miirelten u. 	God. 	aus Tripolis, 
Tell 11, § 176 u. a: Ansiitze- zu dieser fortsehrpitendon Verkummerung von v1..= 

linden 4ieh schpn im Altarabisehon in Bildungon wie (:o)..t.= flir Lso) it 	L51..c. 

unit st.4,1; filr AU; Lois; vgl. S19. 4, .S. fni, 3 and dazu Juhn; Mufassal 
S. 14v, 3 und daze flin Ingil II, WTI-, 9; AnbIri, Asa'. MI, 16; Kiimil III, 14;. 
gamlisa ri, 6 v. n. etc. 	 A. Fischer.) 
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Der hebraische Vokalname Melopum. 
Von 

W. Bacher. 

In einer „didaktischen Studie" zum hebraischen Leseunterrichte, 
die N. Adler, Lehrer in Furth, im Marz d. J. im Anschlusse an 
„Hebraische Buchstabenbilder" herausgab, fand Eberhard Nestle 
eine tibrigens ganz unwissenschaftliche Liste der Namen der hebra- 
ischen Vokalzeichen und in dieser Liste fitr - 	(g) die Benennung 
„Melupum", unmittelbar nach „Schuruk", der Benennung des 1 (u). 
Von diesem Kuriosum ausgehend , stellte er (oben S. 597-600) 
in einer, 	mancherlei Angaben darbietenden interessanten kleinen 
Studie die Tatsache fest, da in Bezug auf den Terminus „M elup um` 
ein sonderbarer Widerstreit zwischen den grammatischen Schrift-
stellern obwaltet, speziell daI3 jadische Grammatiker mit demselben 
Terminus auch das gewohnlich Cholera genannte Vokalzeichen be- 
nennen. 	Um diese Sonderbarkeit der grammatischen Terminologie 
zu beleuchten, will ich eine kurze Geschichte der Anwendung des 
Ausdruckes Melopum (so mull es richtig hei(ien : blz-rib7p)1) bieten, 
welche 	die von N e stle festgestellte Tatsache vielleicht weniger 
auffallend erscheinen lassen wird. 

I. Von den a ltesten Zeiten bis Joseph Kimchi (excl.). 

In diesem Zeitraume, der mit der Terminologie der Mass ora 
beginnt und durch die Neuerung Jose ph K imc hi 's und seiner 
Sane schlieSt, kannte die hebraische Grammatik nur sieb en Vokale 
(resp. Vokalzeichen), 	die 	sogen. 	„sieben 	Kanige". 	Kurzes o (6) 
wurde mit demselben Zeichen geschrieben und also mit demselben 
Namen (Kamez) benannt wie langes a (a); die Vokalzeichen griindeten 
sich auf die Qualitat der Vokale, die Quantitat war ganz unbertick- 
sichtigt geblieben. 	Zwischen 	7-- 	und 1 	bestand nor ein ortho- 
graphischer Unterschied , 	ebenso • wie, und 	das bleibt so auch in 

1) Die richtigere Ausspraehe ware: Melophum. 	Ich selbst behalte das p 
bei, um nicht zu sehr von Nestle's Schreibung abzuweichen. 

Bd. LVIII. 	 52 
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der Folgezeit, zwischen ..--. und i. 	In der altesten Liste der sieben 
Vokale, die sich in Aharon Ben Asche r's Dilsduke Teamim led. 
Baer und Strack, p. 12) findet, heillt der 5. und 6. th'r, und pi 
(ursprunglich offenbar thrt, 	p.70 :.f; 	die 	vorliegende Punktation der 
zwei Worte ist spatern Datums). 	In dem Paragraphen selbst, dem 
diese Liste angehangt ist, werden die Vokale Cholem und Schurek 
nur 	als 	:,r-,ti 	t-r741-4 	(„ein 	Punkt") 	und 	als 	Ix 	bezeichnet. 	Die 
M as sora p ar v a zu II Sam. 6, 23 driickt die Angabe, daB rtvin 
sonst nicht vorkommt und das gleichbedeutende rrtTn sich auch 
nur einmal (I Sam. 4, 20) findet, so aus: no ri=p -mine ti',n ri,',. 
Das Cholem beiBt also Melo-pum ') (Palle, vollstandige Offnung des 
Mundes), das Schurek Kibbuz-pum (Zusammenziehung des Mundes). 
Dieses Wortpaar ist eines der Paare, welche die 0- r oBe Massora 
in 	einer Liste zusammenstellt (Ochla we-Ochla °N. 55, 	S. 58 	ed. 
Frensdor ff), mit der Uberschrift: olo N',7Z irn In in pair Wiz 
no V•np in, (ebenso Massora ed. Ginsburg, : 529a). In der Massora 
finalis 	(1, 13) steht dafiir: 	IN 	in, 	its 	Ill 	11 1T 	te= . 	S. 	such 
ZDMG. 49, 16, Anm. 6. — Der kara is c h e Lexikograph David 
b. Abraham hat far Cholem und Schurek nur die Bezeichnungen 
iti und IN. 	Bei den Schiilern Menachem b. Saruk's, in ihrer 
Streitsehrift 	gegen Dunasch b. Labr at, 	heiBt Cholem 	„der 
Punkt iiber dem Waw" (1-1ri b' rrnp:i), Schurek der „Punkt im 
Waw" n=lri= rrnpn-t). 	Jehudi b. Schescheth, der Schuler 
und Verteidiger DunaSch's, nennt den letzten Vokal im Worte rtith 
so: brunt: .117: tnivm'm — J e hu d a Ijajj la 4" 	in 	seinen 	zwei 
arabischen Werken fiber die schwachen und doppellautigen Verba be-
zeichnet sowohl Cholem als Schurek mit dem arabischen Verbum 

,e,:o (aus 	dem der arabische Vokalname Y.4.,:o gebildet ist). 	Aber 
er sagt auch einmal: 	12/,1131,1 	 einmal 	such 	(ed. Jastrow, 
p. i9' 	unten) 	ynp 31 	p-,w 3! 	tit ri 	1._ j.44.=0 	(s. 	Die 	grammatische 
Tenninologie des tIajjtik , S. 18). 	A bul w a lid Mer wan Ibn 
4an 5,4 gebraucht innerhalb des arabischen Kontextes die 	hebra- 
isehen Vokalnamen thrt und p-nu (s. z. B. Kitab al-ustil, ed. Neu- 
bauer, Kol. 476, Z. 30). 	Von den beiden tbersetzern tIajjag's, beide 

1) Wahrscheinlich wurde der erste Bestandteil des Ausdrucks urspriing-
lich N'pr Ip (melo7) ausgesprochen, war also auch aramiiisch gleich dem zweiten 
Bestandteile (WIC); vgl. b. Aboda zara 79 a: r713,== Ii/,1.7.. 	Jedoch gewohnte 
man sich spiiter wohl daran, jenen hebraiscb auszusprechen. 	Vgl. das bei Levy 
(Wb. Mx den Targumim II, 37a) verzeichnete Beisplel aus dem paliist. Targum zu 
Num. 35, 17: till ZI*7Z. Der unten zu erwahnende Grammatiker.  A b r. Bal m es 
punktiert 	'ID ti'27;.: (male-puns); 	er sah also im ersten Bestandteil 	des Aus- 
druckeS ein Adjektivum. 
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groBe Grammatiker , wendet der eine, Moses Ibn 4ik a tilla , 
nur 1:51-1 und pay an; der andere, Abraham Ibn Esra, bedient 

sich auch des Ausdrucks tint 311. 	Fiir ;,,:a11.4  bei liajjqi, (ed. Jastrow, 
p. e, Z. 10), wofiir Ibn 4ikatilla p-ry= hat, setzt Ibn Esra: 1,1=p= 
tl*tbrm. 	Gemeint ist der ii-Vokal des 131, NIT., fur den also 
Ibn Esra den aus inn rtp •(s. unten) gekiirzten Namen, die genaue 

Ubersetzung des arabischen 1„.,;  , anwendet, auBerdem aber das alt- 
massoretische tnp t!2= hinzusetzt. 	Ib n E sr a ist also 	der 	erste, 
der — wenigstens hier — das Schurek „Melopum“ nennt.1) Doch 
hatte dies auf den grammatischen Sprachgebrauch zunachst keine 
Wirkung; Ibn Esra selbst sagt in seinen g,rammatischen Schriften 
ausdriicklich, daB das Cholera auch cir 	tibu, das Schurek auch 
cis rin,p genannt werde (s. mein Abraham Ibn Esra als Gramma-
tiker, S. 62 f.). In dem auf Jehuda I b n B a la a m zuriickgehenden 
Werke Lilpnr: ',7aVu 	(ed. Mercier p. 13 b) 2) 	ist in der Liste 	der 
Vokale als erster genannt: 	51a Nbn 	1::',iti 	(mit dein Zusatze: 	,th 
em Lib= till-ra,), als Ietzter: p'rit.), mit der ausdriicklichen Angabe, 
daB dieser Name sowohl die Schreibung -, als die Schreibung 
betreffe 	(Tr= rrrp trtrl ini1:11-n 17 ='173,  17 n=b7: nriip: 
t 71/, IriN Min 11"m). 

In dem vorkimchischen Zeitraume war also t1tt.6v. — ab-
gesehen von dem vereinzelten und unsichern Beispiele bei Ibn Esra 
— ausschlieBlich Bezeichnung, des Ch ol e ni. 

II. Von Joseph Kimchi bis Elia Levita (incl.). 

Joseph Kimehi, einer der ersten Propagatoren der in Spanien 
zur Bliite gelangten hebraischen Sprachwissenschaft, verfaBte — in 
den Spuren seines -ahem Zeitgenossen Abraham Ibn Esra wandelnd, 
aber mit groBerem didaktischen Geschicke — ein Lehrbuch der 
hebraischen Sprache 	(1177y 'no, von mir 1888 in den Schriften 
des Literaturvereins 	Mekize Nirdamim herausgegeben). 	In dieser 
Grammatik (S. 17) erscheint zum ersten Male die Einteilung der 
Vokale in fii n f 1 an g e und RI n f kurze , wodurch die bisher 
auf Grand der Pnnktation als feststehend angenommene Zahl der 
Vokale urn drei vermehrt und die Lehre von den Vokalen, welche 

1) Vielleicht aber meint Ibn Esra auch hier mit 1:1n11;71 das Ch olem; 
nur mul3 man annehmen, dal er die von Hajjii gegebene Regel fiber die Aus-
sprache des Schewa auch auf solche Falle bezieht, in denen dem Schewa ein 
Guttural mit Cholera folgt 	(z. B. nt,:;). 	Allerdings 	bietet H. nur Beispiele 
mit Schurek. 

2) S. in eine n Aufsatz in der G rliteschen Monatsschrift, XXXIV (1885), 
468-480, 497-504. 

52* 
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bisher 	die 	Quantitat 	nicht 	berileksichtigte , 	von 	Grund 	aus um- 
gestaltet wurde. 	Diese, dureh das Vorbild der von Joseph Kimchi 
gekannten lateinischen Grammatik angeregte Neuerting mate 
auch 	auf die Nomenklatur der Vokale (resp. 	ihrer Zeielien) eine 
umgestaltende Wirkung ausuben. 	Joseph Kimchi selbst nennt den 
langen Vokal 	'1ti Cholem (thin), 	den langen Vokal n: 	iisim Trii.:.) 
(Schurek mit Waw), den kurzen Vokal —: 1", Nb= plio (Schurek 
ohne Waw). In zwei Handschriften findet sich beim letzten Vokal 
der — wahrscheinlich von Moses dem Na Is d a n herriihrende und 
durch Moses Kimchi beeinfluBte — 	Zusatz: 	mint= 	limp 	-7".:vi 
(d. i. 	das 	tin ri=p 	der Massora und Ibn Esra's). 	Dieser Zusatz 
zeigte die Di ffe renzierung der beiden, 	in 	dem vorigen Zeit- 
raume iiblich gewordenen Namen des u-Lautes: p-rnr.) wird Name 
des langen, rni? der Name des k urz en Vokales. 	Diese Diffe- 
renzierung ist trotz der noch zu erwalmenclen Schwankungen sierr-
reich geblieben und bat auch heute, wenn die Vokalzeichen hebraisa 
bezeichnet werden , allgemeine 	Geltung. 	Bei 	Moses 	Kimchi, 
dessen Grammatik besonders in den ersten Jahrzehnten des 16. Jahr-
hunderts das am meisten benutzte Lehrbuch des Hebraischen wurde, 
heiBt a: op'ntrc, it: i7rvip rip; 	5: e2ii-i. 	Dieselben Namen hat 
David Kim chi im Michlol, zu Beginn der Abteilung uber die 
Verba (ed. 1545, p. 48 a). 	Den Namen =m1= nennt keiner der 
drei Kimchis. Das in Jemen am Ende des 14. Jahrhunderts ver-
faBte und von J. Derenbourg unter dem Namen „Manuel du 
Lecteur 	(t.r-ripn 	ri.+-0-11n) 	herausgegebene 	anonyme 	massoretisch- 
grammatische Lehrbuch nennt als ersten der Vokale (p. 54): e51-1 
tm zR'= ti`11.= ttit-n. Bei Samuel b. Meir, dem Enkel Raschi's 
— was bier nachtraglich bemerkt werden rniige — heiBt das Cholem: 
Melopum (s. R o s in , R. Samuel b. Meir als Schrifterklitrer, S. 130). 
— Den Ausdruck tit bt'Di: wendet auch El ija Levita, mit dem 
dieser Zeitraum abschlieSt , nicht an. 	Er gebraucht fiir 5, ii und 
ii die Namen Cholem, Schurek, Kibbuz (s. z. B.lVIassoreth-Hamassoreth, 
ed. Ginsburg, S. 152 ff.; im Bachur (S. 52 b, 77 a, ed. Mantua) setzt 
er statt Kibbuz: rrrnp 	en) („drei Punkte"), 	welcher Ausdruck 
in alter Zeit das Segol bezeichnete (so bei Ben Ascher, David 
b. Abraham, s. Die gramm. Terminologie des 1 Iajj0,, S. 18; bei 
Tobij a b. Elieser, s. Buber's Einleitung zum Lekach Tob, S. 29 f.). 
S. auch sein Perek 	Schira, Venedig 1546, p. 49 b : 	p.niti nIpni 
rii-Tp: Inbl.t:. — Levita's Zeitgenosse Abraham Balmes erwahnt 
in seiner gelehrten Grammatik ilfikneh Abram (Venedig 1523), der 
Vokal t,rm.t.) rip (welchen Namen er von M. Kimchi iibernimmt) 
heiBe aueh lyp,  p*lit, sowie rrryx =31v. Diese Namen fiir ii (—) 
werden uns auch im nachsten Zeitraume begegnen. — Bei Balmes 
treffen wir 	zum 	ersten Male 	die 	ausdruckliche Anfiihruna 	der e, 
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Ansicht, 	dad 	das Schurek (ft) auch 	t m ti'D7:1) heide. 	Die Stelle 
lautet;') tv-iy ni 71.4 ';::., 174 1,r-li:4 .p71125 t,r4t7;rt it ,t vra51 
12.5n, 	1,v7it? 	bl, 	1). p 	rzti;17;:n 	iN4,"i7: 	" 	tleN127,? 1ti`74 '17? •,13..i‘pr-.1 
'imp ti1:7?. 	Fur das Cholem nennt Balmes den Namen Melopum 
nicht, 	aber es ist aus einigen seiner Auderungen 	ersichtlich , 	dad 
dieser Name nach ihm in erster Reihe dem Vokale Cholem zukommt. 
So beginnt er eine Erorterung fiber das Schurek (ft) mit den Worten: 
... tzt-lt 174 1r.1314 tili 	VD N'pv  'ir6ti 	sn, 	Trot:7. 	EM 	von 
Balmes 	selbst erfundener Terminus ist 	t-lz 	b61:., 	r :p fiir (1. 	Er 
sagt dariiber: 	t'RirD 	rt7?1-1 	itiV73 	It 'p 	N'T V tit ti'7? 	ram 
rit;'irr; 	tir4=7;7 t 	Mt`...V1 	inr-ptvr, 	;ptc 	V7»w.:1.71 	itkttl'7.-p.. 	In 
dieser 	letzteren Anwendung 	des 	Ausdrucks 	fand Balmes keine 
Nachfolge; hingegen beweist die Stelle fiber das Schurek, dad man 
schon vor Balmes hie und da nicht das Cholem, sondern das Sehurek 
Melopum nannte. 	Das scheint damit zusammenzuhangen, dad der 
Ausdruck nicht in 	der ursprfinglichen Bedeutung („volle Mund- 
fiffnung") Verstanden wurde, sondern dad man dabei an den „vollen 
Mund" dachte (wie ihn Balmes auch ausdriicklich umschreibt) und 
die Gebarde des vollen und dabei sich schlieflenden Mundes bei der 
Aussprache des ft, nicht des 5 erkannte. 

III. Vom sechzehnten Jahrhundert bis zur Gegenwart. 
Die Benennung des langen u-Lautes (Ix) mit Melopum findet 

sich noch vor B al m e s bei den zwei c h r istlichen Autoren, die 
Nestle anfiihrt. Beide, sowohl P e 11 i c anus als Nigri, geben an, 
vp ti1'D7? sei der Name des ,I, pi11;3 der des t!t (a. a. 0., S. 599). 
Offenbar haben sie dies von ihren jiidischen Lehrern iiberkommen. 
Man hat also in jiidischen Kreisen Deutschlands in der 
zweiten Halfte des 15. Jahrhunderts die Benennung p-1-R, 
auf den kurzen u-Laut beschrankt und diesen ii, gesprochen (wie 
ebenfalls Pellicanus und Nigri angeben), die Benennung trint,tbn 
hingegen 	dem mit 	-I 	geschriebenen (langen) it zugewiesen. 	Die 
Aussprache 	nncYD7; 	(Pellicanus 	transkribiert: 	mellupim , 	Nigri: 
meluppim) beruht .auf der, auch bei den iibrigen Vokalnamen an-
gewendeten und alter Grammatik ins Gesicht schlagenden Methode, 
den, Laut des benannten Vokals in dessen Namen h8ren zu lassen ; 
also 	tilb7? 	statt 	LI*7?. 	Warum 	aber tsp 	statt bli:? 	Dies kann 
entweder .auf der Absfcht beruhen, das aramaische Wort zu beseitigen, 
oder es ist inkorrekte Wiedergabe des von den jiidischen Lehrern 
rberkommenen.3) 	Wenn die Aussprache „Melopum", die noch im 

1) Balmes punktiert tep7:, s. oben S. 800, Anm. 1. - -, 2) Das Werk ist nicht paginiert. 	Die 	hier 	angefiihrten Stollen find en 
gel' auf Bl. 14-16 (ririp:rt 7vt.1). 

3) Viell. soil '-7- den ii-Laut wiedergebon. 
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Jahre 1904 	in der Liste Adler's figuriert , 	auf lebendiger Lehrer- 
tradition beruht, was ich voraussetze, so dart* man annebmen, dal) 
auch die Lehrer Pellican's und Nigri's Melupum 	sagten 	(wie man 
etwa auch p-nw sagte , urn in beiden Silben den u-Laut hiiren zu 
lassen), sie aber Melupim hiirten und den Vokalnamen so transkri- 
bierten. 	In 	den 	bald 	anzutlihrenden 	Zitaten 	aus 	den 	S(•hriften 
jildischer Grammatiker Deutschlands tindet sich nirgends die $ehrei-
bung 0-TN11,7": (mit " in der zweiten Silbe). — Wenn nun auch die 
Anwendung des Terminus Melopum auf das Sehurek fur die Wende 
des 15. and 16. Jahrhunderts in jiidischen Kreisen hezeugt ist, so 
hat die grammatische Wissensehaft an dem historischen Rechte des 
Ch ol e in auf diesen Namen festgehalten. 	B u x torf hat in seinem 
Lexicon Chaldaicum, Talmudicum et Rabbinicum (Basel 1639) aueh 
einen kurzen Artikel W,», blo13 um anzugeben: 	,, elt,,i',7? plenitudo 
oris. Sic Grammatici vocant Cholera". In Deutschland jedoch wurde 
es bei den Juden Oblich, 	das Schurek (iN) als Melopum 	zu 	be- 
zeichnen. 	Dies 	bezeugen 	die meisten. jiidischen Grammatiker des 
18. Jahrhunderts. 	Chajjim 	b. Naphtali 	Koeslin 	in 	seiner 
mehrfach edierten Grammatik 5iban .1:p (Hamburg 1788; ich be- 
nutze 	die zweite Ausgabe, Briinn 1796) gibt fiir iN, IN und -- 
die Namen thin, 	titlibt und p-mz (S. 69a), 	ftigt aber zu seiner 
Liste 	der Vokale die Bemerkung hinzu, das 	seien 	die 	bei 	den 
dents chen Juden iiblichen Namen (tir:ttniri "tt tirrnaric rro:wi), 
wahrend bei den Sephardim trzrz':an (wie schon bei den Franzosen, 
z. B. Raschi) der Name des Cholera sei und IN bei den Sephardim 
p-nt, oder 1,1-I:. p-nw, --7  'rip 	oder wp 	p-nu 	heiBe. 	Jacob 
b. Josua K oh en in seiner Grammatik 	trn2r1 	-7.1)7 	(Berlin 1796) 
hat folgende Angabe (p. 4a): rap tir.t.2177] N-ipvn mini brrx p-nw 
lip p-11:25 m-lp.tt-; tilrr. 	In Chajjimb.Moses Schack's ni!n I' 
(Prag 1759), p. 3b, heiBt es: tritx'iln 	trn 	n,rtnip m,-r-icirn i'nr; 
ferner: 	'xr•il 	p`iilt 	mitt 	1:1 -,rynnp 	vil-ssiril . . 	. ticet'=; 	endlich: 
wp p-nw inN 'p urn trrzw 	Irlip 	lrn$ 	a,N-rip 	tl'I'l 	p-iit). 
In Akar on b. Zebi's nu;no '7k (Zolkiew 1764; ich benutze die 
2. Ausgabe, Sulzbacli 1771) lesen wir (7 a): 	p-mt t,z, nti tir.N; 
ebendas.: p`nt) inlet iimp 	urn nir.z.e,n ',1p. — Dieselbe Angabe 
steht anal in Moses He c him's rr-o-i rrriii: (Furth 1790), p. la. 
— Von den am Anfange des 19. Jahrhunderts aus der Schule 
Mendelssohns hervorgegangenen hebraischen Grammatikern erwahne 
ich Schalona K oh en, 	der in seinem deutsch 	mit hebraischen 
Lettern Verfaten Lebrbuche, rrow) lie? r.rim (Berlin 1802; ich 
zitiere die Ausgabe Prag 1816), die beiden u-Vokale so bezeichnet 
(S. 6): 	1,-`m plit) ,IN oder tit et'n, und ltip pert) rz oder rip. 
Ferner Joel Lo we (Berlin 1794; ich zitiere 	die Ausgabe 	Prag 
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1803), 	l'ilthn .1111n,  , 	Die Elemente 	der hebr. Sprache (deutsch 
mit hebr. Lettern), p. 21: „Das Schurek, das auch tinN77: heiat". 
S al o m o Henan, der bedeutendste jiidische Grammatiker Deutsch-
lands in der ersten Halfte des 18. Jahrhunderts, erwahnt merk- 
wiirdigerweise den Vokalnamen 	tinN'D71 ilberhaupt nicht. 	Fur die 
beiden u-Laute gibt er in den beiden Schriften r1557t, 1., 	(Frank- 
furt a. M. 1708, p. 14a) die Namen p*rrtu (u) und iitp (ii), ebenso 
im 117]t-s ii=7 (Amsterdam 1730, p. 4 a); 	im 'n4., ..,;-; -Ink (Berlin 
1737, p. 8a): pnwi und 'pp pn•nt,. 	Ebenso hat Ben-Seeb in 
seinem ilt:., lit'? ilthn, der in der 	ersten Hal.fte des 19. Jahr- 
hunderts unter den Juden Deutschlands und der ostlichen Lander 
Europas besonders verbreiteten Grammatik, von der Erwahnung des 
Ausdrucks tin N I= ganz abgesehen. 	Ihm ist U p'711:3 und ii rvp 
(s. ed. Wien 1818, p. 19a). 	Da13 der Ausdruck aber, und zwar 
als Bezeichnung des IN, 	bei den deutschen Juden nicht ganz ob- 
solet geworden, 	beweist nicht nur das Auftreten 	desselben 	bei 
Adler (1904), 	sondern auch eine im Jahre 1863 in Prag 	er- 
schienene Grammatik (M. Goldman n, Praktischer Unterricht in 
der ebraischen Sprache, S. 4): (511) p'7111.7.3 oder tin ti',; 'pp pn1^s3 
oder '0=7. Sonst ist in den von deutschen Juden verfaliten Lehr- 
bilchern der hebr. Sprache, soweit mir erinnerlich, Schurek 	und 
Kibbuz die alleinige Benennung der beiden u-Laute.') 

AnBerhalb des deutschen Judentums blieb Melopum als zweiter 
Name des Cholem bekannt. 	In Immanuel Benevent o's 1-1,7', 
177 (Mantua 1557, p. 63) lesen wir: trpipit n2p irontinpt) thnn 
Min be=. 	Angiolo Poggi (Christ) nennt in seiner Samuel 
David Luzzatto 	gewidmeten 	Grammatica Ebraica 	ragionata 
(Firenze 1863), p. 6 das 'IN: 71D ti127 th-in 	(offenbar Balmes ent- 
nommene Punktation). Luzzatto selbst, der bedeutendste jildische 
Grammatiker des 19. Jahrhunderts, erwahnt Melopum gar nicht; . 
ihm ist 5: t12'i11, fi: p77:3, it: ri-np 	Ithlt) (s. °ben), s. Grammatica 
della Lingua Ebraica (Padova 1853), p. 13. 	Leone Reggio 
(Grammatica Ragionata della Lingua Ebraica, Livorno 1844) hat 
dieselben Benennungen, wie Luzzatto (p. 8); in einer Note weist 
er auf die Anwendung des Ausdruckes tin bi77: hin, mit folgender, 
ohne Zweifel teilweise aus Balmes tibernommenen Angabe: entl 
; pi D 	ii.77] 	11, Zp 	lt•t 	tycn 	7"7:7) 	; VTIVi 	1Y1MT) 	1N 	1,1=7) 	IN m'.117 

1) A1s merkwiirdig verdient noch verzeichnet zu werden die Tatsache, da13 
S. Pin sic er in seiner Oebriiiseli geschriebenen) „Einleitung in das babylonisch-
hebrlische Punktationssystem" (Wien 1863), p. 3 f. den Laut 4 mit dem Terminus 
=N7= benennt, 
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inp p-nc 'IN OM Nbts IN tinn ; nm tibii IN pm D. 	In dieser An- 
merkung 	ist nosh 	auf drastischere.  Weise, 	als 	in Nestles Studie, 
auf die verschiedenartige Anwendung unseres Ausdrucks hinge%tiesen. 

Das Ergebnis dieser, wohl nicht auf Vollstiindigkeit Anspruch 
machenden. aber immerhin kaum wesentliche Momente auaer Acht 
lassenden tintersuchung caber die Geschichte des Vokalnamens Ni)r.: 
biD la& sich in folgenden Sittzen zusammenfassen : 

MD N7] wurde von den Massoret en als eine die Aussprache 
des Vokales kennzeichnende Benennung des Cholem (i, 5) an-
gewendet und findet sich so sporadisch auch bei den Gramma- 
t ikern bis 'gum 15. Jahrhunderte. 	Im 15. Jahrhundert wurde es 
in Deutschl an d iiblich (in Folge einer. Verkennung des Sinnes 
von tletibn), die Benennung auf das Schurek (w, u) anzuwenden, 
und dies machte sich auch in der grammatischen Literatur der 
deutsche n. Ju d en im 18. Jahrhundert geltend. 	Im 19. Jahr- 
hundert kam diese Anwendung des Ausdruckes fast ganz aufSer 
Gebrauch, 	scheint sich aber in der *di dakt is chen  'Tradition   
einzelner jtidischer Lehrer forterhalten zu haben. AuBerhalb Deutsch-
lands hat Melopum in judischen Ereisen nie diese Bedeutung als 
Name des IN oewonnen; und auch als Name des iN gehSrt es nur 
zu den geschichtlichen Daten der grammatischen Literatur. 

Durch 	die 	vorstehenden Sittze 	infissen 	natiirlich 	die 	„Tat- 
sachen" Nestle's andeis formuliert' werden. 	Von 	einer Scheidung 
zwischen J u d en und Christen, die in seiner Formulierung in 
den Vordergrund tritt, kann eigentlich nicht die Rede sein, da die 
kleschichte "les Vokalnamens Melepum innerhalb der gramma-
t is chen Lit era tux d e r Ju den verlituft und•die „christlichenu 
Dateir, die Nestle heranzieht, 	ebenfalls auf jiidischen Quellen be- 
ruhen.    
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Zu „Melupum". 	. 

Von 

D. Simonsen.1) 

Herr Prof. E. Nestle hat oben S. 597-600 auf die Tatsache 
aufinerksam gemacht , daB der Terminus Melupum [gewahnlich: 
Mel-o-pum , 	auch : 	Male-pum] 	verschiedentlich 	angewandt 	wird. 
Meistens braucht man M e 1 ti - p u m als synonym mit Cholem, so 
schon in der Massora, 	wenigstens wie sie uns jetzt 	vorliegt, 	bei 
R. Salomo Jizchaki (Raschi), seinem Enkel R. Salomo b. Meir u. a. 
bis zu Gesenius-Kautzsch.2) Nestle fand aber zu seiner Verwunderung, 
daB die ersten christlichen Kenner des Hebraischen in Deutschland, 
Conrad Pellican und Petrus Nigri, „die auf jfidischem Grunde bauen" 
(S. 600), unser M e 11 upim (resp. Meluppim) unser Schurek ver-
stehen und den Namen Schur e k fur unser Kibbuz verwenden. 
Er hat iibersehen, daB derjenige Gelehrte, der uns am besten fiber 
den Stand jener Dinge zur Zeit der Renaissance Aufklarung geben 
kann, Elia Levita „der Deutsche', uns auch hier nicht im Stich 
lot. 	Elia schreibt in der lehrreichen dritten Vorrede zu seinem 
„Mass or eth Hamm assoret h“ (Meyer-Semlersche tbersetzung, 
Halle 1772, S. 73): „Wir Deutsche nennen dieses [1N]3) .miD N' n, 
ich weil3 aber nicht, wo es herkommt; denn in alien Bfichern von der 
Grammatik und Punkten findet man nicht, daB es so genannt wird; 
sondern Schurek, und wir [d. h. wir Deutschen] nennen dieses ,. 
Schurek, die Grammatiker aber nennen es drey Punkte oder Kibbutz; 
das gewohnliche 4) ist trnmu rm,p, einige,  sagen tis V-1 ,p 5.5) 

[1) Dieser Aufsatz deckt sich inhaltlich in allem Wesentlichen mit dem vor-
anstehenden Bacherschen Aufsatze, der wenige Tage friiher bei mir oingetroffen 
war. Ich babe ihn trotzdem gleichfalls aufgenommen, einmal weil mir gerade diese 
Ubereinstimmung der beiden Gelehrten beachtenswert erschien, sodann weil er 
doch auch allerlei enthtilt, was bei Bacher fehlt. 	D e r Rodakteurd 

2) 26. Ausg. 1896 § S d, wie ich zur Ergiinzung von Nestle I. c. 598 
bemerke. 	Auch bei Gesenius, Lehrgebitude , bei Hupfeld and bei Bottcher hiitte 
N. den Namen gefunden. 

3) IN in der Ubersetzung ausgefallen, aus dem Texte zu ergiinzen. 
4) Genauer: das Urspriingliche. 
5) Obwohl es gar nicht• hierher gehort, darf ich vielleicbt bemerken, (la 

die Anwesenheit orientalischer Priester beim Laterankonzil z. Z. Leo's X., von der 
in 	einem 	sich 	anschlieBenden Aufsatze 	Nestle's gesproehen wird 
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Nigri und Pellican haben also einfach wiedergegeben, was ihre 
deutschen judischen Lehrer ilinen 	beigebraeht 	lialten, 	wahrend 
Reuchlin 	(zit. 	S. 599), 	welcher hebraisvhe 	Grammatik 	unter der 
Anleitung von sefardisch-italienischen Lehrern studiert butte, Schurek 
und Kibbuz 	verwendet, 	wie jetzt 	gebrauchlich. 	Die Scheidungs- 
linie ist also zunbchst 	nicht 	konfessionell , 	sondern 	national 	zu 
ziehen. 	Auch 	die 	deutsche Ubersetzung 	des „Sittenbuches" (Isny 
1542) 	sagt 	in 	der 	angehlingten 	Sehreiblehre , 	dal3 	das 1 	sowohl 
Melupum [= u] als Ch5lem {au] reprlisentiert, wenn man Deutsch 
mit hebraischen Buchstaben schreibt.1) 

In der Folge vemchwindet laut Nestle's Nachweis (vgl. Anna. 1) 
der Name t it.-N",ii ganz bei vielen christlichen Hebraisten oder wird 
als Synonym far ChOlem bei Einzelnen genannt. 	Bei einer Anzahl 
von jadischen Hebraisten verhiilt es sichebenso,2) da ja teach bier 
wie 	bei 	den Christen der Kimchi-Levitasche EinfluB 	sich 	geltend 
machte. 	Da aber 	bier auf3erdem 	die 	„deutsche" Tradition fort- 
lebte , schwindet der Name Melupum fir Schurek nicht ganz. 	So 
spricht der Pole Ahron Moses b. Zewi in seinem rn2)7.2 	r-TN (Zolkiew 
1765) wohl von Schurek, 	figt aber hinzu , 	daB „wir es 	tr/DN7.1 
nennen" mid von Kibbuz „das wir Schurek nennen". 	Auch der 
Deutsche Moses HOchheim benutzt in seinen Noten zu D. Kimchi's 
Grammatik und in seinem rrli•In nr.t) (Furth 1790) 	die alten in 
Deutschland gebrauchlichen Termini, so auch Isak b. Samuel aus 
Posen (pmr,  ;Inv Prag 1627) mid der Niederlander Meir Polak 
(Titv't-s n,r: -omra Amsterdam 1812). 	Schalom Cohen (-111: 	nnin 
ro-1=1,  Berlin 1802 mid oft) hat fiir =1 die Namen .-iN 	'n." 	pv-Illn 
nio rem, far ----- rnrf  13 -st:p pint. 

Vielleicht .hilft uns das zu allerletzt erwalinte, das von Nestle 
ans Licht gezogene Melupum-Ratsel zu Risen. 	Urspriinglich zahlt 
man ja nur 7. hebritische Vokale und der Name p‘mv., umfaBte such 
unter Kibbuz, wie umgekehrt auch das in der Massora vorkommende 
nn-itt) li-mp oder t,rro Ir_p unser Schurek mitbezeichnen konnte.3) 

{S. 603), in der genannten Vorrede von El. Levita (Meyer-Semlersehe tiber-
setzung S. 66 f.) erwiihnt wird. — Den ev. Verfasser der von Nestle gewiinsehten 
Monographie ilber Teseo Ambrogio verweise ich betreffs des 1. e. erwiihnten „Rabbi' 
(= Samuel Zarfati) und dessen Sohn Josef Gallus auf Vogelstein 	und Rieger, 
Gesell. der Juden in Rom, II, S. 84 /85. Abdias 1st wohl Obadja Sforno, Reuchlin's 
Lehrer, und Aron vielleicht der Vater des Rabbiners Abraham b. Aron (Vogel- 
stein and Rieger, 1. e. S. 97). 	Abraham a balmis ist bekannt genug. 	Das Werk 
des Albonesius wird von Azarja de Rossi in seinem .0,:,9 -min benutzt, s. 
Cassel, Index zu ed. Wilna 1866 s. v. ',C-IND "IN'Ir."E:. 

1) Siehe Giidemann: Geschiehte d. Erziehungswesens und 	d. 	Cultur d. 
Juden in Deutschland w. des XIV. u. XV. Joni]. 	Wien 1888, p. 281, wo 
Melupttm zu lesen 

2) M. r_--... Ch. z. B. bei Arnheitn, Berlin 1872. 	Eine reiehhaltige Aufzithlung 
der versehiedenen Vokalnamen bei Leon Reggio, Grammatica ragionata della 1. 
Ebr. Livorno 1844, S. 8, Anm. 

3) Vgl. Bather's ,Anftinge zitiert von Nestle. Die Angaben Bather's fiber 
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Dann kam Joseph Kimchis Einteilung  in 10 Vokale , 5 lange and 
5 entsprechende kurze. Er selbst schrieb: „Schurek mit Waw" und 
„Schurek ohne Waw" (rnm'r '0 ed. Bacher S. 17 Z. 11; s. Varr.!), 
aber die Namen, wie wir sie kennen, Schurek und Kibbuz, setzten 
sich im Allgemeinen durch (wahrend bei Chirek der gemeinsame 
Name blieb). Der Terminus Kibbuz war jedoch ungliicklich gewahlt, 
weil dieser Name im Gegensatz zu alien andern Vokalnamen nicht 
akrophonisch ist, was besonders beim Kinderunterricht eine groBe 
Rolle 	spielt. 	Wir 	sehen , 	daB 	deshalb 	z. B. der 	obengenannte 
Schalom Cohen') eine Form ilzp hat, die aber schon der Form 
nach ganzlich unhebraisch ist, da man weder im Alt- noch im 
Neuhebraischen eine Bildung kuttul kennt. 	Die „Deutschen" — 
wohl deutsche Kinderlehrer — nahmen das, fiir Cholera im Grunde 
iiberfifissige , miE 	ti'n in Gebrauch, und nach der Be deutung 
dieses Wortes mul3te es bei der Namenverteilung fiir unser Schurek 
„das vollmiindige“ 2) verwandt werden und dann der alte Namen 
Schurek, der ja von altersher auch unser Kibbuz mitumfaBte, jetzt 
speziell fiir diesen Laut. 	Aus Melupum wurde dann akrophonisch 
Melupum.2) 

Der Ausgangspunkt Nestle's war aber, daB in einem jiingst 
erschienenen Werke des Herrn Lebrers Adler Melupum fiir unser 
Kibbuz gebraucht wird, wahrend Schurek = 1 ist. 	Woher die 
Terminologie stammt, weiB ich nicht, vielleicht ist sie Adler's Er- 
findung. 	Jedenfalls laBt sie sich leicht mit Obigem kombinieren, 
nur daB man Kier von dem Klan g e des zu wahlenden Vokalnamens 
ausgegangen ist, indem dieser fiir Adler's System ausschlaggebend 
ist.") Denn im „Schurek" bort das Kind das gedehnte ft, im Melupum 
das kurze ii. 

die Terminologie bei Jehuda Vajjrtg (S. 600) flatten nicht zitiert werden sollon, 
ohne auf die jetzt aus den arabischen Texten B.'s zu schOpfende Belehrung 
hinzuweisen. 

1) Und schon vor ihm nicht nur Ben-Seeb in seiner oft gedruekten 
Grammatik 1̀ 1=' 11th int.'n", sondern auch z. B. Danz und Simonis. 

2) Vgl. de Balmes t'Int r-r.:pr., Venedig 1573, I. e. v. fiber ClE Lit27?. 
Ebendaselbst hat er fur Kamez Chatuf den Namen VII ti'?.7.p  rtp. 

3) Eigentilmlich 1st die Mitteilung des portugiesisehen Grammatikers David 
ibn Jachja, 	dal3 man 	,,im ganzen Westen der islamischen Lander' 	Cholem 
und Schurek in der Aussprache nicht untersebeide. 	(MI-11th 111th ed. Con- 
stantinopel 8b : 	tit=7::, 	1311 "1.= 	7:li.2 	i bt1,7:12',  rIN T1,7; 1,== r-ln'TI 
th'Irtrl l' 	p-iittr-n). 	Ftir unsere Frago 1st diese Erscheinung doch kaum 
von Bedeutung. 

4) In so fern geht das Adlersehe System auf das Wesentliche der altesten 
Vokalbezeichnung zurnek. — Dail tp in der Bibel immer defektiv geschrioben, 
diirfte fiir die von Adler befolgte Terminologie nicht ausschlaggebend sein. 	Ich 
machos darauf aufmerksam, weil die BuZtorfsehe Konkordanz ein falsches tiD hat. 

   
  



810 	 Nestle, Zu „Melupunz.". 

Zur Erglinzung der dankenswerten voransteheziden Mitteilungen 
von 	13 a Cher und Simonsen nur nosh eine 	ganz 	kurzo An- 
merkung. 

	

DaB in Gesenius-Kautzsch 	die 	von 	mir S. 598 	vertnifite Be- 
lehrung zu finden ist, 	hat schon Simonsen nachgetragen. 	An die 
von gin ausgesprochene Vermutung, daf3 Adler einer Ter in i n o - 
lovie eigener Er fin (dun gsigh bediene, 	konnte ich bei einer 
didIttischen Studie eines israelitischen Lehrers nicht denken; neck 
den Nachweisen von Becher und Simonsen ist wohl kein Zweifel 
melir inaglich. 	Des Bild, 	des 	bei Adler 	die betreffenden Vokale 
und.. ihke Namen 	einpriigen 	soil, 	zeigt eiueu I7nterarm mit einer 
Uhr in der Hand. 	Der Arm stellt des ,,Wow" day, (lie Uhr den 
Punkt des „Schuruk". 	Daun heiBt es S. 17 wortlich: 	„Die Zeiger 
dersethen haben an beiden Enden Verdickungen, 	bilden einer ge- 
Streckten Winkel und in dieser Richtung zusammen mit dem gemein- 
schattiieben Mittelpunkt die. drei 	schritg 	von 	links 	nach 	rechts 
liegenden Punkte des Melu.p um ". Adler braucht also ,,ildelupuinu 
als ansclieniend.  ganz selbstverstiindliche Bezeichnung fur das, 	was 
wir Qibbus nennen. 	Wie das mogli6b ist,' 1st mir nach den .Mit- 
teRungen von Becher tind,  Simonsen jetzt vollends rittselhaft. 

Eb'. Nestle. 
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Zwei tiirkische Inschriften. 
Von 

Georg Jacob. 

Schon 	im 	53. Bande 	dieser Zeitschrift 	tat ich S. 622 	eines 
Grabsteins bei Brussa Erwahnung, dessen Inschrift ich seiner Zeit 
unter ungiinstigen Verhilltnissen kopierte und von deren Veroffent-
liehung mich bisher namentlich zwei zweifelhafte Stellen abhielten. 
Graf Eberhard von Millinen, dem ich diese Kopie mitteilte, wuBte 
meine Zweifel durch iiberzeugende Konjekturen zu heben und hatte 
auBerdem die Freundlichkeit-  mir durch giitige Vermittelung des 
tiirkischen Botschafters zu Berlin eine neue Kopie des Steins zu 
beschaffen, so daB der lierausgabe jetzt keine Bedenken mehr ent- 
gegenstehn. 	Die Vorderseite des Grabsteins 	zeigt folgendes Gazel 
in 7 RemeIversen: 

L.5......aso.i 	1 /41:.....:43) 	,s,..\.K.Z........ 	• ),..x.4 	3,5 	d......1, 	(i,::,.-38 	1 

L5...415,->j, 	L:...ii*k›- )0...*:,),3) 	%..‹.- 	1-)z,-.?-15.›- 

	

v.5,44 	1-;:41.4:.; y.X.L<..w 	ts,N.5_,...o 	j,s,.*,...., 2 

	

(.5.,,,z07.1 	t.));;Ac..) 	s...iliis 	ul....c. j..61 	3.3L-> 

LK.a 	:. J 	) ,ii I 	2)l'i  1.,..iL3 &L 	ei 	• c 	LzAt z,,,Li5  g 3 ) 	u"-  	• 	••  
k.1:....U.:a 	k..4.. 	:).4:4,,,1 cs....,t0;; 	,./..L .E..?.. 	u:::„.44-i 

...P 	t.N.KdO j...'d 	. 6)•,.f. 	IL.0 	3) LSt.e...? _3.4 	4 5 	) 	) 	.: 	0 ) 	L5  

L.5'wb̀ )5 	` -')_r'''' i<5'-)4 _, 	Q551)_,—<b)L:6  N.----:\*3  
4)0_,15.-‹ [)]0,K4,...?- 	k-..)3,3 0.il.A 	&i.ii;:Z:s 	5 5,AaS 	 t+.::4 

. 	< 	• 	0,..ao.AT 	i" 0.....0ii 	.,,....4i.c. 	bc.X....1.:4:! 	L5.46) 

1) 	Fiir 	s-zt...?-c.).... 	 2) Fiir 52.........i14. 
3) 	Ffir 	3l....:... 	 4)  0.7:\'(' 

   
  



812 	 G. Jacob, Zwei turkawhe Insehriften. 

,......-- 	•ry3 	L.,;.i 	kgN...„*.il 	l&NIA 	1::, 	• '" 	 fi 

L5.....0 	z.,).:z.< b,"3,..)..k.J. 	044 	,.:....,...x...,_, 	Ls.) Arz....„3.  
1. Das Genililde deiner Schopferkunst deutet an der Schau-Vorhang, 

fiber deiner Sch5nheit [ausgebreitet], 
Vom Lehrmeister der ewigen Weisheit stammt der Vorhang der 

Wahrheit.1) 
2. Die innern Eigenschaften kann man nur an der iiufiern Gestalt 

erschauen, 
Keine Scheidewand ist fur das Auge der Erkenntnis der Vor-

hang des Scharfblicks. 
3.• Was du immer mit angespannter Aufmerksamkeit betrachtest, 

die Sache wird klar, 
Nur hat die Welt eingenommen der Vorhang des Schlafs der 

Sorglosigkeit. 
4. Es ist eine Kunst, dies Phantom der Welt am Auge voriiber- 

ziehen zu lassen, 
Wie viel Schwarzaugen 2) hat zu Grunde gerichtet der Vorhang 

der aufiern Erscheinung! 
5. Das Bild deines Kiirpers verzebrt mit der Kerze der Liebe, 

Indem die Menschen kommen und gehn liLBt der Vorhang des 
Aufbruchs (der Todesstunde). 

6. Zu welchem Schat1en du deine Zuflucht nimmst, schwindet der 
nicht etwa dahin ? 

Sieh auf den Sultan, der spielen mt.  (Gott), der den Vorhang 
der Liebe ausgespannt hat. 

7. Diesen Geringen, der sich am Throne des Propheten aufhillt, 
L5,6t der Vorhang der Vielheit, sobald er sich hebt, die Einheit 

erkennen.3) 

Auf der Rtickseite tragt der Stein ale Worte: c),)z,.4."....:;-*::- o;  ,3i.* - 
...;ie:f.:,i.i L.5A:?...A 04...,....l  I (Der Schattenspieler Sejjid Mustafa 	Tevfik 
vorn Dervi§-Orden der Nakgbendije). Es ist also ein Mezar taschy 
(Grabstein), zwar nicht des Karag5z selbst , 	wie 	die Bevi3lkerung 
Brussa's glaubt, wohl aber eines beriihmten Schattenspielers , der 
wie frillier weld die moisten Meddiihs mid IjajaWs einem Dervg- 
Orden angehorte. 	Die Wahl des Reimworts und der gauze Inhalt 

1) Das Wort ,,Vorhang" ist insofern mililich, als man 	dabei immer an 
das Aufziehn denkt, wihrend er beim Sehattenspiel die Biihne bildet. 

2) Kamp& kann flack ,Schattenspieler" heitien. 
3) Eine freiere Wiedergabe in metriscber Form babe ieh in der Beilage 

zur Ailgemeinen Zeitung, Miinchen, 15. April 1904 publiziert. 
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macht es wahrscheinlich, daB hier ein sogenanntes Perde gazeli, 
wie sie noch heute den Prolog des Schattenspiels bilden, aus filterer 
Zeit fiberliefert, vorliegt. 

Bei diesem AnlaB mfichte ich noch auf eine andere interessante 
tiirkische 	Inschrift 	eingehn, 	die 	bisher 	nur 	sehr 	fehlerhaft 	bei 
Ivan Kukuljevi61) publiziert vorliegt. 	Unlangst hatte ich Gelegen- 
heit von dem Original , das sich im Museum zu Agram befindet, 
eine Abschrift zu nehmen. Der Stein stammt aus dem kroatischen, 
in der Nahe der bosnischen Grenze gelegenen, Schlosse Cetin und 
mull sich fiber 	der Toroffnung befunden haben. 	Seine Inschrift 
besagt , daB 3/Iuhsinzade Mehmed Pala die bosnischen Burgen in-
spizierte und, da er die Fortifikation von Cetin unzureichend fand, 
die Errichtung eines Turmes anordnete. Es kann sich nur um den 
bekanntestep Mann dieses Namens handeln, der zweimal das GroB-
vezirat bekleidete und bald nach dem von ihm verschuldeten ver-
hangnisvollen FriedensschluB von Kiiak Kajnarge im Jahre 1774 D 
eines vermutlich unnatfirlichen Todes starb. Leider gehen die An-
gaben dartiber, wann Mulisinzade Mehmed Statthalter von Bosnien 
war,auseinander. 	Hammer-Purgstall nennt in seiner Geschichte 
des Osmanischen Reiches VIII, S. 284 das Jahr 1176 h = 1762 D. 
Dagegen bringt der 2. Band der Wissenschaftlichen Mittheilungen 
aus Bosnien und der Hercegovina 2) eine Liste der bosnischen Statt-
halter nach dem mir unzuganglichen Salname des Vilajets vom 
Jahre 1295 h, nach welcher Muhsinzade Mehmed dieses Amt zwei-
mal und zwar 1161-62 h (1748 D) und 1184-86 h (1170-72 D) 
bekleidete. 	Jedenfalls ist das bei Kukuljevio angegebene Jahr iliv 
=---- 1705 D unmfiglich; ich habe 1M (1765166 D) gelesen. Natfir- 
lich bezieht sich das Jahr auf die Fertigstellung der neuen Be-
festigung, die Inangriffnahme mag etliche Jahre frillier vom Statt- 
halter angeordnet sthn. 	Ferner hat die kroatische Pnblikation die 
Verse in folgender merkwiirdiger Weise 	versetzt: 	1b, 24, 1 a, 2 a, 
3a, 4 a, 34, 4 b; diese Versetzung ergibt nicht nur ganz unorienta-
lische kreuzweise Reime, sondern beeintrachtig,t nattirlich auch den.  
Sinn wesentlich, zumal noch Worter ausgelassen und andere verlesen 
rind. 	Der Text lautet nach meiner Abschrift: 

L.444 	,..)....... 	„..)!• 	10.4.... 	(.50..k 	. 	l.) 	1  XY 	• 	15)3  
LX41.4.3 	L56X.31 	(.5),...z‘..- 	L5)25.A.13 	2L1....,...1 

(.4)1.3 	L5o.J,.1 	1.,.2.. 	..11 	v.5...L.2‘,..ei 	ej,;;.- 2 • )  

44 .:ii 	,:;! 	L5.0..S! 	,.)!)...1 	,,.)3A.N.,it 	L..14..4:.d 

1) Nadpisi sredovjeCni i novovjeki u Hratskoj i Slavoniji, 	Zagreb 1891, 
S. 26ff. 	Die Kenntnis dieser Arbeit verdanke ich dem Direktor des Agramer 
Museums, Herrn Professor Josip Brugmid. 

2) Wien 1894, S. 344ff. 
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...., +_< se 1;i 	L5L.>J1 	cv.4o3 	x..z ...0.1.,:i 	---z 0 3 l..."--r ) .1 • 

	

l.k.i...) • 	(5 	 1 	e*A.÷.ii.c 	k.),LX.:0' yli_N-3,4 _,•:)3  
LA.? 	 -.::,S 	(.50)..,S.  ,..r..,......LA 	5,.X.A.ii..4),) 	4 

Y1-01 ,41 	L, 5,?, t. ,.)1_,o j.ct• .i 
1. Auf die tnspektionsreise begab sick Mulisinzade Mehmed Pa'ia, 

Alle bosnischen Burgen nal= er in Augenschein. 
2. Die innere Feste von Cetin fand er unvollstanclig, 

Er stellte Erhebungen an und Miirad hat sie vervollstandigt. 
3. Fiir den Turm Dren;',u1 entwaff er den Plan, den groBen Turm, 

Gino.  von dannen and wurde alsbald Vezir. 
° 4. An dieser Stelle schien ibra der Toreingang passend, 

Erfiille jeden Wunsch von ibm, o Besitzer von Geist. 

Die Verse sind keine poetische Musterleistung und leiden an 
mehreren Unklarheiten (z. B. 3a). 	Wenn auch miiracl &nide eine 
gelaufige Verbindung im Sinne von „vorbaben" ist, so scheint dock 
hier Miirad Eigenname zu sein, auf den dann miiradyny. 4b noch 
einmal anspielen wiirde. 	Da eM Statthaiter Miirad in der eben 
erwalmten Liste um diese Zeit nicht vorkommt — 1179 h war 
Koprtiltizade 1.14)1 Ahmed .zum zweiten Mal Pt& von Bosnien — 
liegt es bier wohl am niicbsten an den Baumeister zu denken. - Die 
SchluBworte vitt 'l-elbab bedeuten sonst nur „Manner von Geist"; 
addle kiimien flier aber schwerlich Angetedet werden; das ver legt 
riehnehr eine Veziehung auf Allah nape, {lie mir jedoch bei diesem 
Ansaruck bisber 41°6 nietnals vorgekommen ist; dennoch glaube 
ich kamp, tlall ich niich verlesen 'babe und verrnute in L.A...:51, das ...• 
bei 	Kukuljevio f 	,L.3 it 	1.÷.INS 	steht , 	eine 	stillschweigend 	rezipierte 
Konjektur. 
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• Zwei unveroffentlichte chaldische Inschriften. 
Von C. F. Lehmann. 	 ?* 

Im folgenden 	behandle ich zwei unverOffentlichte chaldische 
Inschriften, die, inhaltlich eng zusammengehorig, innerhalb des bis-
her bekannten Materials eine Sonderstellung einnehmen und neben „1 
andern interessanten Aufschliissen auch zur Klarstelluncr der mit  
Unrecht 	immer .noch 	verkannten Bedeutung 	des 	haufigen und 
wichtigen 	chaldischen 	Wortes 	esi 	beitragen, 	letzteres 	im 	Zu- 
sammenhalt mit anderm, zum Teil gleichfalls neu vorzulegendem 4: 
Material. 	Dal3 es daneben Auch an neuen Fragen und Rittseln nicht_,. 
fehlt, bedarf auf chaldischem Gebiete keiner Betonung. 	Die eine,  
der beiden 	Inschriften 	— 	mail 	kann 	sie 	die 	Ins chrift 	von 
Haykavank nennen — ist erst ganz neuerdings zu Tage ge- 
treten; 	

,- 
die 	andere , der Hauptteil der Steleninschrift von Sikkh, 

ist wahrend der deutschen Expedition nach Armenien von mir auf-
gefunden, aber noch nicht in extenso publiziert worden. 

A) Texte und Fundberichte. 
1. Die Inschrift von Haykavank. 

... 

	

)}T<i 	2 	x  g 

8 	1 
1,  	4T T4 .  

0, T 

e 

i 	4 	. 

Bd. LVIII. 	 53 
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1. rtAr-gt.P-Lti-Ye (?) 

2. ntlitt-8a-lii-ni4e 

3. . 	BILViT.1) ti. nin . ku-la- • 

4. i-ou-ka-a-ni 

5. e-si-ni-ni 
6. "I Gi-la-ra-a-ni-e 
7. lai;:t U1) -ni-ka-i 
8:. pa-ri m1,4-pi-li-ni 

• 9. 	mBa-tu-Iii-ni-712.  
10. G.P>r . _ATV . SARI)-ni-di 

11. IX C. L 	rz:Tir= 
iTher die Auffindung liegen 	mir folgende Nachrichten vor 2): 
a) Mitteilung des Herrn Ham par tsum ,3) vormals Lehrer 

an 	der Schule der amerikanischen Mission 	in Van , 	vom 	8. Juli 
1903: 	„Neuerdings habe ich drei 4) neue Keilinschriften gefunden, 
die erste im Hause des Hagop 3) Hampartsumian in Hay- 
k ayan k" (Stadtteil der Gartenstadt Van). 	„Vor vielen Jahren hatte 
sein Vater Hainpartsum sie beim Graben in der Nachbarschaft der 
Kirche Haykavank gefunden und in sein Haus gebracht. 	Hagop 
kannte die Geschichte des Steines und sein Vorhandensein auf seinem 
Grand und Boden , aber nicht semen nitheren Verbleib, so daP, er 
ihn Ihnen nicht zeigen konnte, wahrend Sie im Lande waren. 	Erst 
neuerlich ist er beim Graben eines Wasserlaufs durch die 'Wieder- 
auffindung des Steines tiberrascht worden, 	der mit der Oberseite 
nach unten zur Pflasterung des Hofes verwendet war." 

1) 1)a die chaldische Schrift aus der assyrischen entlehnt ist, 	so miissen 
Ideogramme, deren chaldische Aussprache unbekannt ist, selbstverstitndlich mit 
ihrer assyrischen Aussprache in Kapitiilchen wiedergegoben warden; nur, wo 
such die babylonisch-assyrisehe phonetische Lesung unbekannt oder unsicher 
ist, ist auf die sumerischen Silbenwerte ais Notbehelf zuriickzugroifen. 	Dies 
war bereits —, wie far den kenntnisreichen Fragsteller im 1?ecueil des travaux 
bemerkt sei — in meiner ersten Ausserung iiher die chaldischen Inschriften 
(Zeitschr. f. Ethnologic 1892, S. 128) au lesen. 

2) Vgl. hierzu schen meine Mitteilung Zeitschrift fib. Ethnologic 1904, 
Mai-Sitzung der anthropol. Ges., S. 489 sub 3 und den Nachtrag daze in der 
Oktober-Sitzung. 

3) Wo mir eigene Transkriptioneu moderner armenischer Personennamen 
seitens ihrer Trhger vorliegen, behalte ich sie hei, 	auch wenn sie meiner sich 
an alibschrnann (s. Die Unz.schreibung der iranischen Sprachen und des 
Armenischen, S. 3i ff.) mutatis mutandis anschliel3onden.  Uinschriftsweise nicht 
entsprechen. 

4) fiber die beiden andern, eine Bau- und eine Kanalinschrift de's Menuas, 
s. Zeitschr. f. Ethnol., a. a. 0. 
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„Es ist ein kleiner, beinah 0,10 m dicker, blau-grauer, gewohn- 
licher Stein, 0,25 m breit." 	Die grate Lange betragt nach Herrn 
Hampartsum's MaBangabe 0,51 m, bis zum Beginn der tieferen 
Bearbeitung (offenbar far den gratenteils weggebrochenen Zapfen zum 
Einsatz in den Sockel) 0,43 in. 	AuBer den Linien far die elf er- 
haltenen Zeilen ist am Ende der Inschrift noch eine zwolfte Linie 
gezogen. 	Herr Hampartsum gibt auBerdem eine gate Kopie und 
eine korrekte Transkription der Inschrift. 

b) Mitteilung des Herrn Dr. med. Ussher (Van, 9. April 
1904): 	„Mein Bruder fand wahrend seiner Anwesenheit eine neue 
Keilinschrift im Hofe eines arinenischen Hauses und nahm eine sehr 
gute Photographie davon, die er auch an die University of Penn- 
sylvania, seine alma mater, gesandt hat." 	Herr Dr. Ussher sandte mir 
die Photographie mit der Bitte urn Auskunft. 	Sie liegt unserer Ab- 
bildung zu Grunde. 	Diese lat erkennen, was auch Herr Hampartsum . 
ausdriicklich betont und der Tenor der Inschrift bestatigt, dalI die 
Inschrift in 	der Br eite unbeschadigt ist: 	beide Randlinien ver- 
laufen glatt und regelmaBig. 	Die Photographie bestatigt auch die 
Richtigkeit von Herrn Hampartsum's Kopie. 	Das ist von Bedeutung 
im Hinblick auf zukiinftige Falle, wo Kopien von ihm vorliegen 
sollten, ohne dal eine Kontrolle durch Photographic oder Abklatsch 
moglich ware. 

2. Die Stelen-Inschrift von Sikkeh. 
Seit langem bekannt ist eine Inschrift (Sayce 28, entdeckt 

von Schulz), die lediglich eine Fluchformel darstellte. 	Sie ist ein- 
crelassen in die Mauer der kleinen Kirche des armenischen Dorfes .t, 
Si'kkeh, das in der Ebene zwischen dem Toprakkaleh und dem 
Warrak-Gebirge liegt. 	Bei meinem, auf' einem Sonderausflug er- 
folgenden Besuche (17. Oktober 1898) 	fand ich 	die 	Kirche 	in 
TrOmmern. 	Sie war wie so viele andere gelegentlich der Massacres 
durch die Kurden zerstOrt worden. 	So war es mir hier ein leichtes, 
unser Prinzip , nach 	Inschriften auf der Riickseite eingemauerter 
Schriftsteine zu forschen, in die Praxis umzusetzen. 	Es fund sich, 
was in diesem Falle ohnehin, auch abgesehen von jenem Grundsatz, 
zu vermuten war, daB der Haupttext auf der eingemauerten Seite 
stand und daB die Fluchformel, 	die bisher als der alleinige Text 
gegolten hatte , in Wahrheit 	die 	Rackseite 	des Steines bedeckte, 
der sich seiner Form nach 	bei 	der Freilegung als eine richtige 
kleine Stele 	erwies. 	Vgl. die Mitteilungen in meinem „Berickt" 
in den Sitzungsber. d. Berl. Ak. 1900, S. 622, sub. Nr. 57. — 
Die Stele ist 	100 cm hoch , von denen auf der Rtickseite 461/3 , 
auf der Vorderseite 	381/4  cm 	beschrieben 	sind. 	Fiir die Zeilen 
sind Linien gezogen, die einen Abstand von 41/2  cm haben, wahrend 
die Zeichen 3 cm hoch sind. 

53* 
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Bier der Text der Hauptinschrift, nach meiner Kopie: 

Stele von Sipeh.Vorderseite 

//://-rt,-- vs-- --(f 'P 	 C;i7-Ft' 	''''' 
A 
i 

Mr.  147 	g -(F-- 	Fro 

et-4{  P-4  4 	 vviTi,  .0  tv:irfi. 4kiii 
t--: 

re a rm'c 	Y1 	 r PP7fr,.  ' 

1 

434R(7  WEr'r 	 W+1  

r 
12'. 	V-Z 	Irc-Fl 	r,i:$, 	4417 	i7rirr 

4,  • 

400„... 

• Umschrieben, mit Beifiigung der altbekannten Inschrift auf 
der Riickseite, 	die 	durch 	Eingrabung 	eines 	groPen 	christlichen 
Kreuzes gelitten hat, in meiner Kollation: 

Vs. 	1. 	(IL U) Val-di-ni-n[i] 
u,§-ma-a-Si-ni 
[m]Me-nu-u1)-a-a[e] 
[791§-pu-u1 )-i-ni-Ai-ni-g[e] 

5. 	a-li i-nu-ka-ni 	 • 
e-si-ni-ni SISE 
ar-,yi-bi-ni ti-ni 
mMe-nu-a-pi(wi?)-i 
a-is-ti-bi XXII fr--- frfr-  

Rs. 	1. 	[mMe]-nu-a-g[e] 
[a]li a-lu-k 
i-ni pu-lu -si 
e-si-i-ni 

5. 	su-u(<)-i du-li-e 

1) Die seriptiones plenae des Chaldisehen sind vielleieht vielfach nur 
graphischer, nicht phonetischer Natur,  , weshalb ich 	bei 	zusammenhiingender 
Trauskription mit der Langenbezeichnung sparsam umgehe. 
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tu-ri-ni-ni 
(ILU)IIal-di-,§e  
(ILU)Teigebaz (IL U)k c''AMA,,,' 1) 
ma-ni ar-mu-zi 

10. ZER . zkla -+ RI] 	• pt-nz- -) 
tber die SchluBzeile s. u. S. 850 f. 

B) Wesen and Bestand der beiden Inschriften. 
Die Zusammenstellung  der beiden Inschriften bedarf keiner 

naheren Begriindung. Sie schlieBen in ihrem wesentlichen Teile beide 
mit einer analogen zahlenmaBigen Angabe. 	Insofern habeas sie eine 
gewisse Verwandtschaft zu einer bekannten Gruppe thaldischer In- 
schriften, deren Typus die folgenden Beispiele zeigen m6gen. 	In- 
schrift von BOstan-kaya 	(Bericht 3 ) Nr. 69) 	(.31enuas) . . . . i-ni 
gi-e za-du-ni IX . C a-fear-lei a-ti-i-ni Menuas „hat dieses Heiligtum 
errichtet, ihm 900 akarlpia (Hohlmall, gerriaB den Inhaltsbezeichnungen 
der Weinkruge von Toprakkaleh) „bestimmt"; also Zuweisung eines 
bestimmten Quantums Getreide oder Wein , d. h. doch wohl von 
Land, das alljahrlich diesen Ertrag bringt. 

Inschrift von Astwatsagn (Sayce Nr. 120 nach D. H. Muller), 
jetzt 	im 	Besitz 	der 	Expedition: 	(IL U) 	Haldinini 	algui.;:ini 
mSardurae inArgiatz73,inisiT int' 'ari g-u-u-ni 15 300 kapi laird, 
wonach Sardiir III (II) Argistiljinis 	einer von ihm begrundeten 
Anlage 15 300 Flaclieneinheiten zugewiesen hat. 

Eine Inschrift (Berieht Nr. 102), die mein Reisegefahrte wahrend 
seines spatern 	alleinigen Aufenthalts in Van, in 	der Kirche von :. 
Angusner (Dorf resp. Stadtteil der Gartenstadt Van, dem Toprakkaleh- 
Blicken zunachst belegen) , auffand,4) lautet nach dem Abklatsch : 

. (IL U) Hal-di-i-ni-ni 
us-ma-a-gi-i‘ni 
m Ar 4 )- gitz-ti-i-ge 

— — 	 
1) Den Anfang der Zeile 39 der Felsinsehrift von holy, der den Namen 

des Sonnengottes phonetisch gesehrieben bietet , fand lab bei meiner Kollation 
recht griindlich zerstort. 	Die &titter geseheuen Spuren (S ay ce, JRAS. XIV 412, 
647, .549) weisen allerdings auf Ardinis. 

2) Die Insehrift 1st vollstindig, pi-ni ist Verbum finitunt, Verk. Berl. 
anthrop. Ges. 1896, 598 f. 

3) Sitzungsber. d. Berl. ilk. d. W. 1899, S. 147 Abs. 3, wo Engusner 
zu lesen. 	Eine Korrektur theses von mir in Erzingian abgefaiiten Vorberichtes 
babe ich natiirlich nieht lesen 'cannon. 

4) Das gewohnliche assyr.-chaldische Zeichen ar. — Mir die Silbe an 
wird, entgegen der die Hotnophonie im Chaldischen vorwerfenden Regel, noel) 
mindestens ein anderes Zeichen gebraucht , das in der Inschrift von A tamehan 
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mile-nu-a-Iii-ni-e-ge 
i-ni '-a-ri .411-u-ni 
X if lea -pi i,.-ti.-ni 

Zuweisung von 10 000 kapi durch Argistis I. 
Aber von jener Gruppe unterscheiden sich unsere Insehrifteit 

wesentlich 	durch 	die 	m. W. 	im iibrig,en unbelegte Art der 3IaB- 

angabe: 	fr-fq::-, 	wortiber unten 	ein Niiheres. 	Auch 	im Wort- 
bestand zeigen unsere beiden Inschriften wichtige Beriihrungen. 

C) Der Urbeber der Inschrift von Haykavank. 
Die Inschrift riihrt her von dem Same eines Rusas, also wie 

alle chaldischen Inschriften in Fels, Stein und Metall,i) mit alleiniger 
Ausnahme der von mir entdeckten Inschrift von Kaissaran 2) — ein 
Konig. 	Diese Erfordernisse erfiillt Argistis II (von 714 v. Chr. ab), 
Sohn Rusas' I, and in der Tat lassen sich die Spuren der ersten Zeile, 
wie in der Transkription angedeutet, sehr wohl zu dem Kamen 
Argistis 	mAr-gig-ti-.e 	erglinzen. 	Der 	fast 	genau 	in 	der 	Mitte 
der Zeile 	auf der Photographie cr deutlich, 	auf unserer Abbildun 
bestenfalls nur in 	einer Spur 	erkennbare untere Teil eines senk)- 

rechten Keiles wiirde dann zu dem Zeichen r---1 gi' gehtiren 

Cr <Hr<, r-IICH<TA 
Fur die Schreibung [mAr-gi-i.§-ti-]ge bote die Zeile zwar allenfalls 
Raum, aber das Erscheinen nur der einen Spur und gerade an 
dieser 	Steno 	widerspricht 	dem. 	Die Zeichen gi und 2,..;' schlieBen 
beide,  mit zwei Senkrechten, und gi milBto mehr rechts, 	i.s mehr 
links endigen. 
----- 
oder Novo-Bajazet (Verh. Berl. anthrop. Gee. 1898 S. 76 U. 217 Anm. 3; JRAS. 
1893 p. 31, ZA. XI, 307) und in der Stele Ruses II (diese Zeitschr. Bd. 86, S. 106 
Abs. 3) auftritt. Dadurch, &A ich den Lautwert dieses Zeichens bestimmte und 
begriindete (ZA. IX, 348 Anm. 2) wurden andersseitige historisch-geographischo 
ErwAgungen, die die Inschrift von Atamchan Sardur (III) Argi.stiZzinis zuwiesen, 
bestiitigt, wie ausdriicklich Verh. Berl. anthrop. Gee. 1893 S. 76 u. 217 Anm. 3 
anerkannt. 	Zur Zuweisung an den Sohn eines Argistis gelangte Sayce (JRAS. 
1893 p. 32) selbstitndig, wiewohl er das dem gi.i'-ti-lti-ni-se vorausgehende Zeichen 
verkannte and in 2 Zeichen ar (wohl das. JRAS. XVI. p. 420 Kol. I Z. 6 v. u. 
angefiihrte Zeiehen) and ra zerlegte. 	Die Silben 	-gig-a-id-n/4'e warden, ob- 
gleich snit 1875 eine Bute Photographie publiziert 	war and benutzt wurde, 
falseh gelesen, zuletzt von Nikosky 1•893 -pi-tu-Tti-ni4e. 

1) Kleinste, latch Tenor and Zusammenhang nicht bestimmt einznordnende 
Fragmente, wie die Bruchstficke der Steininschrift(en), die bei den Ausgrabungen 
auf Toprakkaleh au Tage getreten sind (Berieht Kr. 156), 	milssen natiirlich 
auller Betracht bleiben, was fur Liebhaber von Haarspaltereien 	ausdriicklich 
hemerkt sei. 

2) Berl. Sitzungsber. 1898, S. 120; Nadir. d. G5ttinger Gee. d. W. 
1898, S. 86. 
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Aber die Zuweisung an den Zeitgenossen Sargon's und Sanherib's 
kann angesichts konkurrierender Moglichkeiten doch nur als durch-
aus moglich, nicht als gesichert gelten. 

Nach der herrschenden Ansicht folgen nach einander auf Rusas I: 
Argistis II — Rusas II, dessen Sohn (Zeitgenosse Assarhaddon's 
von Assyrien) — Erimenas — .Rusas III — Sardur IV (III), die 
letzteren drei als Zeitgenossen Assurbanabal's III, 	der einer von 
ihm 	empfangenen 	Gesandtschaft eines Rusas, 	sowie spater 	eines 
Sardur gedenkt. 

Nach meiner Ansicht dagegen ist folgende Reihenfolge anzu-
nehmen: Argistis II — Rusas II (Zeitgenosse Assarhaddon's wie 
Assurbanabal's) — )S'ardur IV- (III) — Erimenas — Rusas III. 
Der Gedanke, Erimenas und Rusas III mehr an das Ende der Reihe 
zu racken ist nicht neu , er ist vielmehr schon wahrend unserer 
deutscben Expedition nach Armenien zwischen deren Mitgliedern 
erortert worden: gewisse technisehe Eigentamlichkeiten des in der 
Hauptsache von Rusas III erbauten Chaldistempels auf Toprakkaleh 
gaben meines Erinnerns den AnlaB dazu. 	Neu ist die m. E. biindige, 
speziell auf die Taten und die Regierungszeit Rusas' II gegriindete 
chronologisch-historische, miindlich von mir vorgetragene Argumen-
tation, durch welche ich diese Umstellung sichern zu konnen glaube. 
Sie bier wiederzugeben, wiirde erheblich zu weit fithren ; es massen 
daher bis zu ihrer ausfahrlichen.  Veroffentlichung, die an einer alien 
Facbgenossen zuganglichen Stelle gegebenen Andeutungen genagen. 
Dort 	ist bereits 	ausgesprocben , 	daB bei Annahme dieser neuen 
Reihenfolge Rusas' III Ende ungefabr in die Zeit der Halysschlacbt 
Befallen sein wird. 	Seither ist mir sehr wahrscheinlich geworden, 
daB Rusas' III Ende und der Fall des chaldischen Reiches mit dem 
medisch-lydischen Konflikt auch in ursachlichem Zusammenhange 
steht.1) Urartu-Chaldia mull den Zankapfel gebildet haben: Kyaxares 
wird es gewesen sein , der den mit Alyattes verbilndeten oder zu 
ihm neigenden 	Rusas III 	nach Eroberung der Hauptstadt 	(der 
Chaldisburg auf Toprakkaleh) des Thrones verlustig erklarte oder 
totete und vermutlich auch in der Folge die bereits im Flusse be-
griffene Einwanderung der ihrer Sprache nach vorwiegend indo-
germanischen Armenier bewuBt oder mittelbar forderte. 

Unter der gleichfalls durchaus moglichen Voraussetzung, daB 
unter dem in Z. 	2 erwabnten Rusas I 	der zw e it e Herrscher 
dieses Namens zu verstehen ware, 	hatte Z. 1 uns 	den Namen 
seines Sohnes und damit voraussiehtlich .die 	erwiinschte Sicherheit 
gebracht. 	PnBar(RI)-dlu-[rz]-ge 	hatte 	meine Ansicht 	bestatigt, 
[nE-ri-m]e-[na]-:se gegen sie entschieden. 	Leider aber sind die drei 
Erganzungen zu Argistis II, Sardur IV (III) and Erimenas ganz 
gleich wahrscheinlich; da me wie du beide mit einem Senkrechten 
schlieBen, 	besteht nicht einmal far den Fall, daB man willkarlich 

1) Ahnlich jetzt Lindi, OPUS, 8. 90 b unten. 
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oder aus irgend welchen Griinden lily Z. 2 die Deutung auf Rivas II 
bevorzugen wollte, zwischen der Erganzung Sardur oder Erimenas 
ein gradueller Unterschied. 

Der Vollstandigkeit bather erwaline ieh audi die Miiglichkeit, 
der Urheber der Inschrift sei ein Sohn llusea III; 	dull ich mit 
dieser nicht zu rechnen vermag, geht aus dein Durgelegten hervor. 

D) Was besagt die Inschrift von Haykavank? 
Sie 	ist 	unvollstandig ; 	zu 	ergiinzen ist nicht blo13 die jetzige 

Z. 1, sondern nach dem Branch der grofien Mehrzahl der chaldischen 
Inschriften eine Anrufung oder doch eine Bezugnabme auf „Chaldis 
den Herrn" (ILU) Hal-di-i-e e-u-ri-e, oder die „machtigen Chalder" 
Haldinini u.§nza.'s'itzi 	(oder 	alguigni), 	die 	hier 	zwei 	Zeilen 	in 
Anspruch nehmen wiirde. Mehr ist moglich, aber nicht notig. Die 
ubrigen mit einer Mallangabe endigenden Inschriften sind gleich- 
falls sehr kurz gehalten. 	Ubrigens scheint in der Hohe von Zeile 2 
beiderseits die obere Rundung der Stele angedeutet zu sein, und 
soweit ich als Laie auf technischem Gebiete urteilen kann, spricht 
auch die geringe Machtigkeit des als Stelenfragment aufzufassenden 
Steines gegen die Annahme einer erheblichen Verlangerung nach oben. 

Die andere Seite des Steines ist (s. 1 sub a) 	unbeschrieben. 
Die Inschrift ist in der Hauptsache dem Schlusse zu vollstandig. 
Hochstens konnte, wenn man am Anfang ein groBeres Stuck als 
verloren ansehen wollte , noch eine kurze Fluchformel auf dessen 
Riickseite gestanden haben.1) 	Doch fehlt bei den Inschriften dieser 
Gruppe die Fluchformel in 	der Regel vollig. 	Nur die Inschrift 
von Sikeh billet eine Ausnahme. 	Auffitllig 	ist 	die grof3e Zahl 
von Personennamen, die die Inschrift antler dem lionig nennt. 	Das 
mannliche Determinativ findet sich in Z. 5, 7, 8. 	Mir ist unter 
den chaldischen Stein- 	und Felsinschriften nur 	eine 	gegenwiirtig, 
die eine andere Person namhaft machte als den Konig, seinen Vater 
und Mitglieder des chaldischen 2).  oder eines gegnerischen Konigs- 
hauses. 	Diese eine Inschrift ist die von Palms) 	(neuarmenisch 
Boiiiirt), in welcher Menuas einen Mann resp. Beamten 'I 1tTitianis4 ) 
anfiftt, der freilich vielleicht auch ein vormals selbstandiger und 
nach 	einer Niederlage im Vasallenverhaltnis 	belassener Furst ist. 
In Z. 8-11 	unserer Inschrift scheint genannt 	zu 	sein .1-',;pili(s), 

1) Bei dem geringen. Wert des Gesteins liegt, wie ich der Vollstiindigkeit 
balber bemerke, keinerlei Grtind vor atizunehmen, er sei von einem dickeren, 
einst beiderseitig 	beschriebenen 	Stlicke 	abgesagt 	worden , 	wie 	das 	bei 	der 
feblenden Rlickseite der Berliner Sargonstele geschehen ist. 	Also ist auch nicht 
daran zu denken, 	daB wir mit dem Schlui3 einer einstmals 	auf der andern 
Seite beginnenden Inschrift zu rechnen Mitten. 

2) So Inuspuas, der stir Thronfolge bestinimte aber nicht gelangte Sohn, 
und Taririas, die Frau(?) des Menuas. 

3) Zu dem Namen s. Hiibsehmann, Die altarm. Ortsnamen, S. 230, 293. 
4) Verh. Berl. Anthr. Gee. [VBAG.] 1900, S. 572 ff. 
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Sohn des Batu(s): lipilis Batuhinis, mit dem Flexions suffix -w I 
Igpilini Batu4inini. 

Dieser Ispilis 	oder sein Vater wird in Z. 10 anscheinend als 
Gartner oder Besitzer eines Gartens 	gekennzeichnet. 	Das Ideo- 
gramm GIS. 	`AR bezeichnet assyrisch den Garten ; fin- den Gartner 
(amel urN) ist die Schreibung amelu NU(SIR). GIS. SAR belegt. 
In unserer Inschrift ist die Reihenfolge der beiden ersten Zeichen 
vertauscht. 	DaB das keinen wesentlichen Unterschied macht, wird 
bestatigt durch das Vorkommen des ffir das Chaldische bereits viel-
fach belegten Ideogramms GIS. TIR (assyr. leigtu) far „Hain, Wald". 
Das die Stellung und Beschaftigung andeutende Determinativ fiir 
Menseb fehlt jedoch. 	Doch liegt es nahe, das Ableitungssuffix -ni 
auf den Inhaber des Gartens zu deuten. 	DaB 	nicht 	etwa 	das 
gleichlautende Flexionssuffix vorliegt , beweist das auf -ni folgende 
„lokative" Kasussuffix -di. 

Entsprechend wird wohl Gilur(an)is (Z. 6) in Z. 7 durch das 
zu KISTU hinzutretende Suffix -ni als Besitzer eines Waldes oder 
als „Forster' bezeichnet. 	Da nun das Suffix -kal in irgend einer 
Weise dativische Bedeutung hat,l) wahrend pari „von, aus" 2) heiBt, 
so ware man versucht zu schlieflen , 	daB 	seitens des Konigs 	dem 
Gilur(an)is Landereien im Betrage oder mit dem Ertrage 950 MaB-
einheiten fibertragen worden seien, die bis dahin oder vormals dem 
Thpilis gehort batten. 	Doch ist das 	sehr unsicher, 	und eine 
strikte Analyse 	oder gar flbersetzung 	gestattet unsere mehr 	als 
lfickenhafte Kenntnis des Chaldischen , die wir namentlich gegen-
iiber der entscheidenden Zeile 2 mit lebhaftem Bedauern empfinden, 
nicht. 	Fraglich ist unter del' obigen an skit zweifelhaften Voraus- 
setzung besonders, ob man Z. 10 in der oben angenommenen Weise 
zu Z. 8/9 ziehen 	darf, 	da mir ein Beleg fur pari mit darauf 
folgendem „Lokativ" auf -di nicht erinnerlich ist, was aber z. T. auf 
Rechnung der haufigen Verstfimmelungen der auf pari folgenden 
Eigennamen kommen kann.2) 

E) Z u es i. 
Was bedeutet nun das esinini, das in beiden Inschriften (Z. 3 f. 

bezw. 5f.) in wohlbekannter Verbindung mit inukdni erscheint? 
Zunachst ergibt sich negativ — und das ist der besondere G e- 

l) Dies war seit langem ersichtlich. 	Sayce nahm an , dad die Endung 
-kaY gleichzeitig kollektiv wirke und bei Eigennamen die Familie des Tragers 
einbeziehe. 	Dagegen spricht, wie zuerst Sayce (JRAS. 1894, p. 692) selbst er- 
kannt hat, u. a. die Kelishin-Bilinguis (vgl. u. S. 825f.) Chald. Z. 112 u. 25/26 
.1-u (ILU) Al-di-ka-a-i (ALU) Ar-di-ni-di nu-na-(a)-li..--- Ass. Z. 1 u. 22/23 
id ina pan (ilu) Haldi(e) ana (alu) Musasir illikdni „als z u m 	Gott 
Chaldis in Musasir (Ardinis) kamen (Ispuinis und Menuas)." 	, 	• 

2) So richtig langst schon Sayce, p. 445, 712 und passim. 
3) Z. 10 far sich genommen wiirde bedeuten kdnnen n bei dem Gartner" 

oder, wenn man -ni nicht auf den Besitzer bezieht „in dem Garton — . . . ." 
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winn 	der kurzen Fassung gerade dieser Insehriften, 	dail in deco 
vorliegenden Zusammenhang unmiiglich phitzlieli von „In se li ri ft e II' 
die Rede sein 	kann 	— wenigstens 	ware das der 144)141 der Un- 
wahrscheinlichkeit — and dali somit das esinini zugrunde liegende 
Wort esi keinesfalls Inschrift 	heilien , 	noch 	auch ein Adjektiv 
esini 	„beschrieben, 	inschriftlich" 	vorliegen 	kann. 	\Venn 	fraher 
Sayce so iibersetzte , 	so war das erklarlich and verzeiblich. 	Aber 
nachdem eine grode Zahl einwandfreier and vollwichtiger, far esi 
in eine ganz andere Richtung weisender Zeugnisse gefunden waren, 
hatte 	die falsche Ubersetzung nicht vertreten werden ddrfen und 
auch 	bei 	allseitiger Klarheit nicht vertreten werden kijnnen. 	Da 
aber die Behauptung, esi bedeute „Inschrift" resp. esini nbesehrieben, 
insehriftlich" ganz neuerdings 	and 	auch 	in 	dieser Zeitschrift mit 
seltsamem Nachdruck geauflert worden ist, mag das Beweismaterial 
hier nochmals vorgefahrt werden. 

1. Der sicherste Weg, die Bedeutung eines chaldischen Nomens 
zu 	ermitteln ist der Schluf3 aus einer, 	an einer alten chaldischen 
Anlage in situ befindlichen Inschrift. 	Die naheliegende Vermutung, 
dad 	die Inschrift auf die Anlage Bezug nehmen and somit diese 
darin an hervorragender Stelle genannt sei, hat sich mehrfach be- 
wahrheitet und den Schliissel zum Verstandnis 	eines 	technischen 
Ausdrucks and damit der ganzen Inschrift geliefert. 	Auf diesem 
Wege haben im Jahre. 1892 mein nachmaliger Reisegefahrte and 
kb 	aus Inschriften, 	die 	er im 	Jahre 	1891 	am 	Gemauer 	des 
KcYamyram-suy genannten 	groden Aquaduktes kopiert hatte and 
die wesentlich folgenden. Tenor hatten: 	inlifenuae 9alipuiniltinige 
ini pill aglini Menuai-pili tini, fur pill die Bedeutung „Aquadukt, 
Kanal")- (resp. 	dessen 	technisch 	wesentlicher 	Bestandteil 2)) 	er- 
schlossen. 

Der Erkenntnis, dad fur den Fortschritt im Verstandnisse der 
Inschriften von Van das Heil in der genauen Beaehtung 
der topographischen and archaologischen Verhalt-
nisse lieg e, habe ich daraufhin in meiner ersten Auderung caber 
die .chaldischen Inschriften Ausdruck gegeben; 	sie hat mir alsbald 
zum Verstandnis der Rusas-Stele von ke,§ts'-gba, els auf die Anlage 
des Rusas-Sees3) en'ilusati-sue) and der durch seinen Abfinfl zu be-
wassernden Rusas - Stadt (Neu - Tosp) am Futie .des Toprak-kaleh- 
Felsens 4) beziiglich, verholfen, mid sie hat uns wahrend der gemein-
samen Forschungsreise als wiederholt bewahrter •Leitstern gedient. 

1) Zeitsehr. f. Ethnologie 24 (1892), S. 133 ff. 
2) Dazu unten S. 848. 
3) An dieser Auffassung von m.ilusai-sue halte ich fest. 	Nicht jede der- 

artige Anlage braucht heute nachweisbare Spuren an hinterlassen. 	Chill& su-e 
hat sic), each meiner Vermutung ( Verh. 13. intern. Or.-Kongr. S. 129) in Armen. 
eou ,,See". erhalten, 	Chaldisehe Worter tlirkiseh 	zu 	etymologisieren tiberlasse 
ich Anderen. 

4) Zeitschr. f. _Ethnologic, a. a. 0., S. 144. 
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Fiir esi liegt nun 	dieser wichtigste and sicherste Weg zur 
Beschreitung bereit: An der Nordseite des Van-Felsens befindet sich 
ein in den lebendigen Felsen gehauener Saal, an dessen Eingangstfir 
noch heute in situ eine Inschrift folgenden Wortlautes steht :1) 
1  Menuage npuinitzinige 	2  ini esi za-(a)-du-ni si-(e)-ir-Sli-ni-(i)-e. 

Illenua.;le 	all: 	all 	inusini 	4  ha-ar-ni-zi-ni-(e)-i 	si-ir-li-ni-ni 
terdulini inulcani esini; folgt die Fluchformel. 	1„Menuas hat dieses 

2  esi errichtet(, gebaut, geschaffen) . . . 	3  Menuas 	spricht: 	. . . ." 
Bei den analog lautenden Inschriften vom 	amyramsuy (s. S. 824) 
hat man friiher pill als Inschrift gedeutet, bis man fiber den Standort 
belehrt, 	eingesehen hat, 	dal3 das Wort auf die Anlage Bezug hat 
und deli — von anderen Ungereimtheiten abgesehen — es ganz 
ausgeschlossen ist, 	daf3 Menuas an einer Stelle, wo die Errichtung 
der Ins chrif t nebensachlich ist, diese in erster Linie hervorhobe. 
Auch bei der Inschrift vom Vanfelsen liegen der Fehler und seine 
Heilung in der gleichen Richtung: esi bezeichnet offenbar die An- 
lage, sie wird durch sireini nailer bestimmt. 	Wenn man letzteres 
mit einiger Wahrseheinlichkeit auf die Besonderheit 	gerade 	dieser 
Art von Anlagen, also auf den Felsen resp. dessen Bearbeitung and 
Umgestaltung bezieht, so kann man nur noch zweifeln , 	ob esi 
allgemein 	„Statte, 	Ortlichkei t, 	Raumlichkeit" 	oder 	schon 
„Zimmer, Kammer, Gemach" bedeutet. 

Daf3 	die 	allgemeinere Fassung 	die richtigere ist, 	daf3 esi in 
erster Linie 	und 	ursprfinglich 	„Ort, 	Ortlichkeit" 	bedeutet, 	was 
natfirlich eine Verwendung im engeren Sinne keineswegs.ausschlieSt, 
darfiber belehren uns , wie sie die Deutung „Inschrift" gleichfalls 
vollkommen ausschliefien, eine Reihe von weiteren Zeugnissen, die 
das gemeinsam haben, dali sie Bilinguen oder Texten, die als solche 
wirken, entstammen. 

2. Auf der Expedition ist bekanntlich unter mancherlei Ge- 
fahren und Erschwerungen 2) der Text 	der assyrischen 	and der 
chaldischen 	Inschrift 	des 	Kel-i-gin 	(sin 	„blau“ 	oder 	vielmehr 
„grtin“ 3)) 	an Ort 	and Stelle 	von 	uns kollationiert worden. 	Ur- 
sprfinglich glaubten wir eine Bestatiguna fur die Ansicht meiner 
Reisegefahrten, 	es sei keine Bilinguis, sondern der chaldische Text 

1) Der Text wird durch ein von uns aufgefundenes Duplikat auf einem 
Steine, der vormals in der Nahe jones Felsengemaches angebracht gewesen sein 
mud , jetzt in die erheblich 	hdher gelegene 	innere Mauer 	der 	eigentlichen 
Citadelle eingefiigt liegt, gesichert, s. darilber meinen Bericht Nr. 56 und. Figur 1. 

2) Fiir mich kam am 	ersten der hoiden Tage, die uns gem einsam zur 
Pal3holie fiihrten , 	ein fieberartiger Zustand hinzu , den ich der sumpfigen Urn- 
gebung unseres Zeltes in Haek zu verdanken hatte und der sieh alsbald hob, 
als ich, statt im Zelt, mein Nachtlager auf dem Altan eines kurdischen Hauser 
nahm ; so fiel wenigstens diese Behinderting am zweiten Tage weg. 

3) Das Gestein der Stele ist dunkelgriin, und 	dad Jill such „gran' be- 
deutet, stellte ich, 	wenige Stunden vom kel-i-gin, an der Stele von Topzaua 
fest. 	Die Farbe frischgriiner Bhitter etc. wurde mir von den Kurden als 	''in 
bezeichnet. 
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setze den assyrischen fort, gefunden zu haben. 	Aber Sayee I) hielt 
gleichwohl damn fest, daB es eine Bilinguis sei mid wies mit Becht 
auf einen Punkt bin, der auch mir inzwischen scion Bedenken an 
der Richtigkeit 	dieser Ansicht 	erregt hatte. 	Ein Hauptargument 
gegen 	die Auffassung 	als Bilinguis, 	die Ungleiehheit der Stadte- 
namen, war in Wegfall gekommen, seitdem an der Stele von TOpzaua 
der Nachweis 	gefuhrt war, 	daB .3/1/..s.a,vir der assyrische, 	.Artlinis 
der 	chaldische Namen 	einer 	und 	derselben Ortlichkeit sei: jener 
aber erscheint in der assyrisehen, dieser in der chaldischen Version 
wie der Stele von Topzaua (s. unten) so des Kel-ii-Sin.2 ) 

Mich Sayce's Anschauung — vorbehiiltlich 	eigener weiterer 
Studien an den KelAin-Texten — zuzuneigen, veranlaBte rnich auch 
die Einsieht in die historische Bedeutung der Keliin-Insehrift, die 
sich mir nach langen, vornehmlich durch die Frage nach den Ursitzen 
der Urarto-Chalder bedingten Zweifeln erschloa") 	Nachdem Menuas 
als Mitregent und Feldherr seines Vaters die Herrschaft der Chalder 
in erfolgreichen Eroberungszagen bis in die fruchtbaren, bald danach 
von den Manniiern besiedelten oder beanspruchten Gebiete, westlich 
und siidlieh des lirmia-Sees ausgedehnt hatte, 	niuBte er diese Er- 
oberungen und vor allem den Keligim-PaB, der fur die Herrscher 
von Van den Hauptabergang in der sadlichen Umgebung des Sees 
bildete, gegen die Assyrer sichern. 	Zu soleher Sicherung eignete 
sich Musasir nach seiner durch die Stele von Topzaua bestimmten 
und von uns aufgefuudenen Lage besonders, wie hier nicht naher 
auszufahren. 	Es wurde daher an 	diese, 	bisher unter assyrischer 
Herrschaft 	stehende 	und von Assyrern 	bewohnte Statte, 	durch 
Menuas eine chaldische (Militar-)Kolonie gefahrt, die Stadt und ihr 
Gebiet gem Gotte Chaldis unterstellt, sein Kult und der der andern 
Grader des chaldischen Pantheons dort eingefiihrt und vielleicht nach 
dem einen derselben, dem Sonnengott Ardinis (vgl. S. 819 Anm. 1), 
die Stadt benannt. In spaterer Zeit, besonders wohl seit den Erfolgen 
Tiglatpileser's III, lockerte sich die chaldische Herrschaft fiber dieses 
Gebiet. 	So erklart es sich, 	daB unter Rusas I (s. unten) Musasir 
mehr in der Stellung eines selbstandigen Puffer-Staates, denn einer 
chaldischen Provinz oder eines chaldischen Vasallenstaates erscheint. 
Auf die Ausstattung und Ausgestaltung des Chaldis-Kultes, 	d. b. 
vom Theokratischen ins Politisee abersetzt; auf die Starkung und 
Sicherung des chaldischen Elementes, werden die ja im wesentlichen 
auf den Kult •beztiglichen Angaben der durchaus unkriegerischen 
Inschrift zu beziehen sein. 	DaB sie 'auf dem Passe , 	nicht bei der 
Stadt Musasir-Ardinis Aufstellung fand, 	erklart sich so gleichfalls 

1) Journal of the Royal Asiatic Society, Oktober 1901, p. 653 ff, 
2) So die genaue Aussprache, wodurch sich auch Lobdell's .Kallia-Shin 

(englisch auszusprechen) erklaren uird. 
3) Nicht mir allein , dem auch im Wesentlichen nicht die Prioritiit der 

Aul3erung zukommt. 
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aufs 	beste. 	tinter 	dieser Voraussetzung 	aber mufite 	eine Enter- 
oder Nachordnung der chaldischen gegentiber der assyrischen Sprache 
so unwahrscheinlich wie eine Nebenordnung beider Sprachen zu 
einer wirklichen Bilinguis begreiflich erscheinen. 

Die Wahrscheinlichkeit ist inzwischen zur Sicherheit erhoben 
worden. Herr Dr. Messerschmidt hatte aus sprachlichen Griinden gleich 
Sayce an der Auffassung, dali die Keligin-Inschriften eine Bilinguis 
darstellten , festgehalten. 	Ihm hat mein ehemaliger Reisegefahrte 
die von .ihm und mir gewonnenen Lesungen unserer Kollation zur 
Verfiigung gestellt. 	Herr Dr. Messerschmidt hat sich dann erfolg- 
reich bemiiht , 	eine Reproduktion des von de Morgan im Jahre 
18911) genommenen Abklatsches der Stele zu erhalten, hat alsdann 
jenem von 	deren Eintreffen und Aufstellung 	eines 	nach diesem 
Abklatsch 	gefertigten Gipsabgusses rechtzeitig Nachricht gegeben, 
und diesen mit ihm gemeinsam studiert. 	Diese Verwertung 2) so- 
wohl des de Morgan'schen , wie des von beiden Mitgliedern der 
deutschen 	Expedition nach Armenien gewonnenen Materials , 	hat 
erkennen lassen oder bestatigt, dali auch die Inschriften des Kel-i-gin 
eine wirkliche Bilinguis darstellen. 

In der chaldischen Fassung der Fluchformel der Keligin-Inschrift 
finden wir nun den Ausdruck su-u-i du-li-e, der u. a. in der ein-
sprachig chaldischen Fluchformel der Inschrift von Sigkeh (s. oben) 
in eager Verbindung mit esi erscheint. 

Keligin ehald. Z. 37 lautet: [a-lu-]se (wer) DUB. TB (Schrift-
tafel, Schriftstein) i:ni (diesen1)) su-u-i du-li-e ... (3 Zeichen zerstifort). 

Im Assyrischen aber entspricht (Z. 37): .4.a (wer) dup-pi (den 
Schriftstein) an-ni-tu 3) (diesen) i-da'')-'-ip u-N.5) 

Die Gleichung dieser beiden Zeilen hatte richtig scbon Sayce 
erkannt , 	als 	seine Auffassung, 	es 	liege eine Bilinguis vor, 	noch 

1) Unser Besuch erfolgte im September 1898. 
2) Anatole, Heft 1. 
3) annitu „diese(n)" kann man in i-ni wiederfinden, obgleich ini „dieser' 

sonst regelmallig vor dem dadurch bestimmten Nomen steht. 	Hier Riga dann 
wohl ein Assyrismus vor. 	Wer das nicht annehmen will, mull schlielien, dali 
gegen den Wortlaut der assyrischen Version und was mehr sagen will, gegen die 
standige Ubung der chaldischen Fluchformeln das im Grunde unentbehrliche „ dieser " 
bier weggeblieben ist und wie es in der Anatole gesehehen ist, DUB. to-i-ni 
(Akkus.) zu lesen. 

4) So Schell 's Ausgabe nach d e Ill orga n' s Kopie, ttnd danach Ss y ce, 
JRAS. 1894, p. 698. 	Unsere Kollation an Ort und Stolle hell neben da auch 
das formverwandte li moglich erscheinen, i-da-'-ip aber ist zweifellos. 

5) Hinter u Raum filr ein Zeichen, wie der Gipsabga deutlich erkennen 
lat. 	In u-. wird ein weiteres Verbum stecken, dessen chaldisches Aquivalent 
in den weggebroehenen Teilen Z. 37 Ende, Z. 38 Anf. der chard. Version zu 
suchen 	ist. 	(Wichtig ist an sich und FM- das 	Chaldische ass. Z. 30/32 	 gte 
31 . . . u-pa-6a(za)-ar ina tak-li-to-[0] 	32  i(?)-nam-di-nu „wer (den BI . BU) 
. . . ., 	ihn 	in 	eine Umschliellung (taklitu von kald = agar ld nantari) 
verweist".) 
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unserm 	und 	allg,emeinem Widerspruelz 	begegncte. 	szt-tt-i-du-li-e 
wird also durch i-da-1 -ip wiedergegehen. 	. 

Was bedeutet nun ida'ip, 	das Sayee, 	naelidem er anfanglieli 
die ars nesciendi getibt,I) neuerdings mit irrefilhrender Be,timint-
heit, die ihre Wirkung bis in diese Zeitschift hinein nicht verfehlt 
hat, 	mit „he shall destroy' er 	wird vernichten' 	iibersetzt hat.9 

Da'dpu ist ein sehr seltenes assyrisches Verbum, der spizteren 
Prosa durchaus fremd 	und nur in poetischen Studien oder ihnen 
entnommenen Wendungen helegt. Am bing,sten bekannt ist Sehlipfungs-
epos (Enuma elii) Tafel IV 30: iddindgu kakka la mahra da'ipu 
zaiare „(die Glitter) „gaben ihm" (dem Marduk zum Kampfe gegen 
die Tiamat) eine unwiderstehliche Waffe, die die Feinde da'ipum. 

Daraus folgt natiirlich fur die nithere Bedeutung von da'apu 
gar nicht s, 	denn eine Waffe kann den Feind Riten, verniehten, 
niederschmettern, verjagen, vertreiben, in die Flucht schlagen etc. etc. 
Ganz das gleiche gilt von 	der von Meidner 6  (Supplement S. 30) 
angefiihrten Wendung da-i-bu gare-gu, wo Meidner mit minderm 
denn gewohntem Bedacht ohne Fragezeichen 	iibersetzt 	„der seine 
Feinde vernichtet". 

Dagegen hat Zimmern 3) das Verbum zu hebriiisch 	cir1 ge- 
stellt, dem die Bedeutung „stoden, drangen" innewohnt und deshalb 
zwischen den verschiedenen moglichen Lesungen sowohl des ersten 
Radikals (als i mid n), als des dritten (als = und s,-.), die auch von 
uns gewahlte mid hetreffs des Anlauts auch nachstliegende Lesung 
da'apu (zweiter Radikal Ng = 	empfohlen. 	Und zwar mit gutem 

C
) 

Grunde. 	Denn in der ersten der von ibm herausgegebenen Ritual- 
tafeln kommt dieses Verbum zweimal in einem Zusammenhang vor, 
wo die Bedeutung „fortstoden, wegsetzen, wegrucken" vortrefflich 
pafit, 	dagegen nichts auf ein Vernichten, 	Zertriimmern schlieden 
MM. 	Demnach flihren sowohl die assyrischen Texte wie die ver- 
gleichende Etymologie fur da'dpu auf jene Bedeutung. 

ga duppu annitu ida'ip heidt also, wer „diese Stele" v e r - 
riickt, verschiebt", und vertritt die Stelle der in den assyrischen 
Fluchformeln iiblicheren Phrase (lit) agargu unakkaru „wer ihren 
Standort verandert“ ! 

Die gleiche Bedeutung     kommt also dem chaldiscben Aqui- 
valent von ida'ip zu, 	su-u-idu-li-e 	heidt 	demnach verrdeleen, 
verschieben, genau wie ich es ohne Bezugnahme auf die damals 
noch gar nicht fur die Frage verwertbaren Keligin-Texte ermittelt 
und betont hat te.4) 	-111d sehr belehrend ist es , 	dad 	in 	der 
Keligin-Insehrift, wo im Assyrischen die Ortsverknderung lediglich 

1) JRAS. 1894, p. 704 zu (37). 
2) JRAS. 1901, p. 656 zu (37). 
3) Zimmern, Beitrage zur Kenntnis der Babyl. - Assyr. Religion 

(Assyriol. Bibl. XII. 	III, Nr. 60, 	Z. 5 	[S. ,174/5] 	und 	Z. 40 [S. 17617] mit 
Anmerkung 3 and 10). 

4) Bericht S. 624 .0 Nr. 57 und S. 632. 
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verbal ausgedrfickt ist (wie im Deutschen „verriicken, verschieben"), 
auch im Chaldischen das Wort esini fehlt, daB dagegen, wo die 
laufigere Wendung mit a,§ru „ 0 rt, Vorbilda ist, auch esini erscheint. 

3. Einen weiteren Beweis liefert tins die Fluchformel der nen-
gefundenen Steleninschrift Rusas' II. 

In 	Band 56, S. 110, Abs. 4 wies ich nach, daB in Z. 46 f. 
genannter Inschrift, wo ich me-i 4° zi-it-bi-i lei-u-ra-i-di 47  tu-li-e 
to-u-ni las, das Aquivalent des assyrischen mita mdtdti liltallili „er 
nitige aus den Landen vertilgen" vorliege and fiigte hinzu: 	„Das 
assyrische li011ilsi t, in welchem die Begriffe des Vernichtens und 
Entfernens miteinander verschmelzen, konnte im Chaldischen durch 
zwei verbale Ausdriicke wiedergegeben sein, 	wenn anders to-u-rti 
(Z. 47 a. E.), wie wahrscheinlich, Verbalform ist." 

Ein Vergleich 	mit 	der 	als Bilinguis 	neuerkannten KeliIin- 
Inschrift hat zu der Erkenntnis gefuhrt (S. 181 dieses Bandes), daB 
vielmehr wahrscheinlich 	[k]tt-ii-e-to-u-ni zu 	lesen 	ist, 	verwandt 
mit chaldisch ku-lu-di-(i)-e, 	das in dem Keli.,;in-Text sich in ent- 
sprechendem Zusammenhang findet. 	Dort steht in Z. 36 zi-li-bi 
lii-u-ra-a•e-di 7cm-1u-di-lie], und in Z. 41 zi-il-bi lei-ra-e-di lcu-lu- 
d[i-e].1) 	Dem assyrischen einen Verbum entspricht also e i n chal- 
disches Wort. 	Damit ist die einzige scheinbare Abweichung der 
Fluchformel •Rusas' II 	von ihren assyrischen Vorbildern 	behoben. 
Sie kann 	p•eradezu , 	wie 	ich jetzt noch nachdriicklicher als friiher 
(Bd. 56 	S. 109) 	betonen kann, 	als 	deren wortliche Ubersetzung 
gelten und wirkt somit gleich einer Bilinguis. 

In den assyrischen Fluchformeln entsprechenden Tenors 2) werden 
nach 	einander 	bedroht: 	wer 	1. 	die Inschrift zerstort, 	2. sie be- 
schadigt , 	3. 	ihren 	Standort verandert , 	4. 	sie 	mit Erde bedeckt 
(oder mit Asphalt verschmiert), 	5 a. sie ins Wasser wirft, 	5 b. sie 
mit Feuer zerstort, 6. den Namen des koniglichen Urhebers zerstort, 
wozu manchmal noch 7. die Ersetzung des Konigsnamens durch 
einen andern hinzukommt. 

Abgesehen von der Zerstorung durch Feuer ,(die ich deshalb 
durch 5 b bezeichnet habe) zeigt die Fluchformel Rusas' II, im 
•Gegensatz zu allen ubrigen mir bekannten chaldischen Fluchformeln,3) 

1) In den leider stark verstiimmelten entsprechenden Teilen der assyrischen 
Version (Z. 36 und 42) mochte man lesen [(ILU) Hal-di]-e (resp. ikini) sum-iu 
ina eli (KIvreiti, worauf, mit ht (odor ii-) eingeleitet, eine prekative V erhal- 
form folgen wiirde. 	Doch wollen sich zu letzterem die vorhandenen Zeichen 
und Reste nicht fiigen. 

2) Vgl. KB. III 1 S. 192 (Merodach-Baladan II); ,IN 104 (Tiglatpilesar III), 
sowie ferner z. T. die Fluchformeln der in meinem Samaatimukin veroffent-
lichten Inschriften. — Aus alterer Zeit vergleiche bereits KB. III 162 (Adad- 
um-iddin I) und die gleichfalls schon in Bd. 56, S. 111 dieser Zeitschr. ver-

wertete Fluchformel dor Annalen Tiglatpileser's I. 
3) Auch die von 	der Expedition kollationierte Fluchformel von Sayce 

Er. XXXI (Inschrift der Ispulnis und Menuas in der Kirche Surp Poos: Bericht 
Er. 14) nicht ausgenommen, 	die allerdings die Bedrohung desjenigen, 	der die 
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dieselben Glieder 	in 	derselben Reihenfolge, 	fiir 	4. und 5 a. wird 
dies 	durch die 	an 	sich ohne weiteres verstandlichen Ideogramme 
fiir Erde 	(assyr. erpitu) 	mid Wasser 	(assyr. nzi3P1), 	fiir G. und 7. 
in der oben (Bd. 56 S. 110) dargelegten Weise, namentlich aus dPm 
bekannten Worte tini „Namen" deutlich. 	Der ohnehin unabweishare 
SchluB, daB die Ubereinstimmung such fiir 1.-3. gelte , wird zu-
dem gesichert dadurch , daB in 1. wer die Inschrift zerstiirt und 
in 6. wer den Namen 	zerstort, 	beide Male 	dasselbe 	chaldische 
Wort to-li-e steht! 	An 	alledem 	kann 	such 	die Tatsache nichts 
andern, daB zwischen 5. und 6. bei Rusas II die fiir die chaldischen 
Pluchformeln 	spezifische Bedrohung desjenigen , 	der sich 	die Er- 
richtung der in der Inschrift genannten Anlagen1) falschlich zuschreibt, 
eingeschoben ist. 	Demnach heifit 	2. 	aluge pi-to-li-e 	„wer (sie) 
beschadigt" und 3. aluge esini siii-duli bezieht sich 	auf 
die Ortsveranderung; esi heillt „Ort, Statte", und nur 
die genauere Art der syntaktischen Verbindung der Flexionsform esini 
mit dem, das Pradikat darstellenden oder doch in seinem verbalen 
Teil enthaltenden siii dull er „verriickt, verschiebt" bleibt zweifelhaft. 

Somit ist die Bedeutung von esi „Ort, 	Ortlichkeit , 	Statte, 
Raumlichkeit", nicht „Inschrift", klargestellt. 	Ebenso ist das Ver- 
standnis der Fluchformel Rusas' If in dem von 	mir vertretenen 
Sinne befestigt und vertieft worden. 	In ihr ist ein TeXt gewonnen, 
der Dank seinem nahen AnschluB an 	assyrische Vorbilder gleich 
einer Bilinguis wirkt und 	eine Fiille 	bisher gar nicht bekannter 
oder nur zweifelnd gedeuteter chaldischer Ausdriicke sichert. 

Die folgende Ubersicht wird dies im Anschlua an ineine fruheren 
(Bd. 56 S. 109 ff.) und jetzigen 	Darlegungen 	naher verdeutlichen. 
Die dem Verstandnis neu erschlossenen , oder in ibrer Bedeutung 
neu gesicherten , chaldischen Worter und ihre ebersetzungen sind 
gesperrt gedruckt. 

Chaldisch 	 Deutsch 
14Rusethe Argistihinige 	Rusas, Argistis' Sohn 
ali . aluhe ini D UPPE . TE-e 	spricht ; wer these Stele 
tuli auk pituii 	 zerstort, wer sie beschath•gt, 
auk esini siii dull 	wer ihren St an d. ort, 17 erAndert 

35  alUge .ERSITIlli.me.pu-li-i.e wer sie mit Erde bedeckt 
aluge MEP' huguli 	 wer sie ins Wasser wirft, 
aluge ulige tiuli 	 wer . . . behauptet, 
iege zadzibi') alithe 	 ich habe 	(das 	Berichtete) ge- 

schaffen,l) 	• 

Stele ins Wasser wirft (aluie .111-Epl leu4u-li-e) wortlich mit der Fluchformel 
Rusas' II gemeinsam hat, wiihrend sic in den ubrigen chaldischen Fluchformeln 
(s. deren Behandlung durch D. H. Miller ,Aechrut•Darga“ S. 23 ff.) fehlt. 

1) zadfibi bezieht sich, w-ie mir im Wesentlichen mit Becht entgegen-
gehalten worden ist, nicht auf die Errichtung der Inschrift: ein weiterer Beweis, 
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tinini tali masi 	 wer 	den Namen zerstiirt, 
seinen (einen andern) 

40  tin i teli . e . a - i 	 Namen einsetzt; s e i es einer 
(MAT U)Biaini,e . e . a - i 	aus Biaina, s e i es 
(1VIITU)Luluini4'e(ILU)tfaldige einer aus Lulu: Chaldis, 
(11U)Teigebae(ILU)AcAMAkc' Teisbas, Ardinis (?), die Gutter 

ILUP1-§e 
mei tini met 	 mogen seinen Namen, seinen 

45  armuzil) mei 	 Samen, seine 
zilbiliiuraidi 	 Nachkommensehaft aus den 

Landen 
leulitiini 	 . 	vertilgen! 

4. 	Eine 	weitere Bestatigung erbringt 	die bilingue hischrift 
_Rums' I von TOpza u. a. 	Wenn neuerdings wieder fiber diesen 
wichtigen Text und die beiderseitige Tatigkeit der Expeditionsmit-
glieder einseitige Darstellungen verbreitet werden, die in der in dieser 
Zeitschrift ausgesprochenen Behauptung gipfeln , 	es handle sich an 
der entscheidenden Stelle und fiberhaupt durch den ganzen Text hin 
um „Verlesungen", die mir, im Gegensatz zu dem andern Mitgliede 
der Expedition, begegnet seien, so liegt es mir ob, darauf hinzu-
weisen, daB von einer Verlesung des einen gegeniiber dem andern 
gerade bei diesem Texte fiberhaupt nicht die Rede sein kann. 	Zu 
dem Zwecke gebe ich zunachst einen kurzen datenmalligen Bericht 
fiber die Arbeit an der Stele mid die Sicherung ihrer Ergebnisse, 
alsdann 	den Text, so 	weit 	er beiderseits geniigend erhalten und 
gesichert ist, 	urn die Beziebungen zwischen den beiden Fassungen 
zu priifeh, in Keilschrift , 	dainit 	an Stelle miiBiger Erarterungen 
fiber die Transkriptionen und deren teils unvermeidliche, teils von 
mir 	verschuldete 	Alangel , 	die 	schon 	viel 	zu 	lange 	verzogerte 
Zuganglichkeit 	des 	Originals, 	wenigstens 	in 	seinem 	wichtigsten 
Teile, trete. 	 . 

An der Stele von Topzaua traf die Expedition am Sonnabend 
den S. April 1899 ein und verliell Topzaua am 19. April. 	Wahrend 
dieser ganzen 12 Tage sind beide Expeditionsmitglieder miter be-
senders schwierigen Umstanden, abwechselnd teils und teils gemein-
sam, wahrend der hellen Tageszeit fast ausschlieBlich mit der, einer 
Entzifferung 	gleichkommenden Kopie 	der 	assyrischen 	mid 	der 
chaldischen Inschrift je .auf der westlichen und der ostlichen Bruch-
seite und den beiden Fassungen der bilinguen Fluchformel je auf 
einer Schmalseite der Stele beschaftigt gewesen. 	Die Erschliellung 
der assyrischen Version, die das Eindringen in den Simi der Inschrift 

dalI al esi zadani (S. 824 unten, 825) sich nicht auf Erriehtung einer In- 
schrift bezieht. 

1) Siehe Bd. 56 S. 110 unten. 
Bd. LVIII. 	 54 
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iiberhaupt 	errniiglichte , 	lag 	natiirlich 	speziell 	mir 	ills 	dens 	des 
Assyrischen 	allein Kundigen 	oh. 	Naehtlein sich die Schriftzeichen 
der , 	schon 	in assyrischer Zeit 	absielitlich 	verstiiiiimelten Stele als 
dnrch 	Gips 	von 	frillieren 	Abgultversuchen her 	verkittet erwiesen 
batten , 	wurde 	dieser 	mit 	einigein Erfi ilg third) heiBe Linischlage 
zu 	lockern 	rind 	danach 	zu 	entfernen 	versucht. 	Zu 	dem Behule 
mate 	die Stele 	ans 	dem Stickel 	berausgehoben 	and nieilergelegt 
werden. 	Das ergab den Vorteil, <LIB die Inschriften in verschiedener 
Beleuchtung stehend und liegend , 	and in 	letzterein Falle je midi 
dem Stande der Sonne 	versehoben, studiert werden konnten. 

Das Resultat 	war, 	dalI, 	als 	die 	Expedition 	To)pzaiiii verlieB, 
um sich in Badleitinl) zu trennen — mein Reisegeflihrte um naeli 
Van 	zurirackzukehren , 	ich mn via Mosnl zum Tigristunnel and in 
den chaldischen Westen zu reisen — beide Mitglieder vollstandige 
gegenseitig 	kontrollierte, 	in 	alien] wesentlichen 	fibereinstiznmende 
Kopien 	samtlicher 	4 	Inschriften 	in 	ihre 	In schrift hefte 2) 	ein- 
getragen batten. AuBerdem bringen rneine T ag ebnc h-Notizen 3) 
taglich genaue epigraphische Eintragungen , 	Studien 	and 	Kopien 
einzelner schwieriger Zeilen and Gruppen, die nahezu den gesamten 
Bestand der Inschriften .umfassen and zur Kontrolle der Gesamt- 
kopien dienen. 	Auch war die firar die Erganzung eventuell belong- 
reiche Ausmessung aller Zeichen, ihrer 	Zwischenraume rind 	der 
Liicken begonnen worden. 	Sie zu vollenden bin ich dann nochmals 
nach Topzaua zurirackgekehrt, wo ich am Abend. des 20. April eintraf 
und groBenteils unter argen Mallen mid Entbehrungen die Kollation 
mid die Ausmessung der gesamten Inschriften bis zum Mittag des 
23. April vollendete. 	Dabei habe ich dann noch zahlreiche Sonder-
beobachtungen fiber einzelne Zeilen and Stellen in mein Notizbueh 
eingetragen. 	 . 

Meine Kollation 	mid 	meine Mafie 	babe 	ich , 	nach 	Badleian 
zuriickgekehrt, Zeichen 	fur Zeichen 	und 	Zahl 	fi.ir 	Zahl meinem 
Reisegefahrten in die Feder diktiert, wobei Gelegenheit war, etwaige 
Abweichungen seinerseits — seine Kopie hatte mir fiir die Kollation 
nur am 21. April zur Verfiragung gestanden — nochmals zu erortern. 

Andererseits babe ich mir diejenict e Fassung, die mein Reise-
gefahrte seinerseits den Inschriften der Stele auf Grund dieses teils 
gemeinsam, teils von mir allein gewonnenen Materials gegeben hatte, 
nach unserer beiderseitigen Rirackkehr zur Kontrolle meiner Lesungen 
und meine Gesamtredaktion, von ihm kopiert. 

Bis auf wenige Abweichungen, rather die wir uns beiderseits 
vollkommen klar sind, stimmen unsere Lesungen vollkommen uberein. 
Somit 	ist 	deutlich, 	daB, 	von jenen 	wenigen 	wohlbekannten 
Differenzpunkten abgesehen , 	die alle nur die Auffassung und Er- 

. 	1) illitteibungen der geographischen Gesellschaft in Hamburg, Bd. XVI 
(1900), S. 30. 

2) Quart. 	 3) In Oktavheften. 
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ganzung verstiimmelter Spuren betreffen , . von einer Verlesung des 
einen 	gegentiber 	dem 	andern 	absolut nicht die Rede 	sein kann. 
Und die gemeinsam gewonnene Lesung hat, soweit nicht Unmfig- 
lichkeiten vorliegen , die Konjekturen notwendig machen, 	als der 
nnabanderliche Grundtext, mit dem man 	sich abfinden mul3, zu 
gelten. 	So 	— 	und so allein ! — ist auch in den fur esi ent- 
scheidenden Abschnitt der Bilinguis zu verfahren. 

Ihn objektiver Beurteilung im Zusammenhange der Bilinguis 
zugLinglich 	zu' machen, ist der Hauptzweck der auf S. 834 f. in 
meiner Hand wiedergegebenen Kopien der Z. 9 ff. der beiden auf 
den Breitseiten 	der Stele von Topzaua aufgezeichneten Versionen. 
Aus dieser Bestimmung erklaren sich die Beschrankungen der vor- 
liegenden Publikation. 	Die ersten Zeilen. der 	assyrischen Version 
sind derartig verstiimmelt, dafi sie im Wesentlichen nicht zum Ver-
standnis des chaldischen Textes verbelfen, sondern eher umgekehrt, 
wenn einmal das Chaldische besser verstanden sein wird, von jenem, 
als dem besser erhaltenen ihr Licht und ihre Erganzung empfangen 
mfillten. 	Erst von Z. 11 spricht die assyrische Fassung unmittelbar 
und einigermalien Yerstandlich zu uns. 	So ist der erste Teil hier 
beiderseits weggelassen. 	Des Anschlusses halber, und weil die fiber- 
einstimmung 	der beiden Uhersetzungen 	vielfach fiber die in der 
Zahlung korrespondierenden Zeilen hinaus verfolgt werden miissen, 
ist aber die Wiedergabe bereits mit Z. 9 begonnen worden. 

Ferner babe kb, namentlich in den Anfangen der Zeilen, einige 
Male, auch da, wo ich es nicht in den Anmerkungen zum Texte 
ausdrticklich hervorgehoben habe, Schraffierungen gegeben, wo nur 
ungewisse, nicht sicher deutbare, oder nicht von beiden Expeditions- 
mitgliedern 	gleich deutlich gesehene und in gleichem Sinne auf- 
gefafite Zeichen 	vorlagen. 	Im 	ubrigen 	ist, sofern nichts anderes 
bemerkt 1st, beiderseitige Ubereinstimmung vorhanden. 

Schliefilich haben, weil der Raum nicht ausreichte, die Zwischen- 
raume zwischen 	den Zeichen einer Zeile nicht eingehalten werden 
konnen und sind die Andeutungen der Versttimmlungen nicht nach 
den genauen Mal3en abgezirkelt, sondern in ungefahrem und pro-
portionalem Betrage gegeben worden.. Daa ich zudem leider nicht 
iiberall den Kamp -  mit dem beengten Raume mit Erfolg geffihrt 
babe, zeigen die Anmerkungen 4 und 2 zur chaldischen Version.'') 

Alle diese Beschrankungen und Mange! werden in einer ander-
weitigen Publikation bei grfilierem Spielrauni in Wegfall kommen. 
Einer Transkription in 	extenso bin ich 	durch die Umschrift, 	die 
ich 	Perk. Berl. anthrop. Ges. 1900, S. 434f. gegeben habe und 
die die in den Bed. Sitzungsber. 1900, S. 631 gebotenen berichtigt, 

1) 	Z. 30 	zu 	Anf. 	wird 	das 	vor el-du.bi 	Erhaltene 	vermutlich 	zu 

HA k.0  -el-du-bi, zeldabi zu ergb:nzen sein. 

54* 
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Stele von Topzaua assyrisch. 
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Stele von TOpzaua. chal-disch. 
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ilberhoben. 	An beiden Stelien ist auch der Naehweis gefahrt, dal; 
wir es wirklich mit einer ]3ilinguis zu tun haben.1) 

Z. 22 a. E. des chaldiselien Textes kummt nun sicher das Wort 
e-si vor, ob man nun e-si-[ni], e-si-rij oder e-si-[e] erganze. 	leas 
ist deshalb voin hiichsten Werte, 	weil zunlichst der Vergleieli mit 
dem assyrischen Text zeigt, dal.; weder in den direkt entsprechenden 
Zeilen , noch in deren Umgebung von Inschriften oder vom 
Beschreiben 	etc. 	die Rede 	ist. 	Nirgends kommt in der assy- 
rischen Version das Wort duppu „Insehrift", ?tura „Sebrittstein", 
gatacru 	„schreiben" 	vor, 	kann 	auch, 	rein mechaniseh gesprochen, 
nirgends 	erganzt 	werden. 	Ebensowenig 	ialit 	der 	Wortlaut 	mid 
Zusammenhang des vorgelegten Teils der assyrischen Version , der 
von politischen und 	kultischen Ma8nahmen 	des Rusas geoeniiber 
ITrzana und seiner Stadt Musasir-(Ardinis) berichtet, den Gedanken'  
an „Inschriften" oder „Beschriebenee aufkommen. 	Auf diesem n e - 
gativen Argument liegt der Hauptnachdruck der Beweisfithrung 
aus der Stele von TOpzunii. 

Die positive Schluf3folgerung hat mit einer Schwierigkeit in 
der Lesung der assyrischen Version zu klimpfen. 	Z. 15 ff. derselben 
lauten a na-ku milu-sa-ge 16  a-di §a-di-e (nzat)• ./-1.Mur ki-ma . . . 
a-ta-lalca 	17  di-ik-tam(tu) KAK(epuS)? mUr-za-na-a ina Ica-ti 

y 	 , 
afbat 	is ..ti'-.§u ina ma,.-Ica-ni 47:- 	ana 	garriiti a;gtakan-an. 
[15] 	UNE 	ina 	libbi 	(ali).31u-sa-,sir 	a-to-(y2) 	20 n ilapi 

pa-ni-am?-tu (all)Mu-,sa-sir a-ti-d[i-in]. 	Klar ist bier der erste 
Teil: 	„ich, Rusas, drang zu den Bergen Assurs wie ein . . . vor 
(atalalca „ich Bing") und schlug eine Schlacht (wortlich: „machte" (?) 
epug(?) „eV' Gemetzel" diktam). 	Dann aber beginnt die Schwierig- 
keit, die in der in Keilschrift gedruckten Gruppe in Z. 18 liegt. 	An 
Ort und Stelle ist sie uns beiderseits als ein Zeichen erschienen. 
Ein solches Zeichen aber giebt es nicht und das in der Form niichst- 

ll -\....y 
stehende 47-1 NIN ---,---- mimma „was immer, alles was" gibt keinen 
Sinn. 	Die verbleibenden Auswege haben alle ihr Bedenkliches und 
fithren sthrendervveise 	zu direkt entgegengesetzten Ergebnissen ; so 
zwar daB, je nach der Auffassung dieserGruppe, Rusas entweder 
als Ftirderer oder als Feind Urzana's von Musasir erscheint. 	Liest 
man a) unter Annahme sei es 	eines Steinmetzfehlers 	oder einer 

1) Zu bemerken ware zu der Transkription in den Verh. d. anthropol. 
Ges. noch: Chald. Z. 16 SU . DUN Witte ich -nicht durch NIRU wiedergebon 
sollen, da eine phonetische Schreibung eines sumerischen Wertes (srudun, build, 
ass. nine „Jock') im Chaldisehen nicht zu erwarten ist; Z. 18: za-as-gu-u-bi; 
Z. 28 a. A. [a?-]rie,e, Z. 31 UMEPI-di. 

2) Man ward° erwarten a-to-fib 	,,ich 	blink)", 	geschrieben 	steht 	nach 
unserer Lesung a-tu.ffulc. 	Ein Lautwert Ad), jib des Zeichens <y, 	der sich 
aus der sumerischen Phonetik an ski) wok) erkliiren Rae, ist mir nicht bekannt. 

   
  



Lehmann, Zwei unveroffentlichte chaldische Inschriften. 	837  

Korrektur,  , 	die 	iTherflassige 	Bestandteile 	fehlerhafterweise 	nicht 
getilgt 	hatte , 	sei 	es 	irriger Lesung 	des arg abgeriebenen Textes 

a-niu (I) oder —Su—Ina (1;11), so ergibt sich but mces-h 	4 
Z. 17 ff.: 	,,den Urzana faBte ich bei der Hand . .. sorgte fur ihn (?) 
(as (?)-to-' -,-su von seu), 	setzte ihn an mine Stelle als Konig eM". 
Zerlegt man aber b) die Gruppe, so wie sie uns erschien, in ihre 

1 	::- c  Bestandteile , so miissen wir lesen ina meg-Ica-m*4u t 1 	" 
ana gall' titi aRakan- an, — und dann bekommt die ganze Sache ein 
anderes 	Gesicht: 	,den Urzana 	nahm 	ich 	eigenhandig 	gefangen, 
. . . . to 	ihn 	(.-te-'4u) und setzte ihn nicht als Konig an seine 
Stelle 	ein". 

DO ich in meinen frilheren Mitteilungen nicht von vornherein 
auf beide Moglichkeiten aufmerksam gemacht babe, war jedenfalls 
eM Fehler, der z. T. auf einer Befangenheit in den durch Sargon's 
Bericbt veranlaBten Verstellungen beruhen wird. 	Urzana erscheint 
bei Sargon als assyrischer Vasall, der zu Rusas abgefallen war: der 
Fall 	b) 	bate 	direkt 	das 	entgegengesetzte 	Bild. 	Es 	wird 	aber 
immer klarer, daB 	 Urzana'sdie Stellung 	und seines Pufferstaatchens 
zu den beiden einander bekampfenden GroBmachten verschiedenen 
Wandlungen unterworfen war, wie das ja auch in dessen iilterer 
Geschichte (S. 826) begriindet ist. 	EM philologisehes Bedenken er- 
regt die Stellung des la : man wiirde erwarten ina makani-gu ana 
garrati la agtalcan , doch warden Ort und Umstande der Nieder-
schrift ein minder gewahltes und fehlerhaftes Assyrisch wohl er- 
klaren. 	Daa die Trennung gu la den geringsten Eingriff bedeutet, 
muB ebenso zugestanden werden, wie daB in Z. 11 der assyrischen 
Version die Bezeichnung 13 Ur-za-na .;'arru nak-ru (?) „Urzana der 
feindliche Konig" 	zu der Auffassung sub b) zu stimmen scheint. 
Urzana ware dann nicht als Schutzflehender im Tempel vor Rusas' 
Angesicht getreten (ass. Z. 11 ina bit ildni ina pani-ia 814-man), 
sondern hat mit Rusas verhandelt und diese Verhandlungen waren 
resultatlos geblieben. 	Schwieriger ist &mit ass. Z. 14 	zu 	ver- 
einiaen, wo von einem Treuschwur der Truppen Urzana's oder nur 
des ''Urzana in 	einem 	— des weitern freilich nichts weniger als 
klaren — Zusammenhang die Rede zu sein scheint: 18  "I Ur-za-na-a 
zu-ipt-ti 	14  e-mu-ki ni II 2.-za-n a- a ana k-Iii ka-is-na-a (. . . 14  „die 
Truppen(?) des Urzana um Treuschwur zu leisten"). Der Stadt Musair 
selbst, 	in 	der er 15 Tage verweilte, 	erwies sich Rusas jedenfalls 
freundlich: ass. Z. 20 die fraheren Opfer gab ich der Stadt Musasir 
zurack.1) 	Jene Komplikation erschwert natarlich den Vergleich der 

1) Der Sinn der chaldiseben Z. 21 ff. ist teils aus den Chaldisehen selbst, 
teils aus der assyrischen Version klar (Rusas verweilt 15 Tage in der Stadt 
and gibt ihr namentlich die friiheren Opfer zuriiek); im einzelnen bleibt vieles 
aufzukitiren. — Z. 22 a. A. [i-u-]i?)za-du-u-ni. 

   
  



838 	Lehmann, Zirei unveriVentliehle chaldigehe insehrilten. 

assyrischen 	und 	der 	chaldischen 	Version 	und 	(lessen 	It xikalisehe 
Verwertung, macht ihn aber keineswegs unm6glich. 

Den Worten 	diktain 	i!intg 	(ass. 	Z. 17) 	entspriebt 	za;y2bil) 
„ich tiitete". 	In 	beiden Versionen 	folgt 	darauf ein 	mit 	lirzaini 
beginnender neuer Satz. 

Tin Chaldisehen geht es weiter. 	m Ur-za-na-ni 19  ..(ALI:).1r- 
di-ni-i pa-ru-be a-u-du-i . 	20  . 'a-al-du-bi te-ru-u-bi ma-a-ni-ni 
e-sir-ni] 	21  [i-?]na-ni 	15 blE 	(ALU)Ar-di-ni nia-nu-di a-11-c 
2 2  . za-du-u-bi NAPIJAIT (ALU)Ar-di-ni-e a-ru-u-fbil 	Betrachten 
wir dies zunachst unabhangig vom Assyrisehen: parabi heiBt „ich 
nahm", 	terabi „kch setzte", 	arabi „ich gab" (s. alsbald), Jitinini 
ist 	eine Ableitung vom Stamme ma-, me- des pron. pers. 3. 	Da 
man 	man/ mit 	einiger 	Sicherheit, 	als 	„Bin" 	deutet 	(s. 	unten 
S. 850 	zur Fluchformel 	der Sigkeh-Stele), so liegen 	fur manila 
zwei Moglichkeiten vor. 2) 	Entweder manini ist „sie, 	ihnen", 	die 
dem mini „ihn" entsprechende Pluralform, oder vom Pronominal- 
stamm der 3. Pers. ma-, me-, 	der auch in den Formen nzasi 
(Bd. 56, S. 110) und mei (Genitiv des pron. pers. 3.) vorliegt , ist 
em 	Adjektiv mini gebildet 	worden , das bier mit .der Flexions- 
endung -ni vor uns steht. 	Da aber Busas in diesem Satze allem 
Anscheine nach nur von Urzana redet, so werden wir auf den 
Singular zuriickverwiesen und sehen uns gezwungen, manini adjek- 
tivisch aufzufassen, wogegen auch 	die andern mir gegenwartigen 
Belegstellen 3) .zum mindesten keinen Einspruch erheben. 	manini 
esi[ni] ware dann die nachstliegende der moglichen Erganzungen 
(S. 836 	aben), 	und 	das 	hieBe 	„(an) 	seinen 	Ort". — Ziehen 
wir nun die assyrische Version 	zum Vergleiche 	heran, 	so 	ergibt 

1) Siehe S. 837 Anm, 1. 
2) Dali manini nicht „ihn" hethen konne, ist mir im Hinblick auf Beridtt 

S. 632 and VBAG. 1900, S. 435 mit Itecht entgegengehalten worden. 

3) Inschrift von Meher Kapussi (Sayce V, 24 f. u. 67 f.) 	.."-- I lial -di-ni 

be-di-ni"“ ---11<<< "--1:70 1<<< be-di-ni ma - ni - ni ul -gu-se misrpaini 
mSardurittini Menua Isrpuiniftini (obige Opfer) „sind alien (?) Chaldis- Gott- 
heiten (d. h. 	den einheimischen 	Gottern) 	und 	alien (?) 	freinden (?) 	Gottheiten 
(wortlich: 	,den Gottheiten 	aller Zungen?" 	d. h. 	den Giittern 	der in Chaldia 
aufgegangenen Volker?) von Ispuinis, Sardur's Sohn, ttnd Menuas, Ispuinis' Sohn, 
far ihr (manini) Leben (ulgusre, 	s. Kelgin 	ehald. 	Z. ,13 	ulgusriani edini 
-=--- ass. Z. 12. . . . bu-ut balatau, Anatole I 67) 	(bestimmt worden)". 	Die 
Wendung fiir „rein (ihr) Leben" d. h. far das Leben des oder die Stifter ist ja 
aus den ass. Weihinsehriften wohl bekaunt. — Inschrift von Surp Krikor (Kobbants), 
Sayee XIX , (Bericht Z. 1-4) berichtet vom Bau einer besonderen Art von 
Gelid:Aden (Heiligtum) (BITU) Bar -zu-di-bi-du-u-ni 	durch 111enuas , 	des nach 
Manilas benannt wird : 	Z. 3/4 Menual -barzudibiditni tini. 	Dann geht es 
nach meiner Kollation welter: Z. 5 (ILU) Hal -di-i ku-r[u] -u?-ni [..1]LUpt-na 
ku-ru-ni ma-ni-ni is-ti-n[i mMe]-nu-u-a ar -di -se „Dem Chaldis, dem . . . . 
der Gotterstadt der . . . . 	das Seinige (Ihrige) (?) 	zugewiesen worden durch 
Menuas . 	. . 	." 
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sich eine hinsichtlich der Wortlichkeit sehr, weitgehende therein-
stimmung: chald. pan22bi 1 ) „id. nahm" --= ass. cqbat .„ich nahm" ; 

1) Wiihrend bei der Berichterstattung in der 3. Person im Chaldischen die 
Verbalformen 	auf -ni vorberrschen, 	erscheinen die Formen auf -bi in den 
Chaldischen Inschriften regehniag dann, wenn vorausgeht: „(der Kfinig) spricht 
also" und nun in direkter Rode welter berichtet wird. 	Sehr haufig steht auber- 
dem das Pronomen pers. der 1. Person iei(e) „kW' ausdrfieklich dabei. 	Daraus 
folgt mit absoluter Sicherheit, wie 'angst erkannt , dab diese Verbalform auf 
-bi dem alleinigen Ausdruck der 1. Person dienen, ebonso wie die auf -ni die 
3. Person bezeichnen; 	also 	terani „er setzte", 	terabi ,,i c It setzte" ; 	zadulni 
,,or 	bat geschaffen , 	angelegt", zadabi 	,ich babe gesebaffon etc." ; 	iitini ,,er 
hat bestimmt, zugewiesen" (s. S. 819 t.), ittibi (vgi. unsere Stele von Slake!' Z. 9 
diStibi) 	,ich babe bestimmt". 	Dieses vollig 	gesicherte 	Ergebnis , 	eine 	der 
wenigsten, feststehenden Tatsaeben 	der ehaldischen 	Grammatik , 	kann 	durch 
lIeranziehung der Sprache der kaukasisehen Uden , in der das Suffix -bi in 
anderer impersoneller Funktion erscheint, nicht erseldittert warden. 	DalI 	die 
Funktion dieses Verbalsuffixes -hi sich auf den Singular 	beschranke , babe 
ich niemals 	behauptet. 	Im Gogenteil : 	wie 	erweislich Verbalformen 	auf -ni 
pluralisehe Verwendung finden, 	so pi(-e)-i-ni in den Fluchformeln, 	,si a (die y  
Gutter Chaldis , Teisbas und SAMAS) , mogen vernichten" (unten S. 849), so 
hielt und halte ich es far durchaus moglich, dalI auch die Formen auf -id der 
1. pers. pluralis dienstbar gemacht warden konnten. 	In 	welcher Weise sich 
Singular and Plural unterschoiden , das liegt ja fiir das Chaldische nicht blob 
hinsichtlich des Verbums verschiedentlich im Dunkeln, 	Die Verbalformen uuf 
-li anderseits sind 	meiner alten liberzeugung nach nicht Former des Verbum 
Finitum, sondern Gerundia (nicht Partizipien), Ina dem such im Georgischen 
und seinen verwandten verbreiteten and daher auch in der ostkleinasiatisehen 
geographischen Namengebung weitverbreitetem Nominalsuffix di, wozu eine Ver-
wendung sowohl fiir den Singular und den Plural der dritten, wie jeder ander% 
Person vortrefflieh stimmt. 	Auch das babe ich niemals geleugnet. — Dab es 

♦ ev. im Chaldischen auch ein Nominalsuffix ,-bi gegeben haben könne, welebes 
an Verbalstimme angehingt, diesen die Bedeutung eines Gerundiums verliehen 
Witte, kann im IIinbliek auf die Proteusgestalt z. B. des Suffixes -ni a priori 
nicht in Abrade gestellt warden. 	Die Verbalformen auf -bi and 	-ibi, fiir 
welehe die parallelen Formen der 3. Pers. auf -iini und -int belegt und die 
damit als Personen des Verbum Finitum erwiesen sind, diirfen aber keinenfalls 
unter diesem Gesichtspunkt betraebtet warden. 	Man. beaehte besonders, dab 
in der Bilinguis von Topzauti den, durch phonetische Sebreibung gesicherten 
assyrischen Verbalformen 1. pers. durchweg Chaldische Formen auf -abi ant- 
sprechen. 	Im iibrigen aber fehlt es einstweilen an sicheren Belegen fur die 
Existenz derartiger impersoneller Verbalformen auf -bi. 	Denn KeliS'in Z. 17 steht 
nu-na-a—e nu-na-be nicht nu-na- 	nu-na-bi. 	Darin wird eine wesentliehe Ver- 
schiedenheit ausgedrilekt liegon, da das Chaldische fiir ein and dieselbe Silbe in 
der Regel (fiber eine der verschiedenen Ausnahmen s. oben S. 819 f. Anm, 4) nar ein 
Zeichen verwendet. 	Dieser Form nunabe ist an die Seite zu stellen das unabe 
der Fels-Inschrift des Menuas auf der Burg von Palu Z. 1 u. 6, so. sehon D. H. Muller 
nach Wiinsch's Abklatsch and meine Kollation am Original. Und wenn in andern 
Inschriften statt diesen an entsprechender Stelle iiberwiegend tatabi -erscheint, 
so wird eher die Form mit -be die urspriingliehere and genauere sein, als urn- 
,gokehrt. 	Diesem nunabe entspricht nun in der assyrischen Fassung die ideo- 
graphisch gesehriebene Verbalform DU-an-ni, die an sich ebensogut dlikan-ni 
3. pers., wie all27canai 1. pers. golesen werdon kann, die enklitische Pactikel ni 
tritt bekanntlich besonders Whitt an die, 	dumb 	den ilberhangenden Yoko.' 
charakterisierte „Relativform" des Verbums, bier dlika, allika an. 	Auch die 
iibrigen hauptsichlichen Verbalformen der keineswegs vollig klaren assyrischen 
Version sind durch Ideogramme ausgedriickt, die keinen siebern Schlu13 auf die 
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a-u-du-i 	mull 	ina 	Pa 	entspreelien, 	und 	w it 	erlialten 	so 	das 
•chald. Wort fur „Hand")) 	Dein 	als Verbalform 	I. p. 	mit Suffix 
von uns angesprochenen .-to4u entspricht 'ahlabi; dew assrisclien 
atid[in] 	r ich gab" 	ehald. a-ru-u-lbi 1 wie 	in 	der Keliin-Ifilinguis 

• chald. 	a-ru-ni assyrisehem i-minc-din rer oibt" (Z. 11); tereild beigt 
r ich setzte“ 	ass. agtakan und so stimint dean flitch ina nathkani-hc 
„an seinen Ort" zu inci72/12; esini r(an) seinen Ort", ‘voilurelf, genau 
wie ich es in meinem Berieht ausgesproehen hatte, ineine Deutung 
von 	esi — 	wie wir jetzt 	wissen, 	wiederholentlich 	— 	bestiitigt 

. wird. 	Das Objekt Urzanani ist chaldischem Spracbgebrauch ent- 
sprechend nicht, 	wie im Assyrischen, durch ein Pronomen wieder 
aufgenommen. 

Par die Frage, ob Rusas dein Urzanti feindlich oder als Flirderer 
gegeniibersteht, 	erbringt 	die 	chaldische Version 	keine 	Sicherheit. 

Was vor . . -:::If Ardini parabi in Z. 19 zu erganzen ist, bleibt 
einStweilen unklar. 	Davon aber hangt es ab, 	ob wir von einem 
„ w e g nehmen, fortfiihren" aus, 	oder einem „hinnehmen, hinweg- 
flihren“ nach der Stadt Alu,,asir die Bede ist. 	Bei terabi manini 
esini ist zwar von einer Negation nichts zu bemerken, 	wie denn 
aberbatipt m. W. die Negation im Chaldischen noch nicht nach- 
gewiesen ist. 	Aber so lange die Bedeutung des in den Fluchformeln 
haufigen iraini (Guy ar d „Rabe", Say- c e „Stadt") noch nicht klar 
ist, konnen wir wenigstens nicht mit Sicherheit in Abrede stellen, 
ob nicht auch ohne direkte Negation eine dem ev. assyrischen Negativ-
satz einigermallen entsprechende Aussage vorliegt. 	Die Gleichung 
chald. esi ..---- ass. magkani „Ort" aber wird, wie man sieht, durch, 
diesen Zweifel nicht heriihrt, sie behalt ihre vollige Sicherheit und 
damit ist fiir esi die Bedeutung „Ort, Ortlichkeit" aufs neue und 
de fi n iti v erwiesen. 

F) Gemeinsames zu beiden Inschriften. 
Kehren wir nunmehr zu unsern Inschriften zurtick, so begegnen 

wir in beiden der Wendung inuledni esinini, withrend in der In- 

Person zuhtssen. 	Nach .dem Tenor des Anfanges, im Vergleich mit der pho- 
netisch geschriebenen 3. pers. 	i-nam-din, 	midi 	es allerdings -als 	sehr wahr- 
scheinlich gotten, daI3 sich der Text dauernd, ohne den, 	aus 	den assyrischen 
Inschriften 	(bes. 	bei 	Einschiebung 	Ifingerer Relativ-Perioden) 	wohlbekannten 
Storenfried eines Subjektswechsels, in dor 3. Person bewege. 	In der chaldischen 
Version 1st bei den Formen, 	die , richer ein 	Verbum 	finitum 	enthalten, dio 
Personalendung zerst6rt and rnuB. ergiinzt werdem aber auch filr sie ist dauernde 
Berichterstattung in der dritten Person das Nfichliegende. 	Demnach entspricht 
chaldisches nunabe wahrscheinlich assyrisehem Wile ,,e r ging". 	Und das Ge- 
samtergebnis ist, dali wir neben den zahllosen Formen 1. Pers. 	des Verbum 
finitum auf -tibi (und -ibi) die Gerundia nunabe 	und 	wahrscheinlich auch 
nitabe (haufiger ultabi), also auf -abe odor -abi, zu verzeichnen haben. 

1) S..bereits Bericht S. 632, VBAG. 1900, S. 35. 
2) S. Anatole I as. 
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schrift 	des Felsensaals 	des Menuas und ihrem Duplikat inukani 
esini erscheint. 	Fiir inuledni und das offenbar dazu zu stellende 
i-nu-ki-el) sind mir ferner folgende Belegstellen gegenwartig. 

Die an den Felsenkammern Argistis I angebrachten Annalen 
dieses 	Konigs 	schlieSen 	mit 	einer Fluchformel 	(Sayce 	44), .in 
welcher 	u. 	a. 	bedrobt wird 	(Z. 11/12) 	a-lu-se gi-e-i i-nu-ka-ni 
e-si-ni-ni si-u-li-e. 

Ferner findet sich die Wortform 	i-nu-ki bezw. i-nu-ki-e in 
der Inschrift des Ispuinis von Kalakyk (Sayre 3, Bericht Nr. 39), 
die naeh. meiner Kollation lautet: "11g-pu-u-i-ni-i3 "'Sar-dur-61-ni-se 
bur-ga-na-ni ai-di-ai to-ni (ILU)Hal-di-ni-ni us-gi-ni "Lla-pu-u-i-
ni-i,a "a Sar-dur-Iii-ni-ge BITU (sprich age)-i-ni gi-di-ai-tu-ni i-nu-ki 
ba-du-si-ni zu-u-i gi-e-i gi-da-gu-ri. 

Dieses inuk,i begegnet ferner in der von meinem Reisegefahrten 
entdeckten Inschrift 	Rusas' II 	von Adeljevas (Berieht Nr. 133 2)). 
Hier lautet Z. 5 f.: 	5  .-ni i-nu-lei-e E . GAL-a 	e-'a 	ALUP1 	a-li-li 
i-nu-ki-e . . . . 	5  i(?)-nu-ki-e E. GAL a-bi-li-du-u-bi-e me-i a-i-se 

Hier sieht inulci (inuke,) in naher Verbindung mit einem Palaste, 
in der Inschrift von Kalakyk mit verfallenen (badusini) Teilen eines 
andern Bauwerks gi-e (Kapelle , Heiligtum s)). 	Und in 	nachster 
Verbindung mit gi-e erscheint auch inukani in der Fluchformel 
der Annalen. 	Wenn man also inuki(o) und inukdni als Nomina 
faf3t , wie 	es m. W. bisher allgemein geschehen ist, so wird man 
darin einen bautechnischen Ausdruck zu erblicken haben. 	Es kann 
sowohl irgendwelches Material, wie eM bestimmter Bau oder ein 
bestimmter Teil eines solchen gemeint sein. 

In der Ilehrzahl der Falle, wo inukdni mid esi zusammen 
erscheinen , heillt es inuketni esinini, am Felsensaal des Menuas 
dagegen inuTedni esini, wie sowohl durch meine Kollation, als durch 
das Duplikat feststeht. 	Unter der Voraussetzung, daB wir es mit 
einem Substantivum zu tun haben, lie& sich die, durch die offen-
bare Zusammengehorigkeit gebotene Einheitlichkeit am besten wahren, 
wenn man in esini eine durch das Wortbildungssuffix -ni gebildete 
adjektivische Ableitung von esi (zur „Anlage, Ortlichkeit 	gehorig") 
sieht, die in dem einen Falle ohne, in den iibrigen mit der Flexions- 
endung -ni versehen ist. 	Doch konnte man auch an eine asyndetische 
Zusammenstellung zweier Nomina denken: esini ware dann Plural-
form ohne, esinini mit Kasus-(Akkusativ)-Endung. 

1) 	Es seheint eine chald. Plural (?)-Endung auf anti zu geben : 	uedi- 
,,Weib" neditini, ulguie „Leben" ulgugiani etc. 	Ob hier eine del: Spuren 
indogermanischer Beeinflussung der von Haus absolut unarisehen chaldischen 
Sprach° vorliegt? 

2) Vgl. Bericht Nr. 57, wo zu lesen ist inukani bezw. i-nu -ki-e. 
3) Eine Weiterbildung mit 	dem Suffix hi bietet Rusas' II Steleninschrift 

(Bd. 56 	S. 108) 	16  i-nu-ka-hi-ni-e enRu-sa-a-i-ni-e 	17  ini-bi gi a-se pi-li-ni 
ki-du-li etc. 
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Aber oh wir es wirklich nit einem Substantivurn zu tun haben, 
kann fraglich erscheinen, hesonders im Hint,lick auf iktrktini,i) das 
man frillier ebenfhlls als Substruitivnin anspriteh, 	his D. H. Mailer 
nachwies, daB es adjektivische Funktion hat und „Se rs e 1 b li u  heillt. 
Alan kiinnte an eine Weiterbildung des in ini „dieser' vorliegenden 
Starnmes denken, wobei dann wieder das Verhhltnis von bruh.;(iil zu 
inukani einer Erurterung bediirfte. 	Zu einer Entscheidung reichen 
weder das Material noch unsere, oder vorsichtiger gesproelien, rneine 
Kenntnisse 	des 	Chaldischen 	aus. 	Aber 	„richtig 	gefragt 	ist 	Kalb 
bcreantwortet" — dabei miissen wir uns vorderhand im Chaldischen 
vielfach bescheiden. 

Gemeinsam ist unseen beiden Inschriften ferner die Ala(langabe. 
In der Stelen-Inschrift von Sigkeh werden fur einen gleich nailer zu 

ertirternden Zweck von Menuas 22 fz-fff:--  angewiesen, so steht dent- 
lich zu lesen. 	In der Inschrift von Haykavank las Herr Hambartsum 

!Of! und auch die Photographic lailt rechts keine wagerechten An- 
satze erkenneri. 	Da wir uns aber in der Nachbarschaft des — hier 
verletzten — Randes befinden, wo solche Ansatze leicht abgerieben 
werden konnen,2) da die Gleichartigkeit des Inhalts gegen die Annahme 

zweier verschiedener MaBeinheiten spricht, und da :III= zudern ein 
aus dem I3abylonisch-assyrischen wohlbekanntes MaB ist, so wird auch 

11-11 if — 	— III — 
in der Inschrift von Haykavank 950 ,— 1 11— zu lesen sein. 	.—iii— 
ist bekanntlieh Ideogramm ftir bab.-ass. ammatu „Elle'. 	Wenn es 
sich um Baumaterialien z. B. Balken handelt, so ware es ja denkbar, 
dali wir es mit einer Langenangabe zu tun batten. 	Ungleich wahr- 
scheinlich ist aber cloth von vornherein, nach dem schon gewonnenen 
andwelter zu erschliefienden Eiublick in den Inhalt der Inschriften, 
dafi von einem Flachenmal33) 	die Rede ist; und da 22 Quadrat- 
Ellen, welcher Norm irnmer, fur den in Betracht kommenden Zweck 
(s. sogleich) doeh etwas gar zu wenig austrilgen, so wird man das 

1) Audi fiir inulcaiwini (S. 841 .,Anm. 3), liegt diese Parallele vor in dem 
ikzekabini der Stele Eusas' I vont Kesehisch•goll. 	Im iibrigen liegt aber filr das 
inukabini der Stele Rusas II die substantivisehe Auffassung entsehieden naher. 

Beide Inschriften sehreiben, 	wie vieie andere, 	nicht 	die 	spezifisch 
a...—..._ 

chaldische Form ---iff--, sondern die dem Assyrisehen genau entsprecheude .........- -!!-. 	Dem entspreehend weist die Stole von Siikeh die Form - -ft-, 
nicht --10--, auf, und sie allein komrnt fiir die Inschrift von Haykavank 
in Betracht. 

3) Die Annahme, daft es skit urn Angabe der Seitenlange eines Quadrats 
handle, wird durch die Insehrift von Haykavank ausgeschlossen. 	bin Quadrat 
von 950 Elton Seitenlinge ergiibe 904500 0 Ellen. 
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vorgesetzte 	J 	in erster Linie im Sinne einer Potenzierung deuten, 
etwa — unter der naheliegenden wenn auch noch nicht erweis-
lichen Voraussetzung, sexagesimale Beeinflussung auch der chaldischen 
Vorstellungen — 	auf ein Mall von 	60 Quadratellen. 	Durch die 
enge Zusammenfugung konnte gleichzeitig die Verwechslung mit 
1 	(60, 	3600) 	Ellen 	verhatet , 	also indirekt 	auch 	die 	Flachen- 
Qualitat angedeutet werden. 

tber das Verhaltnis des !:-71q7:---  zu dem sonst als Flachen- 
mad erscheinenden kapi lalit sich vorderhand nichts bestimmtes 
ermitteln. . Das kapi erscheint in den bisher bekannten Inschriften 
(vgl. oben S. 819) meist in Betragen von ca. 10 000 and darflber. 
Daraus wird man schliellen diirfen, dad das kapi wenigstens nicht 

grader als ein 	flf- ist. 	Aber 	ob Identitat besteht (so dad 
— if — 

kapi die phonetische Aussprache des Ideogramms 	I 
1 —HI— bate), 

oder ob MR::: ein Vielfaches des kapi darstellt, ladt sich nicht 
entscheiden : 	die 	Konige konnten nattirlich einem von ihnen ge- 
griindeten Heiligtum erheblich mehr Land zuweisen, 	als far einen 
Privatmann oder selbst filr eine Koppel wertvoller koniglicher Pferde 
in Betracht kam. 

Denn von einer solchen redet die Stele von Sigkeh , 	die uns 
fortan allein noch beschaftigen kann , da ein weiterer Einblick in 
die Inschrift von Haykavank uns wegen der Undurchdringlichkeit 
der entscheidenden Z. 2, in der mir nur KAK, das Ideogramm fur 
bab.-ass. „batten, schaffen" verstandlich ist, versagt bleibt. 

G) Weiteres zur Stele von Sikeh. 

Die Haupt-Aussage des Menuas ist in folgenden Worten ent- 
halten : 	inuketni 	6  esinini SISE 7  arsibini tini 8  mMe-nu-a-pi-i 

9  a-is-ti-bi 	22 	[1=1ft:: . 
A-ig-ti-bi 1) (Z. 10) ist Verbalform 1 pers. „ich babe bestimmt, 

zugewiesen" zusammengehorig mit dem igtini, welches in den mit 
einer Maflangabe 	schliellenden langer bekannten Inschriften regel- 
maBig erscheint (oben S. 819). 	Dad dieses atini nicht, wie man 
frither glaubte, Adjektiv („zugehorig zu") ist, war erkannt worden, 
noch ehe 	es 	die vorliegende 	1 	pers. 	zur Gewidheit erhob (vgl. 
Bericht, S. 625 unter Nr. 79), 

In Z. 5/6 teilt Menuas uns mit, dali die unter inukcini esinini 
zu verstehenden Raumlichkeiten oder Anlagen far Pferde (ass. sire) 
bestimmt sind , 	sei es nun, dad Stallungen, sei es, dali umfriedete 

1) Die Funktion des vorgesetzten a- ist unklar ; vielleicht Unterscheidung 
von einer im ubrigen • gleichlautenden Form anderer Bedeutung ? 
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Weideplatze 	gemeint 	sind. 	Und zwar handelt (...; such um Pferde, 
anvibini tini, 	„die ans./bin,' genannt werden". 	Die Angabe ist 
in verschiedener Hinsicht wichtig, zunachst hu Rahmen dieser In- 
schrift, 	deren Wesen sie erkennen hilft. 	Die Pferde fiihren einen 
besonderen, zudein wenig chaldisch anniutenden Namen. 	44)?ibi ist 
offenber Lehnwort, die Pferde 	sind 	aus 	der Freinde ein- 
g e f ti h r t , des erklart die durch die Inschrift bezeugte holie Wiehtig- 
keit, die ihnen der Konig beilegt. 	Allem Anscheine naeh bezeichnet 
er sie auch als seine eigenen Pferde: denn in 	„".11c-nu-a-pi-(t/4)4 
wird man schwerlich etwas anderes als eine besondere altere Schrei- 
bung 	der gewkihnlich Me-nu-a-i geschriebenen 	Genitiv-Dativform 
erblicken kennen, die wie die Schreihung "iliu-sa:u-e statt "illusai 
und 	manches andere 	(s. 	Bericht S. 6;32 f.) 	heweisen , 	(10 	diese 
Flexionsendung urspriinglich wi, deni Mitannischen wi (geschrieben pi), 
entsprechend, gelautet hat. 	Dazu stimmt nun besonders gut, dal3 in 
der Fluchformel 	dieser Inschrift ausnahmsweise n u r derjenige be - 
droht wird, der ihren Standort verandert; die Inschrift batte eben 
nur den 	einen Zweck, 	die 	den koniglichen Pferden 	zugewiesene 
Stiitte zu kennzeichnen , 	um 	das kOhigliche Domanialeigentum zu 
sichern. 

Die wertvollen Pferde miissen aus einer, durch ihre Rossezucht 
ausgezeichneten Gegend eingefithrt sein, 	die man milglichst inner- 
halb des geographischen -- staatlichen und kommerziellen — Ge- 
sichtskreises 	der Chalder zu suchen geneigt sein wird. 	Dies trifft 
zu fur einen Tell „Ciliciens" (im 	altern und weitern Sinne), 	die 
Hochebene des spatern Kappadokiens resp. Kataoniens. 	Sowohl die 
Keilinschriften,l) wie die klassischen Autoren, besonders Herodot 2) 
und vor ihm wahrscheinlich schon Hekataios und Dionysios von 
Milet,3) kennen und riihmen 	dieses 	rossenahrende 	Gebiet. 	Und 

1) Assurbanabal (Annalen Rm I. Coll. H 73) legte dem .111ukallu von Tabal 
einen jithrlichen Tribut an groli en P forden auf. 	Tabal umfal3t groLie Teile 
des spittern Kappadokiens und Kataoniens. 	Es stout sowohl an Iiiiiaku West-, 
wie an Kud Ost-Cilicion, wie auch au die Melitene an. 

2) Herodot III 90 in 	der Satrapienliste: 	&lvd. 	di Ktlixwv 	r7r not 	TE 
ZEVZOI 	441corra 	%al 	x(Itnx66tot, 	ixciccrrig 	7li.,472g 	er 	yivegkivog, 	xca 
zalrarza 4eyveiov nsvrazamcc. Toliztov di ZE6cee4zovrce itiv xcei- iza-c(v ig 
rilv•TE,ov-E4ovaccv izzor -E1211 Iftl%zinv z6eriv &vcet6q.coliro, ree di 
Tet11X06/U xai iNzovra 4aQiicp hpoirce. 	Ei handelt ski' sowohl urn Ausfuhr 
in Gestalt eines jkhrlichen Tributs, wie auch urn Erhaltung einer Truppe, die 
eben wegen der besonderen Eignung des Landes fur die Pferdezucht, vorwiegend 
kavalleristisch gestaltet war. 

3) Die Satapienliste, 	in der wir dieser Naehricht begegnen , 	verdankt 
Derodot jedenfalls einer tateren Quelte , web! 	eher 	Hekataios 	selbst (dessen 
geographisehe Kunde freak!' an manchen Stolen der !tio'in auf die altere Zeit, 
von Darius Regierung wie der definitiven Ausgestaltung der siimtlichen Satrapien, 
weist, tier aber vor Abschluii seines Werkes sehr wohl diese neueren Phasen 
beriicksiehtigt haben kann, ohne die Errnittelungen seines Prinzips danach zu 
korrigieren) als Dionysios von Milet. 	Dean die Heeresliste, die Herodot m. E. 
diesem verdankt, zeigt einen ganz andern Charakter, nitmlich die Verbriimung 
mit mythologischen und genealogischen. Nachriehten, • die der jiingere Milesier 
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wenn im alten Testament, wie es wahrsclieinlich ist, unter den Bezugs-
quellen fur Salorno's Pferde auch rnp = lue,i) Ost-Cilicien, ge-
nannt wird, so werden wir damit in den gleichen Bereich gewiesen. 

Bei 	seinen Eroberungsziigen 	im Westen , 	die 	ihn bis nach 
Malatia, also in die unmittelbare Nachbarschaft des fraglichen Ge- 
bietes fahrten , 	kann Menuas diese Bosse als Tribut oder als Ge- 
schenk eines der Peripherie des chaldischen Groareiches benachbarten 
Fiirsten 	erhalten 	babem 	Zahlreiche Analogien aus der altorienta- 
lischen Geschichte bieten sich ungesucht dar. 	In den Koalitionen, 
die von Menuas' Nachfolgern — einem Sardur III, Rusas I, Rusas II 
zum Kampfe gegen Assyrien aufgerufen wurden , sind regelmafiig 
die Inhaber der hier in Betracht kommenden Gebiete vertreten. 

Man ware versucht an eine Bezeichnung dieser ansibini ge, 
nannten Pferde nach ihrem Ursprungsland zu denken, das suffigierte 
-iii spricht nicht dagegen und die chaldische Namensform erinnert 
nahe 	genug an 	die aus den el Amarna -Tafeln bekannte klein- 
asiatische Landschaft Ar-za-pi(wi, wa),2 ) mit der doch wohl auch 
das Gentilicium 	V.Z.1N 	in 	der bekannten Bilinguis von Limyra 
zusammenhangt.3) 

Limyra liegt in Lykien; im Saden Kleinasiens wird man daher 
auch die Landschaft, 	nach der jenes Gentilicium gebildet ist, 	zu 
suchen geneigt sein. 	Knudtzon's eingehende und einleuchtende 
Untersuchungen caber die Lage von Ar-za-PI stimmen dazu nicht 
schlecht. Nach Knudtzon ware Ar-za-PI am wahrscheinlichsten im 

offenbar seinem von ihm verehrten Landsmann und Vorbilde entnommen hat. 
Dad diese Einschiebungen nicht erst Herodot selbst zuzuschreiben sind, geht 
daraus deutlich hervor,  , 	dad sie ihrer Mehrzahl nach mit Nachrichten iiberein- 
stimmen oder sich beriihren, die Herodot an andern passenderen Stollen .seines 
Werkes selbst und ausfiihrlicher bietet. 	Dad bei Solinus mehrfach Nachrichten 
vorliegen , 	die 	im letzten Grunde auf Hekataios und Xanthus , die er selbst 
nenut, durch viele Mittelquellen , 	tinter ihnen besonders Varro , zuriickgehen, 
babe ich schon des iiftern betont (Sitzungsber. Berl. Arch. Ges. 1893, Marz ; 
Berl. Phil. Wm.& 1898, S. 458 Anm. 1). 	Hierher rechne ich auch die Nach- 
richt Solinus 45, 5: Terra ilia (sc. Cappadocia) ante alias altrix equorum et 
proventui equino accomodissima est. 	Man vergleiche damit die Ausdrucksweise 
bei Herodot I 193 (nach Hekataios, vgl. C. F. Lehmann: Kiepert-Festschrift 
[1.898] S. 308 und Babyloniens Kulturmission einst und jetzt, 	1903, S. 64 
vgl. S. 87): &rt a xcoQicov alizn iiitaaimv itaxec5 cieiurn .thittlispog xecenor 
istcpiestv. 	Nall eres andernorts. 

1) Wine/der, Aittestamentl. Forsehungen, S. 173, bin ich geneigt soweit 
zuzustimmen, dad in n1p): 1 Kirin. 10, 28 = 2 Chr. 1, 16/17 der Name Kue 
zu erblieken ist. 	Ob dagegen unter nns..7:, auch nur bei seiner ersten Nennung, 
das kleinasiatische Musri 	zu verstehen sei , 	ist 	mir tiuDerst zweifeihaft. 	Vgl. 
jetzt B. Stade und F. S ch w ally, The Look of Kings in _Hebrew (1904,. 
p. 120 (mit Haupt's Bemerkungen ilx). 

2) Uber die Aussprache des Namens s. Knudtzon, Die zwei Arzawa- 
Briefe, die iiltesten Urkunden in indogormanischer Sprache, S. 13 ff. 

3) Hierauf habe zuerst ich AamagsTunzukin, Tell II S. 113, bald darauf und 
unabhiingig &won Sachau, ZA. II 100 hingewiesen. 	Ersteres hat, wie vor ihm 
andere, so auch Kundtzon, a. a. 0. S. 13, iibersehen. 
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6stlichen Cilicien oder im sildlichen Kappadokien zu suchen. 	I►amit 
werden wir in ein Gebiet verwiesen, daB einerseits der Heimat jener 
kleinasiatischen Rossezucht nahe genug benachbart, wenn nicht mit 
ihm identisch oder darin inbegriffen ist, und das andererseits an der 
Peripherie des fiir Menuas bezeugten westlichen Machtbereichs liegt. 
Die Vermutung, daB es sich urn Pferde 	aus Ar-za-PI handelt, 
erhalt also 	einen verhaltnismaBig hohen Grund 	von Wahrschein- 
lichkeit. 	Jene Rosse des Menuas waren, ob sie nun aus einer ein- 
maligen Erwerbung herrilhrten , 	ob sie wiederholt und regelma(3ig 
geliefert wurden , gewissermallen die Vorganger derjenigen Pferde, 
die die Assyrer- und spater .die Perserkonige als jahrlichen Tribut 
aus jenen Gegenden Kleinasiens 	erhielten. 	Dann warde die chal- 
dische Wiedergabe auch fiir die Frage nach der Aussprache der 
letzten Silbe des Namens ihre Bedeutung haben. 	Ar-a-uri erscheint 
danach wahrscheinlicher als Ar-,sa-wa und selbst als .Ar-,9a-pi. 

Eine 	Si cher e Entscheidung laBt sich , 	da das Landerdeter- 
minativ fehlt, • nicht treffen. 	Andererseits bildet dessen Abwesen- 
heit keineswegs eine direkte Gegeninstanz. 	Von anderem abgesehen, 
ist es sehr wohl moglich, dad der geographische Charakter der 
fremden Bezeichnung in 	den Hintergrund getreten war. 	Beim 
„Pfirsich" werden die wenigsten immer gleich an Persien denken. 
— Bemerkt sei noch, dad die fruchtbare und in alterer Zeit noch 
besser als jetzt bewasserte Ebene, in welcher Sikkeh liegt, zur Pflege 
wertvoller Pferde wohl geeignet erscheint. 	Die Stele 	braucht 
also, be 	der Eimnatterung in die Kirche nicht weit von ihrem ur- 
sprfinglichen Standorte entfernt worden zu sein. — 

Das Vorkommen der SISE ansibini tini ist, wie schon an- 
gedeutet , noch von weitergreifender Bedeutung. 	Die Wendung 
. . . '. ,-tini kannten 	wir bis vor kurzem nur in Fallen , 	wo eine 
Anlage nach dent Natnen ihres koniglichen Schopfers benannt wurde,1) 
beim §amyrarnsuy heifit es von Menuas: pill agiini Menuai-pili 
tini, beim Kesiggiill: tini Rusai,-,sue, „dessen Name Rusas -See ist'. 

Die Inschrift von Sigkeh lehrt uns eine andere Verwendung 
der Phrase kennen : sie 	dient zur Einfahrung 	besonderer,  , 	nicht 
ohne weiteres verstandlicher , 	in 	erster Linie 	entlehnter tech- 
nischer Bezeichnungen. 	In dieser zweiten Verwendungsart 	finder 
wir die Wendung nun auch in der Steleninschrift Rusas' II (Bd. 56 
S. 103), wenn es dort Z. 14/15 heiBt: pill aglibi NARU lldaraniani 
ume,sini tini „ich habe angelegt einen Kanaldamm vom (zum) Flusse 
Ildaruniani , mit Namen umegini'. 	DaB in 	umaini 	eM wenig 
chaldisch anmutendes, vielmehr sernitischen Typus zeigendes Wort 
vorlie'gt, wird Semitisten einleuchten. 	Das semitische Prototyp habe 
ich von vornherein in dem assyrischen umagu „UmschlieBung, Ein-
fassune etc. aufgezeigt und war so fiir die Beurteilung der Wendung 

1) Dap far jede konigliehe Anlage eine solehe Benennung notwendig sei 
babe ich nathrlieh mit keinem Worte und keinem Gedankem behauptet. 
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Stele Rusa,s' II, 	Emden der Zeilen 8-18. 

umesini tini zu demselben Ergebnis gelangt, auf das die 
mir nicht beriicksichtigte Inschrift von Sigkeh fiihrt. 
ich der irrigen Meinung war, Zeile 14 der Steleninschrift 
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laute pili (NARU)11-da-ra AB.X Uni und ride demnach von 
Steinen (ass. abnu), die bei der Anlage des pill and Flusse Ildaru zur 
Verwendung gekommen seien, babe ich ha Herbst 1902 1 ) miell wie 
folgt geauBert: 	„Man kannte sonar damn denken, umellini aid als 
Apposition 	zu pili, 	nicht zu ABNUPI 	zu betrachten, 	so class die 
Stein m au e r , 	nicht 	die 	Steine 	(resp. 	die 	Steinsurte) 	mit 	dem 
assyrischen 	Lehnworte 	unal-u 	„UmschlieBung, 	Einfassung" 	be- 
zeichnet wurde. 	Doch 	spricht einigermallen 	dagegen 	die Plural- 
endung: umegini ". 	Entsprechend babe ich mich, nachdem ich durch 
Recueil 24 (1902) 197 f. von der Existenz eines Abklatsches, der 
gegen meine Lesung ABNU-ni spreche, in meinem der Redaktion 
der Jahresberiehte der Geschichtswissenschaft, Dezember 190:3, 
eingesandten Manuskript geauBert. 	Da 	ein 	Abklatsch mir nicht 
zuganglich ist und 	die 	mir vorliegende 	l'hotographie 	der 	Stele, 
sowie 	die 	danach von mir (Bd. 56 S. 104) veraffentlichte Repro- 
duktion fiir Augen, die nicht durch Kurzsiehtigkeit far das Sehen 
in 	der Nahe besonders gescharft sind , 	zur Beurteilung der hier 
in Betracht kommenden subtilen Details keineswegs ausreicht , 	so 
wird man mit mir der Redaktion unserer Zeitschrift dafiir Dank 
wissen, daB sie die umstehende Wiedergabe (S. 847) der Enden 
von Z. 8-18 der Stele Rusas' II in fanffacher VergriBerung ge- 
nehmigt hat. 	Diese zeigt, dalI in Z. 14 die friihere Lesung ni-a-ni 
die richtige ist, aber auch , wie nahe der Gedanke an ABNU-ni 
lag und besonders, daB bei der engen Schreibung die Unterscheidung 

3.10....-.< y 

zwischen ,-- — I ni-a und 2-11-<y ABNU durch einen Rill 7r 	 er- 
schwert wird, der gera de die unterscheid en de Stelle trifft und den 

dem ! 1 vorausgehenderr senkrechten Keil gebrochen erscheinen lief3.2) 
Nachdem 	somit 	festgestellt , ist, 	daB 	zu 	leSen 	ist 	pili 

(NARU) Il-da.ru-ni-a-ni umegini tini, bleibt jene von mir (Abs. 1) 
in Betracht gezogene zweite Moglichkeit allein 	Orig. 	Das aus 
dem Assyrischen entlehnte umegi(ni) kann sich nur auf pili be-
ziehen, and daraus erwachst meine Erkenntnis, daB pill nicht sowohl 
den Wasserlauf dean vielmehr urspranglich und in erster Linie das 
far die Anlage des Aquadukts notige und we'sentliche 	Gemauer 
bezeichne, o% eine neue Bestatigung. 	Diese Erkenntnis „statzte sich" 
(Bd. 56 S. 108) 	„zunachst 	darauf, 	daB 	die Armenier 	selbst beim 
Menuaskanal (Samyram-suy) den ,Da,mm des Flusses" mil- FUT HMI 

f I - An op, bewundernd nennen." 	Der ambartak getoyn steht bei 
ihnen geradezu als Bezeichnung der gesamten Anlage. 	Zu wissen, 

2) Verhandlungen des Hamburger Orientalisten-Kongresse,s, September 
1902 (niedergeschrieben und eingeliefert Oktober 1902). 

2) Das Ietzte. Zeichen in Z. 8 ist tatsachlich ri: 	41<[1], wie im 
vorliegenden Bande gegen mich bemerkt. 	Zwischen den 	beiden erhaltenen 
Senkrechten ein irrefiihrender unorganiseher Fleck. 
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daB man von einer Stiitzmauer oder einem gemauerten Bett — 
beim Menuaskanal ist beides verschiedentlich kombiniert — nur 
reden kann , wo Mauern vorhanden sind , so weit reichen meine 
technischen und logischen Fahigkeiten noch gerade aus. 	Nicht ich 
war es auch, sondern der technische Fachmann, der in seiner ersten 
Schilderung des §amyram-suy betonte , daB die pill - Inschriften 
gerade und anscheinend nur da auftauchen, wo die Anlage des 
Menuasaquadukts 	mit besondern Schwierigkeiten verknapft war, 
d. h. da, wo er durch und tiber gebirgiges schluchtenreiches Terrain, 
meist unter Anwendung von Gemauer, gezogen werden mudte.1) 
Ebenso bedarf es fur Linguisten keiner weiteren Darlegung , daB 
die Bezeichnung pill „Kanalmauer,  , Damn' im andern Sinne auf 
das ganze Werk („Kanal, Aquadukt") ubertragen und schliealich 
auch fur solche Anlagen verwendet, werden konnte, bei denen ein 
Gemauer heutzutage nicht mehr erkennbar und vielleicht niemals 
vorhanden gewesen ist. 

Aus der Steleninschrift Rusas' II im Zusammenhalt mit 	der 
von Sig,keh geht also hervor, dad pill in erster Linie das Ge-
mauer, die Einfassung (ass. umaku) des Kanals bedeutet, in zweiter 
Linie ubertragen den „Komi' selbst bezeichnet. — 

In der Fluchformel der Steleninschrift von Sigkeh wird , wie 
schon bemerkt, nur derjenige bedroht, der ihren Standort verandert. 
Gleichwobl wird der Hauptsatz, die Anrufung der Witter zur Ver-
nichtung des Frevlem, mit demselben.  Worte turinini Rs. Z. 6 ein- 
geleitet , das in 	der gleichen Funktion 	in den mit reichlicheren 
Drohungen ausgestatteten Fluchformeln iiblicher Form (im Gegensatz 
zu der Fluchformel Rusas' II gesprochen) standig erscheint. 	Das 
Wort mud also singularische und kollektive, nicht direkt pluralische 
Funktion haben. 	Sayce's Ubersetzung „den Mann" halte ich aus 
verschiedenen Grunden fiir unannebmbar. 	turinini wird Akkus. eines 
„abgeleiteten Nomens" turini sein: vielleicht „der Tater, der Frevier“ 
bezw. „jeder der das tut", „der in besagter Weise frevelt." 

In den folgenden Zeilen Rs. Z. 7-10 sind verstandlich die 
Worte 	„Chaldis , 	Teisbas, 	Ardinis (?) . . . armuzi . . . . pini", 	die 
(3) Gutter mogen (seinen) Samen (armuzi S. 831 Anm- 1) ver-
tilgen (pini, Verbalform, vgl. oben S. 819 Anm. 1). 

Fur meta und das was in Z. 10 vor pini steht, ist zum Ver-
gleich heranzuziehen die abliche Wendung in der stereotypen Form 
der Fluchformel, die da lautet (Sayce XIX, XX, XXX etc. etc.) 

4-k 	V 	.- 	V turinini ""---1"- 	Hal-di-se !---1— 	+1' I r 	"T 	I -a-a(e) 
,-,..-!.-- 	1-,-....- ma-a-ni "±kl-ni pi-i-ni. 

1) Zeitschrift f. Ethnologie 24 (1902) , S. 139: 	„Es scheint nun, 	dad 
KOnig Menuas, von dem alle Kanalinschriften sprechen, diese Insehriften 	an 
alien den Punkten hat anbringen lessen, die dem Bau besonders Schwierigkeiten 
bereitet haben". 

55* 
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Nehmen 	wir fiir 	einen Augenblick 	an, 	un4 	wiire nur dine 
Wendung bekannt, so sahe ich nur zwei Miiglielikeiten, einen Sinn 

hineinzubringen, denn die bisherige rbersetzung von "'"+ \!-ni 
mit 	„liffentlich" 	ist ja kliirlich ein unzulassiger Notbehelf. 

	

Entweder soil gesagt werden , 	a) daB die Witter den Frevler 
a\ 

	

aus dem Sonnenlicht --1— 	Nr-ni hinwegraffen, vertilgen, 
oder b) daB sie seine Sonne (seinen Schutzgott, der speziell als 
Lebensgott, als Sonnengott des Einzelnen betracbtet worden ware, 
wuhrend bei den Babyloniern und Assyrern nur von „dem Gott" 
und „der Gottin" des Einzelnen schlechthin die Rede ist) vernichten, 

.sein Lebenslicht ausblasen sollen. 
• Danach wiirde sich dann die Auffassung von naini richten. 

Im Falle a) wiirde das durch turinini ausgedriickte Objekt nochmals 
aufgenommen mini -=--- „Mil" ; im Falle b) gehort mini eng mit 

-4., ----r- 	Ntni zusammen: mane = „sein" (S. 838) 1). 
Gegen die Annahme b) entscheidet aber die Stele von Sigkeh. 

44• 
Dean hies steht ---r— NU (..i)  getrennt von mane, so daB wir 
Rs. 9/10 tibersetzen miissen: „ihn (und seinen) Samen aus der (dem) 
Sonne(nlicht) vertilgen".2) 	Genau denselben Befund bietet die Fluch- 
formel der Annalen Argistis L8) 

1) Das Fehlen des „Akkusativ" -ni (maid, nicht martini) brauchte dabei 
keineswegs zu befremden; es gibt eine grol3e Anzahl von FUllen , wo nach 
unserer Auffassung — zu so vorsichtiger Ausdrucksweise ist im Chaldischen, 
im Hinblick auf den passivischen Charakter des Transitivs in den kaukasischen 
Sprachen (Sehue hardt, s. memo Bemerkungen Bericht S. 633 Anm. 2) eller 
Grund vorhanden — der Akkusativ stehen wiirde und dock kein Kasussuffix 
erscheint. 	Die Kasusendungen scheinen iiberhaupt im Chaldischen nur fakultativ 
zu erscheinen oder sagen wir water uns nosh unbekannten Bedingungen gesetat 
und weggelassem zu werden. 	Einem interessanten Fall der Art bietet die Finch- 
fennel Rums' II (oben S. 829ff.) Z. 39/410 a-lu-ie ti-ni-ni to-li-e 	over den 
Kamen zerstOrt", im Vergleich mit Z, 44/47 	med ti-i-ni . . . . ku-li-e-tu-u-ni 
,die Glitter m6gen seinen Namen 	 vernichten". 	Im 	ersten Fall kann 
nach Analogie der assyrischen Inschriften nur der Name des Kiinigs gemeint 
sein, and Than kann such m. K keinen Plural aus dem Umstande konstruieren, 
dal 	der Kdnigsname in der Insebrift mehrmals erscheint. 	Ersichtlich ist nur, 
dab da, we die Endung «rti fehlt, das Wort Name durch Mei eine nahere 
Bestimmung erhilt, die bei tinini fehlt. 	Eller konnte man schon daraus, dali 
iiblichermaDen „sein" durch me, 	Genit. des pron. pers. 3., ausgedriickt wird, 
einen Einwand gegen mini „seiner' 	herleiten, 	aber auch eine und suns 
existieren nebeneinander, wenn auch in klar geschiedenen Funktionen. 

2) Daze stimmt es, &IS in der Fluchforniel der Ispuinis-Menuas-Inschrift 
von Surp Polies (Sayce Nr. XXXI, s. oben S. 829 Anm. 8) auch nach unserer 
Kollation me.e.ni an der Stolle zu lesen ist, wo sonst turinini zu stehen pflegt, 
worauf schon D. H. Muller a. a. 0. hingewiesen hat: meni heiiSt also „ihn, den'. 

8) Sayee XLIV. 
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Diese beiden Fluchformeln stimmen aber in einer weiteren, bisher 
als ratselhaft betrachteten Eigentiamlichkeit tiberein, deren richtige 
Beurteilung uns einen weitern wichtigen Sehritt vorwarts fiihrt. 

Rs. Z. 10 der Sikkeh-Stele las man bisher  

:"-- 	-=.' 	--- I — 	[kli 	 • 	• pz-nz 
Argistis-Annalen Kol. VIII Z. 14 ff.: 

14  turinini IIaldig(e) 
15  Tel. eba:§(e) Ardinig(e)(?) ILA NIP1-ge 

16  mini armuzi 

17 	 : 	= at, '-'1"-- +i-ni pi-e-i-ni 
18  mei arlaiuruliani 
16  mei inc ni mei narti 
20  azzie ululi(g) 

Die beiden Bestandteile der Gruppe :7-7 	:7.= wurden bald in hori- 
zontaler, bald in schrag geneigter1) Stellung wiedergegeben.2) 

Dieses :::::: 1= CO iibersetzte man ,viermal vier (Male)" 
und dachte an einen 16 maligen offentlichen Finch. 	Was hieran 
etwa moglich erschien, fief nach der richtigen Erkenntnis des armuzi 
(„Same" nicht „Flitch') und des pini „sie niogen vertilgen". 	Bei 
meiner Kollation der Sikkeh-Stele erschien mir das zweite Zeichen 
der Gruppe als ein etwas ungleichmafiig , mit Herausruckung  des 
einen Wagerechteri, geschriebenes ::: .1 hi. 	Fur dieses IV-bi dachte 
ich an die Deutung 	„bis ins vierte Glied". 	Damit war ich deco 
Sinne nach an das Riehtige nahe heran gekommen. 

Penn das Studium der Abklatsche sowohl der Annalen-Fluch- 
formel wie der Sikkeh-Stele hat mir gezeigt , 	dafS weder 	7...-  Z.: 	(in 
gerader oder schrager Stellung) zweimal 	wiederholt, 	noch auch 
= 	 1!..-.1 IV-bi 	dasteht , sondern 	3...-.0 	(assyrisch z611) 	„Same" 

zweimal wiederholt. 	Der wagerechte Hauptkeil 	ragt ilberall in 
charakteristischer Weise 	nach links heraus ; 	die richtige Lesung 
des Zeichens wird durcli dessen verhiiltnismitfiige Kfirze und ferner 

1) Vgl. Sayre, JRAS. XIV p. 622 mit p. 536 und p. 729 sub Air. 44. 
2) Diese Gruppe kommt dagegen nicht vor in der Fluchformel Sardur's III 

(Bericht Ni. 1I6); denn wo Sayce (XLVIII Z. 22) 
,..,-- 	,,-,,,-- 	I 	-t I [ar-mu-zi '''------ ..j 	'''— iV  — 	1 ni pi-e-i-ni 

bietet, Lassen Raum und Spuren nach Schulz' Kopie und meiner Kollation nur 
rk\11 1 

zu: 	[HIE- J
1 	

L N..1 ni pi-e-i-ni. In der Fluchformel 'der Stele Argistis' I 

Z. 13114 heifit es nur nzcini armuzi 	11  *•-- -ni  pi_e.i.ni. 
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dadurch erschwert, daB die 3 urspriinglich schritgen Keile sick der 
wagerechten Stellung nithern, gerade wie assyrisch und chaldisch ++ 
(matzt „Land') in manchen Texten (so. denen Salmanassar's II vow 
Tigristunnel) 	beinah 	wie 	 *--: 	erscheint. 	Tatsiichlich 	hat fiir die 
Annalen 	bereits 	Layard 	das 	Richtige 	getroffen. 	Seine 	Lesung 

A 1."'"A A . 3"—A A 	ist aber 	von 	Sayce 	und 	seither allseitig verworfen 
worden. 

A -',0, 3"—  A 	(ass. = zer earl) ist also 	„Same 	des Samens, 
Nachkommenschaft". 	Und die Dreiheit mini armuzi '."-AA A 1..-AA A 

„ihn, seinen Same!), seine Nachkommenschaft" entspricht der Trias 
mei tini mea armuzi mei zilbi der Fluchformel Ruses' II (S. 831). 
Statt ZPR . ZERI Mtte ich also in der Transkription oben S. 819 
zilbi setzezt konnen. 

Das auf die Gruppe in den Annalen folgende .1 werden wir 
wohl 	Oder libel als Bestandteil des aus detn Assyrischen heriiber- 
e,aenommenen Ideogramms betrachten miissen: 	zer ari-a-u 	„seine 
Nachkommenschaft". 	Danach wird man nun ar ywricliani ftirderhin 
nicht mehr als „Familie deuten diirfen. 
• Die -Steleninschrift von Sikkeh liBt skit 	also annithernd 	vie 
iolgt als Gauzes zwar nicht durchweg itbersetzen, aber doch, zum 
Tell wortlich, paraphraiieren: 

„Zu den nMehtigen (?) Chaldern spricht Hennas, Argistis' Sohn: 
den . ... ,Anlagen fur die Pferde des blenuas, Arsibiter mit Namen, 
babe ich 22 MaBeinheiten. (Landes) zugewiesen. 

„Mennas'spricht: wer diesel], Sehriftstein von seinem Orte weg- 
rBckt, den , -.der ' das tut (den 	Frevler) 	molten 	Chaldis, Teisbas, 
Ardinis (?) am dem Sonneillicht(?) 	vertilgen, 	ihn (selbst), 	seinen 
Samen und seine Nachlionnuenschaft." 
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Die iranische .Schtitzensage. 
Von 

R. T. Stackelberg. 

Der 	MeisterschuB 	des 	„trefflichsten 	arischen 	Pfeilschiitzen', 

des Erexga x'.4viwi-igu im Avesta (Yasht 8, 0), des 3*.64*.::4,  u291 
bei Tabari I, p. 435 	ist scho-n mehrfachl) 	Gegenstand 	wissen- 
schaftlicher Erorterung gewesen. 	Wenn nun der Verfasser dieser 
Zeilen es nochmals 2) unternimmt, 	caber die iranische Schutzensage 
zu handeln, so glaubt er hierzu sowohl durch die weite Verbreitung, 
welche diese Sage in arabischen, armenischen und persischen Werken 
gefunden hat, als auch dureb des neue- Material, welches inzwischen 
fiber diesen Gegenstand vorliegt, berechtigt zu seM. 

Zur allgetneinen Orientierung sei bemerkt, daft jener Pfeil des 
Aria, weleher im Kriege zwischen den Kiinigen Minojahr — nach 
Al-Th a' 5,1 i b i war es Konig Zaw — and A 	die Grenze 
zwischen Iran und Turin feststellen sollte , nach T a har i 3) von 
Tabaristan aus bis zum Flusse von Balch flog. 	Al-Th a' 5,1 i b 1-4) 
berichtet, Ari. 	babe den Pfeit von einem Berge in Tabaristan aus 
abgeschossen. 	Der Pfeil sei in Badgkes, woderselbe im Begriffe 
war niederzufallen, 	von einem Engel 	„wie berichtet wird", auf 
Gottes Befehl welter geschleudert worden und sei so in die Land- 
schaft 	Chulm 5 ) des Gebietes von Balch gelangt. 	Hier sei der 
Pfeil an einem Orte , welchen man ot".5' nennt 6), niedergefallen. 
Nach Albirti n i 7) befahl Gott dem Winde , jenen Pfeil, welchen 

1) Vgl. N 5 ld e k e, ZDMG. 35, p. 445 ff.; Persische Studien II, p. 19; 
Darm e st et er , Etudes Iraniennes II, p. 220; 	Le Zend-Avesta II, 	p. 	415, 
Anm. 27; Spiegel, ZDMG. 45, p. 192. 

2) Vgl. ZDMG. 45, p. 621ff. und Idg. Forseh. IV, p. 152. 
3) Ed.,de Goele, I, p. 435, 10—p. 436, 1. 
4) Ed. Z o t en b er g , Histoire des rois des Perses p. 133 ult. ff. 
5) Vgl. Marquar t, Eriinahr p. 218, 228, 23/. 
6) Al-Tha`rtlibr p. 134, Z. 1: 	0..4,3 j..5." 	zci 	31AA 	,‘..,:oi.....);  !lad: %Ir is 

5 IlIm 1-  n p. 280 , 5 v. u. flog der Pfeil von SirI bis Merw. 	Vgl. Zell Tr- eddTn, ed. Dorn p. 18, 5. 	Spiegel, ZDIIG. 45,.p. 19. 
7) Chronologie ed. Sachau p. 220, Z. 10ff.; thers. p. 205. 
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der Genius Asfandarmudh (Rpenta Armaiti im Avesta) dem Aril 
besorgt hatte, vom Gebirge von R6gan1) aus weiter zu leiten; so 
gelangte der Pfeil, 	vom Winde getrieben, 	an 	das itullerste Ende 
von Ch.ureisan zwischen Farghana und 1 abaristan.2 ) 	„Hier traf 
der Pfeil die Wurzel eines groBen Baumes aus der Zahl der WalnuB-
bitume , welcher auf der Welt unter den Bitumen an GriiBe seines 

. 
Gleichen nicht hatte" 	iie,÷S   ji..?--51 	 .*‘.....  ''' 	cyo 	ii)..*1..::.: 	3,....,! 	Q.:A...IL...21i 

li.S- 	L. -%.4I 	0.4 	z,..!a.:', 	1.*.k),JI 	Lt 	1.4 	 .KJ 	 J.  • _ ) 
Aus der Vergleichung der beiden angefiihrten Stellen ergibt 

Bich 	 oich , dal-3 fiir Al- Th a' a libI's 	. ,-,..1-  rich tig 	 3-f g zbun auf (...1:.) 	 ..) 
Persisch = Walnul3baum 8) zu lesen ist. 	Hierdurch wird such die 
Form 9.nytu5, (lies "").nyttaii,) Gozbo(u)n in der Geographie des 
Moses") als Name des letzten der 26 Gebiete von Churitsan — und 
zwar nach Osten hin, wie der Zusammenhang lehrt — sichergestellt. 
Vgl. ibid. p. 42, Z. 4 v. o.: 	clavenlf , 42t _irs._ 5 (1-znI, ryx 
4,,L1/1, measly. — „ Gozbun (lies *Gozbun) 	bis zum Flusse, 
welchen man Arang 5 ) nennt". 	Mar guar t 6) hat mit Recht be- 
merkt, daI3 die Ortsangaben des armenischen Geographer hier auf 
epischer Uberlieferung beruhen, ebenso auch,7) daB der Ortsname 
liststpinl. Kazbion 8 ) bei Sebgos (ed. Patkanow) p. 30 mit 
dem *Gozboun der armenischen Geographie.  ursprunglich identisch 
ist. 	Die Stelle 	bei 	S e b - cu s 	lautet 	in 	deutscher thersetzung: 
,Und es geschah zu dieser Zeit, daB emu gewisser Vahram 11fehre-
vandak 9), der Herr fiber die westlichen Marken des Reiches der 
Perser, welcher (lurch seine Tapferkeit die Streitkrafte der Hephtha- 

1) Distrikt in Tabaristan; vgl. Marquart;  1. c. p. 94 und passim. 
2) So im Texte p. 220, Z. 14. Es soil aber wobl c)1.:.:,,...)1..7.-Z---11, fur t4.::......)..!..br  

das bier keinen Shm gibt, hellion; so bei Al- Th a'Al i b I p. 70, 3. Vgl. N 6 1 de ke, 
Tabari p. 118, 156 und Marquart 1. c. p. 32, Anm. 3 	und den Index s. 
Tosaristi.n. 

3) Vgl. Horn, Grundriss p. 52, n°  228. 
4) Ed. Soukry, Venedig 1881, Text p. 40, 18, Ubersetzung p. 53. 	Var. 

sonipal” 	Vgl. Patkanow, 	Apmancsaz reorpa(bia 	(St. Petersburg 1877),  
Text p. 23, 18; tbers. p. 77,_78. 	• 

5) Vgl. Marquart, Erfiatibr p. 147, Anm. 23. 
6) Zu Mar quart 's Gleiebsetzung von Gozbun mit Dizr5y5n vgl. weiter 

unten. 
7) ZDMG. 49, p. 639, Anm. 4. 
8) As olik hat an der ontspreehenden Stelle qaussism.,,, das aus *gauzbun 

entstellt sein kann. 	Vgl. syr. gauzii, arab. jauz, Null. 	Dann ginge das 5 in 
gas auf alteres au zurfick. 	Vgl. such Bceo6utai licTopia Crenatia Tapon- 
exaro, ed. Emir Mostrau 1864, p. 82, Anm. 6. 

9) Bahram VI C5b7n, persischer Feldherr aus dem Ilause der Mihail und 
Thronusurpator in den Jahren 590-591. 	Vgl. Niildek e, Tabari p. 431. 
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liten geschlagen und 'mit Waffengewalt Bahl (Balch) und das ganze 
Land der Ku,an bis jenseits des grol3en Flusses, welcher Vehrot 
(Oxus) geriannt wird und bis zu der Stelle, welche Kozbion ge- 
nannt wird1), eingenommen hatte. 	Denn er drang vor bis jenseits 
der Lanze des tapfern 2) Spandiat, von welcbem die Barbaren sagen: 
,Im Kampfe bis an diesen Ort gelangt, (hatte) er seine Lanze in 
den Boden geheftet". 

Zu der angefiihrten Stelle des Sebos pant — wie schon 
M arquart 1. c. p. 83, Anm. 2 bemerkt hat — folgende Stelle 
aus der Stadte]iste Persiens, deren Pehlewitext 8) von Jamshe dj i 
AI o di veroffentlicht worden ist, p. 19, 8: Andar Baal-1 bamilc 4 j 
xga0.ristan u balak5 ) Spandyat-i Vig'taspan kart. 9. 	V-a,§ var- 
zavand atax.§-i Vaharan /may nigast; v-a..4 nezak-i xveg anoy be 
zat; v-a. av Yabgrk-xakan6 ) u Sinjipak xakan7 ) u 'Col.takans) u 
p"_:._j 	u Guhram9 ) u Tuctap") u Arjasp-i Xyonan gah peteim, 
fristit ku: Nezak-i man be nkiret; har Ice pat veji.4n11)-i -en nezak 
nkiret, a andar Eran duvaret? — 8. In Balch, dem morgend-
lichen, hat Spanclyat, aus des Vigtiisp Geschlecht, eine Stadt und 
Tribut errichtet. 9. Und er hat das wirksame Feuer des Vaharan 
dort eingesetzt. Und er hat seine Lanze dort geschlendert und hat 

1) irp,th. 5.,1,41, .1, 4,,il, llissuirl, AI. 	Var. llusyr b IA s • 
2) f,m2b1 11...e.11.b..smv entspricht dem gal Spandyat im Yitkar- 

i-Zararin § 67, 7, 9; bei Firdausi }..:Pt..tit.....3 	t.)-.,! 1650, 	v. 2708; 	1661, 
v. 2928; 1682, v. 3280. 

3) Vgl. West, Pahlavi Literature § 98 , Ian 2. Bande des Grundr. der 
Iran. Philologie p. 118; WZKM. Bd. 17, p. 48. 

4) Im Text viimik rasp. namik; vgl. Ha., Arm. Gr. I, p. 31, 37. 
5) Im Text 150'11; ich stelle hierzu np. .3L47 zt...) 	Tribut Ho. Gr. p. 34, 

n°  148. 
6) Der Text hat 1”40:..9)  , was ich in!...°717 emendiere. Vgl.'WZKM. 17, 

p. 58. 	Vgl. Marquart, trinnthr p.85 und 247. 
7) /m Texte ik-oclikEin. 	/cacti Marquart 1. c. p. 247 lautete die Pehlevi- 

form *Sir - jiba far arab.-pers. j.......*\...; vgl. Nolde'k e, Taber 1 p. 158, Anm. 2. 
8) Eigentlieh 6'.61 zu sprechen; Marquart 1. e. p. 51, 56, I3. 	ZDMG. 49, 

p. 632, Anm. 4. 	Tab ar 7 1, p. 680, Z. 8-9. 
9) EM Held von Titan in der persischen Sage; flitch Fird. 1566, v. 1042ff. 

eM Sohn des AOcisp, nach Tab ari p. 677, 5 eM Bruder desselben. 	Er totet 
den Farganwart, den • ._.530......4:::3.4 Firdaust's und wird von Asfandyir erlegt. 
Vgl. Fird. p. 1561-1562; 	1623, v. 2249; Al-Thtellibr p. 282, 331-337. 
Nold eke, Persische Stud. II, p. 8. 

10) Der 31:p des Firda us7, Statthalter in Giragircl unit Sehwiegersohn 
des Turinierkanigs Aft -el-gab; Fird. p. 832, 1051; 834, v. 1059ff. 

11) Vgl. np. 0.:4'...ilm ,,streuen" Fird. 388, 153; 359, 713; 966,95; 1046, 
1466. 	W Ts 	61, 2. 173 , 2. 239, 5. 326 , 2 v. u. 	Auch 	,sieben" Bastin I, 
v. 775, p. 115. 
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an den Yabgii-xdkan und den A'iinjipulo-.rakon und den 6o1-.rakan 
und den i.,5L-10 und an (,uhraut und Tu4ap and ili:jasp den Kiinig 
der Chioniten Botschaft gesandt, nilinlieh: 	„Betrachtet wine Lanze; 
wer diesen Lanzenwurf betrachtet, wie soil der in das Reich Iran 
einfallen?' 

Aus 	dem 	Vorstehenden 	ergiht 	sich , 	chili 	ieh 	Mar  q u art, 
Er5Aahr , p. 93, nicht beistimmen kann , wenn er das Gozbon der 
armenischen 	Geographie 	sowie 	das 	Kazbrint 	bei 	S e b ii o s 	dem 
„ehernen Schlosse der persischen Sage gleichsetzt. Dagegen mochte 
ich durchaus an Marquar t's Ansicht festhalten, da13 die oben an- 
geffihrte Stelle aus SebEos mit den Bahram aibinroman iu Ver-
bindung steht, sowie da6 der Ortsna.me *Gozbun oder *Gauzbun 
der mythischen Geographie angehort. 	Die Sage vom Meisterschul3 
des Ererda = Arts war im arsacidischen Hause der Alibran 
lebendig geblieben. 	Leitete doch Bahram (ain, 	der selbst ein 
Maran war, seine Abkunft vom Schiitzen Arz.S.  ab.1) Hierzu kommt 
noch die Nachricht bei T a barr I, p. 691, 16, daa Ara ein Oheim 
des GroOvaters 9 von BiStast (des Vaters 	des Spandyat) war. 
Von Spandyat aber leitete sich ein Zweig der 1liz7zrein her.6) Wie 
nun schon das Cir6d Ain a.m a k— wohl unter dem Einfluf3 von 
Priesterscliaft und hohem Mel — die Taten des Spandyat denen 
anderer Heiden nachgebildet, ja den Glaubenshelden der Zoroa- 
strischen Legende fiber die 	andern Belden der persischen Sage 1̀) 
gestellt hat, so sehen wir auch hier den Spandyat an die Stelle 
des „besten arischen Pfeilschfitzen" gesetzt. 

Dem Eindringen des Spandyat in die Sage vom Schiitzen Arii;, 
dessen Pfeil den „WalnuBbaum" traf, ist noch ein anderer Umstand 
gtinstig gewesen. Es handelt sich namlich noch um die Bedeutung, 
welche der Baumkultus ffir die Sacfe von Spandyat hat. 	Hierbei 
kommt vor allem die Tamariske int'Betracht, in welcher nach dem 
Sehithnitne p. 1706, v. 3705 der Geist — k  j;:j.gz,  — des Asfandyar 
enthalten war.5) Dann gehoren noch hierher des Moses IC al an - 
katvatsi 6) Nachrichten fiber heilige Baume, welche dem Aspandeat 
bei einem Volke nordlich vom Kaukasus geweiht waren. Wir geben 

1) Vgl. Noldeke, I abar I p. 279 and Persische Studien II, p. 19. 
2) ‘,....it.v.A.,t4::.%.? 	c..)4 	i.,..c, 
3) Vgl. Noldeke, Tabarf p.137, Anm. 3; 439, Anin. 3; Marquart, 

ZDMG, 49, p. 637, Anm. 2. 
4) Vgl. Niild eke, Persische Studien II, p. 8, und das iranische National- 

epos § 30. 
6) Vgl. Al-Tha` Ili hr p. 368, 1. Mit einem Pfeile ails dem Holze dieser 

Tamarisks erlegt Rasta= den Asfandyiir. 
6) Geschichte der Albanier (ANcank) ed. Emin Moskau, 1860, 1. II, c. 41, 

p. 198. 	Die bier in I3etracht kommenden Ereignisse fallen 	in 	das Ende des 
7. Jahrhunderts n, Chr. 	Vgl. Marquart, 	Osteuropiiische 	und 	ostasiatische 
Streifzilge p. 15, Anm. 8; p. 115. 
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die 	wichtigsten Stellen damns in deutscher Ubersetzung wieder: 
Der Bischof hatte befohlen „von den vielastigen hohen Eichbaumen, 
welche sie1) dem schandlichen Aspandeat geweiht hatten , indem 
sie demselben Rosse zum Opfer darbrachten, deren Blut sie um die 
Baume herum ausgossen und Kopf und Rant an den Bitumen auf-
hangten, — den Einen umzuhauen, welcher Haupt und Mutter aller 
anderen Baume war und welchen sie fur den Heiland der Grater 
und den Lebensbringer und Darbringer alles Guten hielten" (p. 198). 
Vgl. 	ibid. p. 199 , 1 ff.: „Erhaltet 2c und 	erfahret ihr denn 	nicht, 
wenn ihr betet und Opfer darbringet vor den Bitumen im Namen 
des riesenstarken 9 Heiden Aspancat, die Wohltaten, weiche ihr 
nur wiinschet ?" — Und welter ibid. Z. 16 ff.: 	„Aber wer wird 
jenem Orte zu nahen vermifgen , wo die Tempel und Altare des 
riesenstarken Aspandeat gebaut, und errichtet sind, oder dem schon-
belaubten Baume, welcher der Beschiitzer und Lebensspender dieses 
Landes ist? 	Wahrlich derselbe 	(sc. dieser Baum) 	hat diejenigen, 
weiche aus Unkenntnis von diesem Baume , von den abgefallenen 
Blattern oder den Holzern, die von demSelben (stammen), ma ihren 
Bediirfnissen etwas nehmen , mit den schlimmsten Geschwiiren und 
Besessenheit gestraft, ja selbst mit dem Tode, und ihr Haus und 
Geschlecht vertilgt". 	Weiter lame bier noch eine Stelle aus dem 
armenischen Schriftsteller Grigor Magistros 4) in Betracht fiber die 
Ceder des Berges Sabalan, „aus deren Asten nach den Erzahlungen 
der Parther drei Stadte gebaut sind und aus deren Wurzel und 
Stamm, welche versteinert waren, Spandiar sich ein Denkmal er- 
richtete. 	Von Wichtigkeit fiir unsern Gegenstand ist aber noch 
folgender Branch, welcher noch aus neuer Zeit bezeugt ist. D ub r o w in5) 
berichtet, daft sich im Lande der Chewsuren 6) eine alte Eiclle be- 
fand, welche unter dem Kamen Bagratzon bekannt war. 	Das Volk 
hielt dieselbe 	fir heilig, und wenn jenaand ans dem Geschlechte 
der Bagratiden zu ihnen (den Chewsuren) hinkam und, indem er 
die Eiche umarmte, ausrief: „Mein Vorfahre, beschiitze deinen Nach-
kommen‘ — so war das Volk verpflichtet, den betreffenden Bagra- 
tiden mit gamer Kraft zu verteidigen. 	Nun leitete der iberische 
_________ 	...__ 	 • 

1) Das heiBt die 4o54. „Hunnen", wie der armenische Historiker dieses 
Volk nennt. 

2) Die folgenden Worte warden von Moses K ' al. den heidnischen Priestern, 
welche ihr Volk zum Ausharren beim Glauben der later ermahnen , in den 
Mund gelegt. 

3) Des Wort 44sausre triesenstark" entsprache dem persischen c :k....t)  
„der Erzleibige", einem Beiwort des Asfandydr bei Ei r dausi 1699, v. 3574; 
1701, v. 3623. 

4) Vgl. C h alat hian z , WZKM. 10, p. 220. 	Vgl. such WZICM. 12, 
p. 23,0 ff. 

5) HeTopia Balm H B.THALPIECTBH pyccunrs na Itaaka3i. Bd. I, Buch 2. 
St. Petersburg 1871, p. 291. 

6) Vgl. R a (IA e, die Chew'suren und ihr Land (Cassel 1878) p. 98ff. 
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Bagratidenzweig seine Abkunft von Spandyat ab.') 	Dieser genea- 
logische Zusammenhang Spandgat's mit den Bagratiden bat viel-
leicht auch den S e b 'e o s dazu vermocht, in seinem Werke den 
Lanzenwurf des Spandiat zu erwahnen. War doch Sebg os bagra-
tidischer Bischof und der erste Geschichtsschreiber der armenischen 
Bagratiden. °) 

Zu Royin dii, dem a  ehernen Schlosse des turanischen Konigs 
Arjasp , ware noch zu bemerken, daa dasselbe urspriinglich wohl 
mit dem Hause von Erz , welches Afrasyab der persischen Sage 
gemall erbaute, identisch ist. 	Darmesteter 8) hat vermutet, daf3 
hierzu der eyt5lf.) zu stellen ist; vgl. Bundehesch (ed. Ju sti) 
p. 23, 7 ff.:4) Bakgir kaf an-i Frasyap-i Tur pat darpuRih kart 
v-a. an man anclar(r)an kart; v-a. imr50 xJal.9-r Ramiin Pero e, 
bevar dih u xgaaristan apar awgand. — „Der Berg Bakgir (ist) 
jener von Frasyap, dem Turanier, zur Festung gemachte; und er 
(Fran.) hat darin jene Wohnung errichtet; und heutzutage (ist es) 
Schahr-Raman-Peroc1;5 ) zehntausend Dozier mid eine Stadt hat 
er gegrikidet". — Der Name Bakgir aber wiirde dem tiirkischen 
lil., „Kupfer" entsprechen, Bakgir kOf also eigentlich „Kupferberg" 
heiflen and so dem persischen :30 (...,1.:S3)  resp. el;73..) 	entspfechen. ,,i,..> 

Zu Pehlewi Bakgir .-..-- turk. "Ai stelle ich auch Firdausi's 
41SI.K.,..)  1587, v. 1564, Name der shaman Burg und zwar speziell ) 	•••, 
so vom Turkenkonig Arjasp genannt. 	Hier ware dann der ur- 
sprtingliche Name *Bakir (*Bakir) kof vom Dichter oder schon 
dessen Quellen volksetynaologiseh in paz7car-gah6 ) „Kampfort, Kampf-
thron" veriindert worded. 

1)Vgr. v. Gills ehnsid., Kleine Schriften III, p. 294, Marqu ar t, ZDMG. 
49, p, 639, Amu. 4 end desseiben Osteurephisehe und estasiatisehe Streifziige, 
p. 429. 

2) ye, Chaiathianz, Aptisncata 3uoca p. 98ff. 
3) Kt. Ir. II, p. 226. 
4) lllornach bitte ich meine l3emerkungen WZKM. 	12, p. 242 zu be- 

richtigen. 
5) Vgl, Noldeke, Tabarl, p: 123, Anm. 8 und p. 157. 	Mithin ware 

die Identifizienmg dieses Berger mit Sahreina PerU iii Adharbaijan — wobin 
die Sage den Untergang des Afrasylb irortegte — spitteren Ursprungs. 	Soft sich 
doch selbst die Festo Ditroyin auf dem,  Gipfel des Sabaldss befunden habon; 
vg). WZKM., Bd. i2, -p. 230, Anm. 2. 

6 - 
6) Vgi. elas",1<:; )$,  t,...A.X.r, das ,Kampfbuch', welshes die Kiimpfe dos 

SpanaVat gegen die Alitnen imseltrieb, Marquart , ZDMG. 49, p. 639. 	D e r- 
sorb e, Osteuropiiische and estasiatische Streifzilge p. 166. 
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Ein. Schlu 13 wort. 

Von 

C. F. Lehmann. 

Auf S. 161-197 	des vorliegenden ' Bandes 	behandelt 	Herr 
Waldemar Belck „ Die Steleninschrift Rusas' II Argistil3inis 
von Etschmiadzin“ , und zwar unter dem Vorgeben , die durch 
meine Publikation der gleichen Inschrift (Bd. 56 dieser Zeitschrift 
S. 101-115) auf „bedenkliche Irrwege" geleitete chaldische For-
schung zu schiitzen (S. 162, Abs. 2). 

In Wahrheit bringt dieses durch den 	darin angeschlagenen 
Ton geniigend gekennzeichnete Schriftstfick in auBerst gewandter 
Argumentation , die iiberwiegend den Schein an Stelle der Tat-
sachen verwertet und anstrebt , neben einer verschwindenden Zahl 
richtiger oder erwagenswerter Bemerkungen eine FUlle tendenzioser 
Angriffe auf meine Tatigkeit als Forscher und Forschungsreisender 
auf altarmenisehem Gebiet. 

Von diesen fasse ich hier nur diejenigen ins Auge, die ehren- 
riihrige 	Verdachtigungen in greifbarer Gestalt 	enthalten. 	.Nicht 
als ob ich personlich meine Ehre .durch Herrn Belck angetastet 
fahlte. 	Aber unserer Gesellschaft und dem Leserkreis ihrer Zeit-
schrift glaube ich den Nachweis meiner Integritat schuldig zu sein. 

Diese Anschuldigungen des Herrn Belek sind in gewohnter 
Weise so geschickt angesponnen , daB au ihrer Widerlegung und 
Entschleierung ein erheblicher Aufwand von dokumentarischen und 
speziell von literarisch-chronologischen Darlegungen notig ist. 	Diese 
habe ich der Redaktion unserer Zeitschrift bald nach Erscheinen 
des Belck'schen Aufsatzes eingereicht. 	Herr Professor Fischer 
hat mir nach deren eingehender Priifung mitgeteilt , daB sie ihn 
vollig fiberzeugt hatten,i) und mich ersucht, um fiir diese person-
lichen Auseinandersetzungen nicht allzuviel Raum der Zeitschrift 

[1) Ich bezeuge hiermit Herrn Prof. Lehmann die Richtigkeit dieser Aus- 
sage. 	Was den von ihm geriigten Ton des Belck'schen Aufsatzes anlangt , so 
mini 	ich leider zugeben, daft 	letzterer 	einige Invektiven enthalt, die besser 
nicht darin stehen. warden (ich denke dabei besonders an S. 162 f. and 167). 
Als Herr Dr. Belck das Mskr. seines Aufsatzes an die Redaktion einsandte, 
ftigte er einen Brief bei, 	der folgenden Passus enthdlt: 	,Die Abhandlung ist 
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in Anspruch zu nehmen, bier nur die Ergebnisse mitzuteilen, mich 
aber 	fur die 	Beweisfuhrung 	rin d 	die urkundlichen 
Belege auf sein 	Zeugnis zu berufen. 

Indem 	ich 	dieser 	Aufforderung 	entspreche , 	ftige 	ich 	noch 
hinzu, .dal3 	sowohl 	die 	bei 	der Redaktion 	niederge]egten Belege, 
wie 	auch die ausgefiihrteren Darlegungen selbst, 	an 	deren Stelle 
Gegenwitrtiges tritt, jedem auf Wunsch zur Einsicbt zur 
Verftigung stehen. 

1. Herr Belck behauptet, meine Bekundung (diese Zeitschrift 
Bd. 56 S. 114 unten), ich hatte seines „Berichtes" (Verhancll Berl. 
anthrop. Gee. vom 20. April 1901, S. 220-222) nur in einem 
Nachtrage zu meinem genannten Artikel fiber die Stele Rusas' II 
gedenken konnen, sei un w a h r (s. S. 161 dieses Bandes). 

2. Belck's Mitteilungen caber armenseche Streitfragen (Verb. 
Berl. anthrop. Gee., Sitzung vom 15. Juni 1901, S. 284-328) 
soil ich bei Abfassung meiner Abhandlung in Bd. 56 dieser Zeit-
schrift genau gekannt and vielfaltig teils in ihren ,sachlichen Er- 
gebnissen absichtlich ignoriert teils, 	ohne sie zu nennen, 	also als 
PI a gi ator, benutzt haben (S. 169 dieses Bandes unten mid 170 
°ben). 	Diese Anschuldigung kehrt an einer Reihe von Stellen (S. 168 
Abs. 3 and letzter Absatz, 	S. 178 Abs. 4, 	S. 182 Abs. 2 bis 184 
Abs. 2, S. 184 Abs. 4 v. a. and letzter Absatz) 	des Belck'schen 
Elaborats wieder, wohlweislich ohne da8 der Herr Verfasser erkennen 

• 
zur HAM° potetniichen Charakters, und da bekanntermaen die streitenden 
Parteien. Weld (Awes an scharf werden, babe ich nichts dagegen, wenn die 
Redaktion ais obiektiver Dritter bier and da milderhd im Ausdruck eingreift.' 
Da ich es night flir meine Pflicht balten konnte, einen Aufsatz, • von dessen 
allea personliehem Charakter sein Verfasser offenbar solbst ein deutliches Bewulit-
sein batte, von seinen austaigen Stenen au stinbern, urn ihm so die Aufnahme 
in die ZDMG. zu ormogliehen, war ich anfangs geneigt, Herrn Belck sein 
Mskr. zurdekausehicken. 	Sehlialich aber babe ich 	es doch durchkorrigiert 
und darauf, 4n wesentlich gemilderter Form, der Druckerei iibergeben. 	Die 
oben angefiihrten Steller) babe ich dabei leidor stehen lessen, offenbar iveil sie 
ink im MAI% nicht so,  sehlintm ersehienen wie naehher im Druck (Manuskripte 
sind ja oft nicht sehr libersichtlich). 	Dan skit Herr Belek in 	einer Weise, 
wie sie in unserer Zeitsehrilt•sonst durchaus ungebriiuchlich ist, des Fettdrucks 
bedienen wiirde, babe ich seinem Mskr. -nicht angesehen. 	Ich habe die Arbeit 
datur eret wieder zu Gesicht bekommen, als ich ihr das Imprimatur erteilen 
Solite, d. 11. als es zu spiit war, sie sioeh wesentliehen Anderungen 	zu unter- 
ziehen. 	Dail ieh nicht schen Maier wieder mit ihr zu tun gehabt hatte, hing 
damit nesse:men, dab, wie bekannt, die Herren Mitarbeiter unserer Zeitsehrift 
ihre Korrekturen nach ahem Brauche stets direkt an die Druckerei schickten 
und night an den Redakteur. 

Die unliebsame Erfaltrung, die ieh mit ,dem Beteksehen Aufsatze gemacht 
babe, hat mich veraniaiit diesen im Grande so erfrettnehen Branch, der Zeugnis 
von dem seltiineit Vertrauen ablegte, das der Redakteur der ZDMG. jederzoit 
seinen Mitarbeitern hatte schenkon konnen, anfzuheben. 	sie hat as ieh zu- 
gleich au dem Entschikusse beetimmt, Arbeiten, 	deren ganzer 
Ton slob als persdniich dokunrentiert, 	kiinftig stets a immune 
e b zit Wei A en. 	 Der Redakteur.] 
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laBt, daB diese Reklamationen sich alle auf die Mitteilungen caber 
armenische Streitfragen beziehen, deren Titel er niemals nennt. 

3. Meine Aussage (a. a. 0. S. 114 unten und vgl. S. 102 Anm. 1), 
daB die Abhandlung von Golenischeff (Berichte der Kais. Buss. 
Archdol. Ges. Bd. 13, 1901), von der ich durch Belck's „Bericht“ 
Kunde erhielt , 	mir alsdann nicht zuganglich gewesen sei, 	erklart 
Herr Belck (oben S. 161) fur unwahr und zugleich fur einen 
Beweis wissenschaftlicher Nachlassigkeit, 	da mir diese Publikation 
„in 	den 	groBen Berliner Bibliotheken ohne Schwierig- 
keit zuganglich" gewesen sei. 

4. Herr Belck bemerkt „zur Feststellnng der Wahr-
heit" (oben S. 172 letzter Absatz bis S. 173 Z. 5), in einem mir 
von ihm — Juni 1897 — zur Durchsicht und zur Vorlage an 
die Berl. anthropologische Gesellschaft iibersandten Manuskript sei 
ausgesprochen gewesen, daB Thomas Ardzrtini unter dem von ihm 
erwahnten „Datum des Flusses" (ambartak getoyn) den Semiramis. 
Menuas-Kanal verstanden babe und verbindet damit Unterstellungen, 
die der oben auf S. 162 Abs. 4 gebotenen allgemeinen Anzweiflung 
meiner literarischen Ebrenhaftigkeit den Schein der Berechtigung 
geben. 

Dem 	gegeniiber ist urkundlich festgestellt: 
Ad 1. Jener „Bericht“ 	des Herrn Belck ist mir erst zu- 

gegangen , nachdem ich das Manuskript meiner in Bd. 56 Heft 1 
abgedruckten Abhandlung, die urspriinglich fiir Bd. 55 Heft 4 be-
stimmt war, der Redaktion schon eingesandt hatte. 

Ad 2. Das Belck's Mitteilungen caber armenische Streitfragen 
enthaltende Heft 4 der Verh. Berl. anthrop. Ges. ist ausgegeben 
worden, nachdem meine Abhandlung in Bd. 56 dieser Zeitsc hrift 
gedruckt und korrigiert war. 

Ferner: 
Ad 1 un d 2. 	Die bestimmten, zum Teil fettgedruckten Zeit- 

angaben (oben S. 161 Z. 11 v. o. und Z. 9 v. u.; S. 168 Abs. 2 v. u. 
Z. 4 erste Halfte; S. 169 letzte Zeile), durch die Herr Belck seine 
Anschuldigungen plausibel zu machen (ad 1) oder allein zu be-
griinden sucht (ad 2), sind samtlich falsch, und mar nicht bloB 
tatsachlich , sondern wider besseres Wissen. 	Denn Herr Belck 
tauscht seine Leser, indem er die Bekanntgabe seiner Publikationen 
vom Termin ihrer Vorlegung in einer Sitzung der Anthropologischen 
Gesellschaft berechnet, wahrend er selbst am besten weifi , 	daB 
zwischen der Vorle gun g 	eines Manuskriptes und dessen Er - 
s cheinen im Druck Monate zu vergehen pflegten. 	So sind die 
im Juni 1901 	vorgelegten Mitteil. iiber armenische Streitfragen 
Anfang Januar 1902 ausgegeben worden. Auf diese Weise kommt 
das Intervall 	von 	„reichlich 1/2  Jahr" (S. 168 Abs. 2 v. u. Z. 4, 
vgl. S. 169 unten) zustande, das die Publikation dieser Schrift von 

   
  



862 	 Lehmann, sin Schlaftwart. 

der Abfassung oder dein Druck ineiner Abhandlung in Band 56 
trennen soil. 

Ad 3. 	Bd. 13 	der Beriehte dA,r Kai*. Buss. arclaiel. Ges. 
ist, 	wie 	des weiteren 	urkundlich 	festgestellt 	ist, 	nneh 	heute in 
keiner der groflen Berliner Bibliotheken 	vorhanden. 	Diese Be- 
richte fehlen in der Universitats-Bibliothek und in der der Kiinig- 
lichen 	Museen 	vollstandig, 	in 	der 	Kiiniglichen 	Bibliothek 	sind 
sie 	nur 	bis 	zum 	11. Bande vorhanden, 	genau wie 	ich im 
Jahre 1901 ermittelt hatte. 	Der Vorwurf der Unwahr- 
haftigkeit 	und 	dazu 	der Naehlassigkeit fallt 	also 	auf Herrn 
Belck 	zuriick, 	der ehrenriihrige Beschuldigungen 	erhebt, 	deren 
Grundlosigkeit er hatte feststellen konnen und mfissen. 

Ad 4 steht urkundlich folgendes fest: In jenem Manuskripte 
des Herrn Belck war direkt das Gegenteil von dem ausgesprochen, 
was Herr Belck behauptet, namlich dafi Thomas Ardzruni 	als 
„Datum des Flussee den von Rusas I angelegten Keschisch-g611 oder 
vielmehr die dazu gehorigen Stauanlagen bezeichnet babe. 	Ferner 
habe ich Herrn Belck, nach Priifung des armenischen Originals des 
ihm nur in der Ubersetzung verstandlichen Autors, alsbald darauf hin-
gewiesen, es k6nne nur der Semiramis-Menuas-Kanal gemeint sein. 
Gleichwohl verblieb Herr Belck in seinen Briefen noch monatelang 
bei seiner gegenteiligen Behauptung, and ersuchte mich a. a. im 
Verlaufe 	dieser Korrespondenz, zwei 	Monate 	nach 	Ubersendung 
seines Manuskriptes an mich, 	demselben unter Anwendung 	von 
Fettdruck einen Zusatz hinzuzuffigen, nach welchem bei Thomas 
Ardzruni „jede Bezugnahme auf den Semiramis-Menuas- 
Kanal ausgeschlossen" sei. 

Da Herr Belck hier ausdriicklich die Feststellung der Wahr- 
belt 	als sein Ziel hinstellt, 	und da 	er 	selbst 	mitteilt , 	daB 	sein 
Manuskript mit meinen Randbemerkungen noch heute 
in seinen Han den sei (S. 173 dieses Bandes Z. 3-5 v. o.), da 
ferner seine einschlagigen Briefe noch jetzt 	erkennen 	lassen, 	daB 
sie durch die Kopierpresse gegangen sind, so 	war 	er, 	wenn ihn 
sein Gedachtnis verlassen hatte, verpflichtet, 	das Manuskript und 
ev. das sonstige Material anzusehen. 	Indem er dies unterlieB und 
sich dadurch eine unwabre Verdachtigung ermoglichte, hat er sich 
des hochsten Grades der Leichtfertigkeit, der culpa Bolo proxinza, 
schuldig gemacht. 

Nach diesen Feststellungen bin ich mit Herrn Belck fur immer 
fertig. 

Das wenige, was an seinen neuesten Auslassungen eine wissen- 
schaftliche Er6rterung vertragt, und einiges 	von 	dem , 	was darin 
einer sachlichen Berichtigung bedarf, 	findet man, seiner Herkunft 
nach erkennbar, aber tunlichst ohne direkte Bezugnahme auf Herrn 
Belck, in meinem Artikel Zwei unveroffentlichte chaldische In- 
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schriften 	(S. 815-852 	theses lilandes) beliandelt. 	Entsprechend 
werde ich mich angesichts der unausgesetzten Reklamationen des 
oben gekennuichneten and ithnlichen Kalil ers kiniftighin 	erhalten.• 

Ein weiteres Eingehen auf die librigen, angeblieh dutch die 
Inschrift .Rusas' II bedingten AuBerungen des „Herrn Belck ver-
tragt sich m. E. nicht mit dem Charakter anserer Zeitschrift and diem 
Ernst der Wissenschaft, die sic veotritt. 	Mir .genilg,t ihnen gegen- 
fiber der Hinweis mil mein ein Jahr vorher in der Deutsclien 
Literatur-Zeitung yoiu 9. Mai 1903, Sp. 1166-117,6 fiber Belck 
gefiilltes wohlerwogenes Udell. 

Herr Belck wag, frillier oder spitter das site Spiel begjnnend, 
Verdlichtigungen ausstrenen, die nrkundlichen Tatsachen .zuwider-
laufen , eM dutch ilberWiegend porsonliche Motive veil:ilia-Ms Gel 
misch von fragwiirdigen Behauptungen und Invektiien in das Ge-
wand einer sachlichen ErOrterung kleiden und daftir ail tatsuchlichen 
Irrtiimern , 	an• denen 	es 	bei mir, 	wie' .bei jedeni 	Forscher 	auf 
sgliwierigem Gebiete, auch fennel- nicht fehlen wird, .eine 	ueme 
Handhabe suchen und -finden. 

Er hat freie Bahn. 
In strikter Ausfiihrung meines frillier (Verh. Berl. anthrap. 

Ges. 1901, S. 226 A.nm. 1) bekundeten und imwesentlic;hen inne- 
gehaltenen Entschlusses 	lehne - ich 	jedwedes 	Eingehen 	auf 	eine 
Polemik mit Herrn Bela fur alle Zukunft ab. 

Mein SchluBwort ist definiti' 	gesproehen! 

pa. LVIEL 	 56 
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Psalm 2. 
Von 

Eduard Sievers. 

Durch die scharfsinnigen Erorterung,en von E. Baumann, oben 
S. 587 11: ist die 	ursprangliche 	metrische 	Form 	und Gliederung 
des Psalms, wie ich glaube, in durchaus uberzeugender Weise klar- 
gelegt. 	Dagegen kann ich Baumann nicht in alien Details seiner 
Ausfithrungen zustiin m en. 

Vor allem komme ich bei V. 6 doch nicht itber den person- 
lichen Konig hinweg. 	GewiB mag 1=7.3 vco: auffallig sein, aber 
es ist doch nicht ratlich, 	das Verbum '-i= 	bier 	durch Konjektur 
zu beseitigen, angesichts der Tatsache, 	daB Ps. 83, 	der 	so viele, 
auf direkte Kenntnis 	unseres Testes hindeutende 	wortliche 	An- 
klange an Ps. 2 aufweist, u. a. auch das Subst. -ron „Viirst" gebraucht 
(V. 12), 	das von dem Verbum /0:. unserer Stelte jedenfalls nicht 
getrennt werden kann. 	Der Verfasser von Ps. 83 wird also unser 
,r.v.^,:. auch bereits in seinem Text von Ps. 2 gelesen haben. 	Auch 
noch eM anderer Umstand verbargt 	der Lesart ein relativ hohes 
Alter: denn sie ist doch offenbar die Quelle fur die von Baumann 
mit Becht 	ausgeschiedene Interpolation 	1 ri , vi 11 	. sPI 	'rrtmt 	by 	in 
V. 2 gewesen: deren Verfasser hat ja jedenfalls — ob mit Recht 
oder Unrecht, ist bier gleichgultig — in 7= eine Art Synonym= 
von rtTr. gesehen. 

1st 	aber 	mit 	V. 	6 	ein 	personlicher 	Ktinig 	eingefithrt, 	als 
Schtitzer des bedrohten Volkes, so ist es, meine ich, auch klar, dati 
die weitere Portsetzung der Rede Jahwe's slob an diesen, und nicht, 
wie Baumann meint , 	an 	den Psalmisten 	wendet: 	,Tahwe 	selbst 
fordert den von ihm Eingesetzten auf, die Bedranger seines Volkes 
zu 	vernichten. 	Zwischen 	den 	beiden 	'Yellen 	der 	Rede 	ist dann 
aber kein Baum fur irgendwelchen Zwischengedanken, der die Rede 
der ersten Person (d. i. Jahwe's) durchbricht. 	Demnach ist offen- 
bar mini pr bo riltON 	als 	rniBlungener Interpretationsversuch 
ganz 	zu streichen , 	und 	l':"N inti in -1-innti 	zu 	andern: 	„Meinen 
Konig habe ich eingesetzt auf $ion meinem 	heiligen Berg. 	Id 
habe ihm gesagt: mein Sohn bist du, 	heute 	habe 	ich dich ge- 
zeugt" u. s. w. 
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In Vs. S halte ich Baumann's Vorschlag einer Umstellung von 
t"T; nicht ftir annehmbar. 	Der Vers 

lvtntv Iti';n:. n:ntil 	t-il 	%:7v3 'Dtv:i 

ware rhythmisch wie sprachlich zu holprig, 	auch erregt mir sein 
Inhalt einiges Bedenken. 	Wie soil der Sohn gerade darauf kommen, 
die tr1::, zu verlangen ? 	Im Zusammenhang der Rede des Vaters 
an den neugeborenen Sohn paBt doch nur ein ganz allgemeines 
„Nun wiinsche 	dir", nicht 	„Wiinsche 	dir ein bestimmtes Objekt, 
und du sollst es haben". 	Offenbar muB also mit dem von Bau- 
mann richtig gestrichenen rIN "cni auch Intnt,n fallen, so daB 
die zweite Halfte 	des Doppeldreiers 8 nun einfach lautet n:nw 
-11-;,m tm,11, wogegen weder von sprachlicher noch von rhythmischer 
noch von inhaltlicher Seite etwas einzuwenden sein durfte. 	Fiir 
die erste Vershalfte bleibt aber 	dann nur das urn einen Full zu 
kurze 'In= . tilL'I. 	In meinen Metr. Stud. I 501 	babe ich die da- 
nach anzunehmende Dicke hinter 1:7:7Z angesetzt: jetzt glaube ich 
sie eher fur den Verseingang postulieren zu diirfen, weil "":,..tz 1:tiv.) 
und :-I:rm doch kaum durch einen Einschub von einander los- 
gerissen werden dfirfen. 	Es wird also wohl am Verseinaanc,  irgend t, 
eine Ankniipfung an den vorausgegangenen Gedanken ausgefallen 
sein, ware es auch nur ein „nun" oder „drum" vor dem „wiinsche 
die gewesen, das die erste Gabe des Vaters an den neugeborenen 
Sohn 	einleitet. 	Was 	in 	diesem Fall 	dagestanden haben 	konnte, 
laP,t sich nattirlich nicht erraten. 	Aber ein allgemeiner Nothelfer 
wie nnv, oder dergleichen ware doch wohl zu billig und geschmack- 
los. 	Eher lieBe sich vielleicht noch denken, daB das ,rnr-N von 7 
am Eingang von 8 noch einmal emphatisch wiederholt gewesen sei 
und dann nach dem Verderbnis des ersten zu 1̀,N -Itki gestrichen 
worden ware. 	Vielleicht findet ein Leser einen bessern Ausweg in 
der angedeuteten Richtung. 

Auch der beritchtigte V. 11 scheint mir durch Baumann noch 
nicht definitiv geheilt zu sein. 	Sicher scheint mir bisher nur, (LB 
die Buchstaben "i= hinter Ipt.1: mit Marti bei Duhm 10 als media- 
nische Wiederholung aufzufassen sind, 	sei es (so Marti) des Ein- 
gangs von nivni, sei es von einem andern Buchstabenkomplex des 
urspriinglichen Textes. 	Dagegen weiche ich von Marti-Duhm etc. 
nun wieder darin ab, daB ich nicht recht sehe, wie iptn eine 
Variante oder Korrektur zu l' ,,:r1 sein kann, das so ganz und gar 
nicht in den urspriinglichen Text paBt. Liegt es da nicht nahe zu 
fragen, ob sich nicht, wie in Itn.tn das ursprungliche Verbum, so in 
-1"YI ein ursprunglich nominaler Ausdruck verbergen kiinne ? 	Bei- 
spielsweise 	-r,. .1-1, 	das 	graphisch 	nicht 	weit 	abliegt? 	Natiirlich 
miiBte das Wort dann einmal hinter dem Verbum gestanden haben. 
Da aber weiterhin ein nqgvic rq;ldu (oder lara3lau) bir'acki aus 
Sachgriinden immer noch sehr anst6Big bleiben wiirde, wird es sich 
empfehlen iptu: mit Duhm in 'Min zu andern: 	ugxii lar931du 

56* 
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bir'acki 	„und 	werft 	euch 	nieder vor 	seinen Fallen 	mit Zittern°. 
Zur Sache vgl. Jes. 51, 23 nebst den Beinerkungen von Dubin und 
Buhl zur Stolle. — 	Formell 	kiinnte 	in 	dem 	erwiihnten -In dann 
noch der verstummelte Anfang von 11',x-ib stecken. 

Der Text gewinnt danach nun folgende Gestalt: 

1 	llimmci ra3agii 3y1m, 	urumniim jvhfiti - r;q? 
2 j ild(1,9,9ata - mcache -' 0-i,s, 	warOzonim - nc;s9clii -.Ara d: 1 ) 
3 	)mancittagti-m6.9arOlgm,2) 	wdncWicha mimmnnie 'atojgnz! ,,3 ) 
4 	duet bqSSamegra, filxdq, 	'tytoneii jil‘c75 - kimii: 
5 	'az -facicibbr -' if lgm 4) ba'app -6, 	ubaxronii j9tilliitlem6: 
6 	b'4ni 5) nasciehti mcglci 	'al -,$)j'ein her - qoatSil (9 
7 	'amcirti 7 ): ban7 'Ma, 	'471g hajjemz j9lictlich! 
8 	<'aracirti>: ga'cil nzimmOnni, 	teftland 3oftm naxlapa'cli: 8 ) 
9 	tareenz baSeb0 bczrzO, 	kick& jo,ser t'lzcipvom I. 

10 	wa'attd nzalachim haelc;14, 	hiwwdsgra-a4Ate 'drf,r, 
11 	'ibdit 'cji -jahwO kfir'd, 	zi:s'xii lara;letu bir'actd,9 ) 
(12) pgn -j'f'nqf wojie, bactri dirfch, 	(12) ki-jib'efr kim'cy 'appe.7 9 

Zur Tilg,ung von 'fp- 3a  vgl. Metr. Stud. I, 222, 8, zur Lesung 
Avon 5 ebenda I, 582. 	Zu• jabcfllle,n2,6 ini Gegensatz zu.'e/gm[5] etc. 
bemerke ich, daB ich die ,nto-Formen jetzt nur nach urspriinglich 
kurzem Vokal, aber nicht nach alter Lange oder Diphthong fiir 
sprachlich zulassig halte (vgl. a. a. 0. I, 351 if. fiber die verschiedene 
Behandlung von -ni, ,,nit nach Kiirze und Lange). 

1) Danach 'ql-jqhlof wa,q1- trzeixo M. 	2) 'IP - mosarofient5 M. 
3). ,q-Zoabnri M. 	4) 'etomo M. 	5) wq'n7 M. 	6) Danach 
Vsqpparii '11 - xeq jglawe M. 	7) 'arnqr 	 Danach'eleci M. 	8)  
wq'zczzepeha 'qfse - 'arns M. 	9) 2o3iliZ birqfetel ne?.3qii -liar M. 
4.(0) Danach 'acre kig.- xioise bi; M. 
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Indische Haien als Verg,nugungsorte. 
Von 

Heinrich Liiders. 

Im 	vorletzten Hefte 	dieser Zeitschrift (S. 455 ff.) macht Herr 
Dr. Bloch einige Mitteilungen fiber eine Hohle am Ramgash Berge 
in Sirguja , die, wie aus ihrer Anlage und aus Inschriften, die sie 
enthalt, hervorgeht, offenbar fur dramatische Auffiihrungen bestimmt 
war. 	Bei dem allgemeinen Interesse, des diese Entdeckung erregen 
wird, ist es vielleicht nicht unangebracht, auf einige Stellen in der 
Kunstdichtuna und in der epigraphischen Literatur 	hinzuweisen, 
wo von der °Benutzung von Haden zu dem gleichen oder einem 
ahnlichen Zwecke die Rede ist. 

In der Beschreibung des Himalaya im Kumarasambhava (I, 10) 
erwahnt Kalida,sa auch die „Hahlenhauser", wo die Waldbewohner 
nachts beim Scheine der selbstleuchtenden Krauter mit ihren Frenn-
dinnen der Liebe pflegen: 
vanecaravarn vanitizsakhanant darig r ho tsanganis:aktabheisah I 
bhavanti yatrau,sadhayo rajanyam atailapnrah suratapradipalt II 
Und eM paar Strophen welter (I, 14) sagt er, dali die vor den 
Eingangen zu diesen „Hohlenhausern“ herabhangenden Wolken die 
Stelle von Vorhangen einnehmen, hinter denen sich die Kimpurusa- 
frauen schamhaft verbercr

b
en, wenn ihre Liebhaber Amenen, 	ihre Toilette 

in Unordnung gebracht haben: 

yatrainguicactsepavilaffitanaT yculrechaya Icinzpurmycifigananctm 
el a r igrh a dvaravilambibimbas tiraskaringo dalada bhavanti II 

So phantastisch diese Schilderungen im einzelnen sein mogen, 
so beruhen sie doch sicherlich auf realem G-runde. Kalielasa wiirde 
den „Konig der Berge" nicht mit Haden , die der Liebe dienen, 
ausgestattet haben, wenn er solche nicht in den Bergen seiner Heimat 
gekannt hatte. 	Und in der Tat findet sich in seinen Werken eine 
Stelle, wo er von solchen Vergniigungshohlen an einem Berge in 
der Nahe von VidiAa spricht. 	Im Meghaduta (I, 25) schildert er 
den Nicairgiri als den Berg, „der durch seine Steinhauser, die den 
Liebesduft kauflicher Weiber ausstromen, die ausgelassene Jugend 
der Stadter verrat " : 
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yah panyastriratiparintaledgaribhir n(gara?tain 
uddamani prathayati a ila v esr in a b It i r yauvananill 

Dali unter seilavescnzan hier genau dasselbe wie unter dartyrha zu 
verstehen ist, wird auch durch Mallinatha hezeugt, der des Wort 
durch 	kandara wiedergiht. 	Vber 	die innere 	Einrichtung dieser 
Haien konnen wir aus der Stelle leider 	nichts 	entnehmen , doe li 
diirfen wir aus Kum. I, 14 wohl schliellen, daB man den Eingang 
durch einen Vorhang zu schliellen gewOhnt war, genau wie es nach 
liloch's Angaben in der Sitabengahohle der Fall war. 

Nach Kalidasa trieben in diesen Haien die Hetaren ihr Wesen ; 
daB aber auch theatralische Auffiihrungen dort veranstaltet wurden, 
und zwar gerade von diesen Hetaren, dafiir tritt ein inschriftliches 
Zeugnis ein. 	Unter den alteren Jainainschriften zu Mathura findet 
sich ein Verzeichnis der Schenkungen einer ganzka namens 1cadk 
die sich selbst als Tochter der gapika Dania,- 	der iet.zirzscobkik,a, 
bezeichnet.1) 	Das Wort gobbika oder aaubhika begegnet uns im 
Sinne von Schauspieler in der bekannten Stelle des Mahabhasya, 
wo von den Auffiihrungen der TOtung des Ka/lea und der Fesselung 
des Bali die Rede ist (zu Pan. 3, 1, 26, Vartt. 15);') 	lepa.lobbika 
bedeutet also wortlich 	„Hohlenschauspielerin", 	und 	es 	lal3t 	sich 
kaum bezweifeln, dafi es die spezielle Bezeichnung von Hetaren war, 
die in Haien wie der von Bloch beschriebenen mirnische Dar-
stellungen zum besten gaben. 

Ich bin iiberzeugt , daB noch manche andere Roble in Indien 
nicht die Wobnung stiller Monche, sondern der Aufenthaltsort von 
ganikas und lezzakbhikas und ihrer Liebhaber war. 	Weitere 
sichere Beispiele sind die sogenannten Haien der KOnigin und des 
Ganaa in Udayagiri, deren Reliefs, worauf mich Jacobi aufinerksam 
machte , das Treiben jener Damen und Herren in zum Teil bochst 
realistischer Weise darstellen. Das von Bloch aufgefundene Haien-
theater hat aber noch ein besonderes Interesse: es ist nach griechischem 
Muster angelegt. 	Die vielbehandelte Frage der Beeinflussung des 
indischen Theaters durch das griechische ist durch 	die bekannten 
Untersuchungen von Reich in ein neues Licht geriickt worden, und 
die Moglichkeit oder vielmehr die 	Wahrscheinlichkeit 	eines Zu- 
sammenhanges zwischen dem indischen Drama und dem antiken 
Mimus laBt sich kaum noch in Abrede stellen. Das Bestehen eines 
„griechischen' Theaters auf indischem Boden wiirde 	natiirlich ein 
wichtiges Glied in der Beweiskette sein, und wir sehen daher mit 
Spannung der ausfiihrlichen Beschreibung entgegen , die Bloch uns 
im Archeological Annual zu geben verspricht. 

1) Siehe Indian Antiquary %XXIII, 152f. 
2) Die Handschriften schwanken zwischen gobhika, Sraubhilcii, iaunatii 

und iobhanika; die letztere Form hat Kielhorn in den Text aufgenommen. 
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Miszellen. 
Von 

A. Fischer. 

1. Der Gotze Iarat. 
Wellhausen schreibt in seinen „Resten arabischen Heiden- 

tums“ 2  am 	Schlusse 	des 	Abschnitts 	„Jaghuth" (S. 22): „Die Be- 
deutung des Namens, Helfer, liegt auf der Hand; 	sie ist auch 
deutlich empfunden, wie ein bei Jaqut citirter Vers beweist: „wann 
wird deine Hilfe 	(ghijath) kommen vom Helfer 	(Jaglifith)!" 	Es 
wiirde also hier, neben der a. a. 0. S. 20 angefuhrten, eine zweite 
— natiirlich alte — Dichterstelle vorliegen, in der Isarat erscheint. 
In Wirklichkeit abet hat sich Wellhausen durch eine fehlerhafte 
Lesart Wiistenfeld's irrefiihren lessen, obschon ihm natiirlich nicht 
unbekannt sein konnte , daB man 	in den (im iibrigen ja so niitz- 
lichen) 	von Wiistenfeld 	edierten 	Texten 	kaum 	eine 	Prosastelle, 
geschweige denn einen Vets unbesehen hinnehmen darf. 	Die betr. 

-, 

Stelle 	bei 	Isaqiit lautet (IV, 1.1'1', 11): 	cr. i.93 	r.,...LND 	r%...., 	. . . . 	..5.-4-A 

,,5.2iL, 	'1L, 	L.5.;., 	31.*.i 	z<.:c;:.5 	L5i 	Q2.,_,A.J; 	0.4 	2‘3). i 	0-.-511 	,:.:,:zi-- 
, 

ii)..4  

§. 	8 y—L3...ti 	K•o+.41 	.).i 	_Al.;.A.01 	0.,0 	L55 ! 	L:i.O.A., • t..91 iii! 	L-- 	_.) 	 C .3 	t  
DaB vim, vor dem 0..4 natiirlich nur als oa gedacht werden kann, 

hier unmoglich ist, ergiebt sich aus zwei Instanzen: einmal aus der 
arabischen Verslehre, die, je nachdem man in v1iy das SchluBwort 
einer ersten oder einer zweiten Vershrilfte sieht, nur die Formen 

, 
Q.)..5.3:..A 	0_3.i.i) 	oder Q'...)..i.,A 	zulasst, 	sodann 	and 	besonders abet aus _., 
dem Kontext, der keinen Zweifel daran Pat, daB in ..::.)...4A  kein Eigen-
name , sondern eine einfache Verbalform von f:.)". I im Sinne des 
gewohnlichen t.:*:di.. IV zu suchen ist (das Versstiick wird lediglich 

als Beleg 	dafiir 	zitiert, 	daB 	sich 	neben vlsi „helfena auch 	:.1..;:. 

1) Lies (...54, s. hier S. 870, 19. 
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findet). 	Wiistenfeld selbst hat, nachdem oir im Mtibit al-Mulizt die 

La. kf:.51t:i und 	im :•3atial1 die La. v:;„„e„..iLs gefunden 	hatte, sein 	f:.,y.i,'.  
als irrig aufgegeben; 	das 	richtige Verstiindnis 	der Stelle aber hat 
ihm offenbar erst Fleischer souffliert. 	Vgl. Jag. V, S. 505: „BistAni 

, . 
p. 1557 	,:)..,..i:i 	 ohne 	Versinali; 	(iauhari 	I, 	136 ,,...2.'.. 0.,0 	,2$...4.6. 

:̀::"***5L" 	Cy4 	-‘1. -.31•-• 	Li'LA 	L5Z•5 	N.."--• 	 .A   "1...1.:, 	tyl.,A, 	am 	Rande eine 

Anecdote 1) fiber 	die Veranlassung , 	wonach 	t.:::)_,...e.:;" efo vij,.*i. das 

Richtige ist; Rio:so/ter] L:::,..?„th L5J ,L.?..,..;.; „warm koznmt deine Hill& 
zu dem , 	welchem 	du helfen sollst (wirklich) ?" g 	Wellhausen hat 
diese Stelle iibersehen. 

Dad die arabischen Philologen den Vers nie anders verstanden 
haben als Fleischer ihn versteht, zeigen noch folgende Belege. 	Ibn 

Ginnr, Murtasab, ed. Probster, S. 7, 9: ALA.:, Lb1=.4 j tf:)...44 j..-?:, 

cya 	0..,..JI.., 	t:::.3.-Ci 	cya 	u,S*.s 	Lc., 	L5....4 	60..,:::..ii, 	L)...tii j...41, 

t4:,,,t-ia and dazu Anm., wo der ganze Vers richtig iibersetzt ist: „Ich 
babe dich urn Nahrungsmittel zu holen ausgesandt, und du bist ein 
Jahr ausgeblieben; warm kommt deine Hilfe zu dem, dem du helfen 
sollst ?“ Hamiisa rto, 17: [1.1.4.9,....,..., 

	

	vgl. oben S. 869, 19] l....1),....— k..X.i..6 , 
., 	..., 	..: z‘4.6.i 3.--5.11 ,,:::A:Za. 3L:9:,? 	(.55-$ 	k.—,_".x.,43 	8.)-3 	1 /4:::,-*AA 	L5 	%._.., 	k:::,_,.1..! 

. 
Q:k..frit'S 	 g! 	t..., it'S 	 .4 	w.‹.'..S1..a. 	L5.1.,.1 	L.,...Z4 	31..i 	zc.,:cti! 	3.:;:.o. 	Lisan 
and Tag 	sub c::..)_,..a. '2) lesen, 	wie 	Gauhari, 	:..,,e..it,3, 	das offenbar er- 
leiChternde Korrektur fiir c::.!"..e,:i ist. 	Beachtung verdient dabei noch 

im Lisn die Randglosse: 	cL.--sA2.31 	 * 	1,„..),..5" u.S...fs1..6, 	L5.3tA 	Lc:4A 	z,-1_,:i 
2,-;-s--:s...-qA 	OC .."-?:_r? 	(5z4 	,-..,:q ,..542.3 	,..* 	(.5:5...16. 	Diese 	Variante 

1) Stamint aus dem Tag, in den sie,  aus dem Lisan iibergegangen ist. 
Vgt. noch Artni XVI, 1; und Maidani, Amtgl, ed. Freytag , I, p. 236, zu dem 

Sprichwort 	iia:,;&1! 	,..:.-............- ;:i., 
2) Der Aqrab al.tnaRarid hat liter, wie moist, den Muhit al-M. ausgeschrieben; 

er Hest also, 	who diesor, 	mit fehlerhaftem 	1, s: statt e„,....:*St"..: (..5.3tA (5i:A 
›.. 

t..),,..i...:i 	cya 	t4 „..<4,....s. 
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(,wann soil deine Hilfe erhoffen der, dem du helfen sollst") wider- 
,_ 

legt gleichfalls aufs strikteste die La. cl.)..i,q 0.A. 

Der Vers wird in den Worterbuchern al-amiri oder 8A.'ia 
bint Said b. Abi Vaqqas zugeschrieben. 	Ich habe den Eindruck, 
da8 er zu den zahlreichen gefalschten g ayeihid gehort, die unehrliche 
alte Philologen in Grammatik und Lexikon eingeschwarzt haben, 
und werde in diesem Eindruck durch folgenden Passus im I§tiqaq 

des Ibn Duraid 	bestarkt 	(S. ocl, Mitte): )..,..<3..li 	t.;....4 	k.f....)).,kA 	lAli, 
2
.
?..04,3 ij.14.3tz—li Ls. 	 f:Jiy vls cr., 	z,:iLiix.ai d 	(.„1,L 	oydi ,,t 

• i),......50 5,_,:zJi Lt L5...7. ti, , ,,.:31...c 	i yam')  ru :Ji -6.45-7:, 1,-93 
Auf jeden Fall aber ist von dem Gotzen brat in dem Verse 

keine Rede. 

2. Feminina auf blolles t im Arabischen. 

J. Barth nennt Nominalbildung S. 399, Anm. 2 als hierher 
gehorig 	,.z.:A..;.4 	und 	:.:,....t 	diese 	Zeitschrift 	48, 17 	und 	57, 628 

. 	' 
dagegen Q.t....4, 	,z.:,.,1 und v.p.:13, wozu er endlich an letzter Stelle 

798, Anm. 1, nach dem Vorgang von Brock el mann, Die Feminin- 
... 

endung t im Semitischen, S. 3, noch l..;,:jd 	und 	,...:„..-.1 2) 	fiigt. 	Ich 

glaube , da13 	die Zahl dieser Feminina auch damit noch nicht er- 

schopft ist, dall vielmehr zum mindesten noch k.::A3 und ,4:,..z.4) dazu 
gerechnet werden miissen. 

via stellt sich formell genau ebenso zu 13, wie nth 	zu n'r 

(i7) 3) und u" 1, 	ace. 	itt zu lr-1 4); es ist also, wie diese , nur 
mit t und nicht mit at gebildet. 	Daraus erklart sich auch, da13 

1) Der Sinn dieses Passus 1st klar, sein Wortlaut aber scheint kaum richtig. 
Das 	Glied 	zi;.O.i5A2...i 	,, 	. 	. 	,, 	Y.4.x..X.......I.i 	wird 	hinter 	&kakii 	 it.:.::,Ji 	t 	zu 
stellen sein. 

	

0 	0- 	0 	0_ 
2) Vgl. zu ll:A...L04, 	c;..:4.L.z und cytt.Lt-4 Fleischer, Kl. Schriften, I, 361 f. 

und dazu z. B. noch Sib. II, rAt", 1; I Ia8i;(  I, 12A1, 5; AnbAri, AsrAr, (00, 13 ff.; 
Howell, Grammar, p. 634ff. 1372 o. und die Lexica. 

3) Die Ansicht von K au t zsch , Grammatik '27 , § 34, dal3 `ST 00 nus nth 
verktirzt sei, ist irrig. 

4) Vgl. I3r o ck el mann, diese Zeitschrift, oben 521, DIitte. 
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es nie 	1413, 	sondem 	stets 	...:.+1.3 gesehrieben 	wird, 	sots le 	datS 	seine 

Nisba 
t..5  •

,;13 2) lautet und nicht L.,-..„3 2) oder etwa gar L5.3. (Schen 
damit erledigen sich die Folgerungen, die Vollers, 7..1. XII, 131, 

an den Unterschied zwischen l5:;13, von 	tL..)L.S, 	und (.5.?  ,...::-.., von 	,.;.:;, 
gekntipft bat. 	Nicht minder aber diirften sich damit die Arguments 
erledigen, die Noldeke, ibid. 161 	= Beitrage z. sernit. Sprach- 
wissenschaft , 8 f., gegen 	diese Folgerungen 	ins Feld 	geftihrt 	hat, 

	

re 	nur eine wenigstens soweit sie sich auf  L5,1. 	beziehen. 	Wa 	4.:.4...5 j 	' 
ortbograplaische Variante fiir eigentliches s13 und butte man das c.:, 
nicht instinktiv als festes gefithlt, so wiirde die technische Bedeutung, 
in der der gelehrte Sprachgebrauch das Wort spater verwertet hat, 
schwerlich eM Hindernis far die regelmiiiiige Bildung seiner Nisba ge- 

wesen sein. 	Stellen wie Sib. II, A., 	7: X533,;13 c.4 i-it...:::,NI ,45.1.:‘,33, 

Lisan XX, 	(" 92, 	7 	v. 	u.: L.5.9 	3)..i5.3 	t.-.43 33 	t...:...*.ir.S 	j 	%...a.,.....4.5t 	31:6 

ii).' gLI:,* 	Le...1La- 	sl..:4.3 	 tz.:-•--c- i3 	kki 	3L-4 	e:Ji,:s L* 	 L.5.1.= 	EL.x.d 	0..4 	f. gl-' 
- , 

.c-9 	0-3 	A.:,:if 	o).! 	cya 	(4.4.ZA, 0 L....XI L5.1. 	t:..)-?.• 	LA 	iii:::Ki 	k_i_.,:ti,A 
u,,,I#L3 j.9_, k.:::,1 /4.t3C;;Jt etc. beweisen natiirlich nichts gegen diese Aus- 

fiihrungen, clam das darin notierte 'is13 gehort sicher gleichfal]s nur 
der Schule an.) 

Wie das v.:, von e.:.43 ist selbstverstandlich auch das von c:..,13.9, 
in dem c.::.43 noch reines Demonstrativ ist, zu beurteilen. 	Freilich 
ist these Form nur schlecht 	bezeugt; 	cfr. Lisan XX, t''/9, 8: 31.1i 

c., 	, 
42.= 	L..),..13.4 	61_4; 	KAII.2.ZA 	::.1W 	 3l....t3 	[f.,*z:;.1t (.5.P., 	 ..„,•g,,,.. 	 J..?1] 

1) So hat Iiinus zu t..:.:A...! und t.1.:A...t4 die Nisben (3.-......4 	und L.5..X..:...3 statt 

der sonst verzeichneten (.5_,..t and (.5..4 gestellt (s. Sib. II, vv, 11. 16. vA, 12; 
Mufassal ii, 19 etc.). Freilich gehoren diese Formen offenbar nur zu den leider 
so zahlreichen rein imagitaren Bildungen, mit doren Aufstellung and Diskussion 
die arabischen Philologen Zeit und Papier vergeudet haben; vgl. Sib. II, vA, 19: 

. . 
.t..\..t 	2‘...1)...4i '.5 1.N.93 (3.X3..03 	0..X.;.; 	3Li 	L.5..:4:jq 	31.:i 	cy. 	ot 	3...:t.ig• 	(4-53  

• 2) Die Lexica (s. Lane) fordern allerdings (.5 3;5), aber dieses ist offenbar 
wieder nur rein theoretisch. 

   
  



Fischer, Miezellen. 	 873 

(ebenso Tag X, 1912, 16 v. u., aber mit dem Fehler c.::.)161'-,14). 	Der 

' Lisan hat tibrigens, wie man sieht, 	t::, C.X.P, und nicht, wie Lane 
(sub Li) und Wright, Grammar 3, I, p. 268, c:45..4). 

e . - 
ZU Q.:1/4.LP vgl. Sib)) II, vv, 	14. vA, 181 v9, 3. 8. VJAI", 1 	0.; 

IGinni, Mutrtasar at-tasrif, ed. Hoberg, 26; I Ia8isi I, v111, 6. Of, 6. 
II, ch"n., 12 	(= Mufassal 	tvo, 10). 	it'Ar, 14 	8.; 	die 	Lexica 	etc. 
Die von 	de Sacy,  , Grammaire 2, 	I, p. 576, Anm. 1 	verzeichneten 

_ 
nidce-Formen 	bl.::.;,..9D 	und 	x...,..31-'4.2.50 , 	die 	man 	natiirlich 	zu 	Q.:.,....L.4) 

stellen 	wird 	und nicht 	zu 	Kii), hat Fleischer, Kl. Schr., I, 521, 

° unter Berufung auf die Schreibung bL.xii 	6  c.) 	und z*.31.. -  im Muljit 

al-Muliit in Frage gezogen (sie fehlen wohl nur deshalb auch bei 
Wright, Grammar 3, II, p. 89). 	Aber der Lisan hat XX, rfl', ult. 

und l'fo, 	3 	v. 	u. 	cil_x., 	und 	1'121, 	3 	zi,.e..3L.:4. 	und :131..z., 	und 	die 

Nihaja des Abu 's-Sasadat Ibn al-Ater s. v. hat: (.25..i 	%.:::).4_)...›- t...t) 
. 0 , 

S.143 1 	 bl3•3' 	cl & 	rsL.X.L9 	1.4 	lii 	v::Aki (4•1:2.3.3 	cy1S..W..).3 	c_1_,13! 	tAi6.3 

.:-. 
g\31 	 .K.......:3:, iii..-Sii (ebenso Lisan XX, rfl, 10 v. u. und Tag X, fif , 18). 

Dahingestellt mag bleiben, 	ob 	das 	t 	von 	L:.,,..) und ,z:...*S2) 
urspriingliches Feminin-t ist. 	Bis zu einem gewissen Grade sprechen 

daftir die 	Nebenformen 	 „,f5 , SASund 41 (vgl. Sib. II, vA , 20, 
,,.,- 

wo Jahn 	wohl 	mit Recht k.iSS 	fiir 2‘,13 	liest, 	v9, 2. q'o, 19 8.8); 
IGinni, Mulltasar at-tasrif, 27; Mufassal vt'', 18; I Iagg I, onv, 7. 
II, it"At”, 3; Howell, Grammar, p. 840 und die Lexica; s. bei Howell 

o- 	 o „ 
1) Sib. sieht in L, .:.4) die vial-, 	in 	A..L4) dagegen die yogi-Form des 

Wortes. 	Vgl. Howell, Grammar, p. 1372, und al-Lait im Lisan XX, rfO, 9: 
- 	 €3„ 	c... 

t..),),..‘= 	•%-;:,,ai3 	15i 	K.L.4) 	z‘..._,.:451,0 	iz..L •i-31 ) -473 cs.t:ai ‘: 	cii.i.11 

L.,...A.S.,,  " 	2,..? 	I j..-,•t 	1 	i3li. f ,31 	ci..0 	 ,...5-  Lt 	€,-),.., 
2) Kommen einfach nicht vor, sondern stets nur gedoppelt (k.::-..433 k-••••.  -13, 

spater 	auch 	1 /4L,:...,..13 	%.1:.....,13 etc.), s. z. B. Mufassal vr, 19 	and 	Fleischer, 	Kl. 
Schr., I, 480f. ..., 

3) Hier das wohl nur theoretische Deminutiv ii:.t.r.u.5„ 
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auch die von Abii lUbaida iiberlieferte Nebenform 0...J , falls man 

ihr Glauben schenken darf). 	Jedenfalls sind sie als 	reine Nomina 
(bezw. Pronomina) zu denken, wie weniger aus der dreifachen Vokal-
aussprache ihres L::.) (s. die angefuhrten Stellen), als aus ibrer An- 

wendung 	hervorgeht; 	vgl. 	Mufastml 	vr, 	4: 	k.::..,..f r.1 	i,',.....-..ii.;1 	cr.) t.il.33  
, 

1 /4.:.:A.,433 	k.:.:.,.. 33 	1, 	10: 	25....L, 	 %., )543.JI 	%;;;...ii 	eS...i.. .:..:...*3:,; 	 cro 	(5,5.1! 

,..A.,.t.S_ 	kz.:.....e S; 	I Iasig I, eAv, 	10. 	14 	und 	II, 	11",,1", 	4: jaSfi 	0.4 	‘.,L.< 

Q:-y,..)...t 	1 /4=4) 	 •• ,.S 	,..::....?..Y; 	Durra 	91, 	9: 	 sz:...e .,;. 	,::,,,s-  foSSt 	cy, 	cg 

kl:.+.03  %,.:A.)3 (.1a,i 3l.i3 , 	und 	die 	dazu 	in seinem Kommentar der 

Durra (TT', 10) von tlafagi-  angefuhrte Stelle aus den Maqam5A 
... 	_ 	. 	.. 	, 

des Hariri: ,..:,,,j) 	 1.+3t3 	kL:,;(3, 	kz4.< 	b ).+..: 	_,...€-K  .-- 1,40I 	 cro 	C 6 C 6; 
- 	— 	 , 	 - 

_,t. 
Noldeke, Beitrage z. semit. Sprachw., 14, Anm. 6 sieht in dem 

t.::.) von tz.:.....t.S das auch sonst im Semitischen 	nachweisbare demon- 
strative t-Suffix. 

In gewissem Sinne 	gehoren hierher noch allerlei auf l.::.3 aus- 
lautende Nomina, deren e, offenbar von Haus aus feminine Bedeutung 
hatte, vom Sprachgebrauch aber schon friih verkannt worden ist. 
Ich 	meine Bildungen wie 	.-.:.)._;;. „Ohr“ (p1. ,:.>'-' i.;..;1, 	(...:.1); neben 

83j...') 	und 	sj.. , 	pl. 	u!, ); 	c_-_,..9, 	N.:3:,..4), 	,::....e,..S.D. 	„Senke" 	(neben 

ii,9) 3); 	v.At.sis 	„boshaft, sIfrit" (neben iiis, 	:y*.t.si.=, 	(::.)lit., 	ic.51.§s 

etc.; 	fem. 	•z<;x,I5A.Q,O. ,arm``(1)1. 
-i_ 	 -...' 

neben 5  ir....0 	„leer 	sein" 	etc.) 	und 	die Nomina 	mit 	der Endung 

1) z. B. Lisan s. Lia,:a.., im ersten Verse. 
2) Das dem Tag s. 3j...: 	zufolge freilich ein 20.1... 	ist. 
3) s. schon Vollers, ZA. XII, 137, and dazu Noldek e, ibid. 186. 
4) Vgl. Sib. II, vA, 14. 	l'Oc:), 16. 	NI', 9 O.; 	ferner B ar th, 	Nominal- 

bildung, § 250d and ZDMG. 48, 1/; NOldeke, ibid. 41, 722. 	Vollers, 
ibid. 50, 615. 646, leitet — offenbar zu Unrecht — ,..t.:,.....1sit von pers. L.X.,if 

,GeschOpf" (sic!) 	ab. 	Vielleicht gehort auch 	der Ortsname 	k..t.:-...r!3..= hierher 

(vgl. 	Bekri 109; 	IA. III, 119; 	Sib. II, 14'6(5, 16. 	t"Ar, 10; 	Mufasal 1\4, 2; 

	

)G .1 	U 	)4 1 
I I,a8ig II, li'12f, 21 	etc.) 	and kL:....../5.!.....q ., 	c.*:-)35.;...v.,, 	c:..')1 	. , , 	c.!....y......, 	n ode, 	wasser- 
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iit, 	soweit 	sie 	nicht Fremdlinge , 	sondern arabischen Ursprungs 
sind.1) 

3. Angebliches caritatives 3..16 im Agyptisch-Arabischen. 

Spitt a 	verzeichnet in seiner 	Grammatik, 	§ 45 e , folgende 
,- 

caritative 	3_7  xi - Bildungen: 	„‘ajiidit schmeichelndes Deminutiv zu 
dem Eigennamen Vali; ebenso amimne zu amino oder amyne, 
fatiima zu feitima (fatme), zanlibe zu eenab, hadligii zu hadygii, 
iandbe 	„Schnurrbartchen" 	zu atinab 	„Schnurrbart“, haslina 	zu 
hasan, hamiida zu 	idmid." 	Auf diese Stelle hat sich vor einiger 
Zeit 	Pr a e torius 	bezogen , 	diese Zeitschrift 57, 776, 	in seinem 
wertvollen Aufsatze „tber einige Arten hebraischer Eigennamen". 
Dem gegeniiber scheint es mir angebracht darauf hinzuweisen, daB 
Spitta sich bier geirrt hat und daB im Agyptisch-Arabischen das 
betr. Caritativum 	ebenso 	wie 	in 	den iibrigen bisher bekannt ge- 

,- 	,. 
wordenen 	arab. 	Dialekten 	nicht 3.....i bezw. y..f...si lautet , 	sondern 

,3)..16, it:J_,s.i. 	So hat mir wenigstens s. Z. Herr gAb d e r -It abm an 
Z arlal versichert, der damalige Lektor des Agypt.-Arabischen am 
Seminar f. or. Sprachen zu Berlin, der mir als Beispiele far diese 

Wortklasse 	aufgeschrieben 	hat: 	i;,,,,I.L.i, 	y,,:: 	s, 	Y.,...Lysii, 	RA).),.., 
.. 	w 	. 

-'3.`"-'7 	c7,-w' - 	und )3'Xi' 	Und 	damit 	stimmt 	vollig iiberein 

Vo 11 e r s , 	der in 	seinem „Lehrbuch 	der aegypto-arab. Umgangs- 
sprache", 	S. 115 	unter Nr. 16 schreibt : 	,fa"ftl 	 weiblich, 
besonders als Koseform in Eigennamen: 	Panama, kleine Fatma; 
Zanwaba, kleine Zenab; '14qt/ea, kleine `Ego; ‘Azzliza, kleine `Aziza; 
mannlich Ifammilda“,2 ) sowie N a llin o , der in seinem „L'arabo 
parlato in Egitto", 	§ 94 folgende hierher gehorige Eigennamen 
nennt: fattiima, zannftba, ‘azzliza, natiisa, ‘ayylida und hadditga. 
Ungenau ist offenbar W illm ore , The Spoken Arabic of Egypt, 
p. 41 , denn er hat „Fatima and Fattim little Fatale, 	„Zannba 
little &nab", 	daneben 	aber 	„`aiyusha little Aisha", 	,sattilta (or 
sattitt) young lady" und „ dallit'a 3) spoilt child". 

Spitta ist bier wohl durch Wetzstein, these Zeitschrift 11, 509, 

JO, 

los; arm", vorausgesetzt, daB 	die iiberlieferte Nebenform )3)+,,.., und der pl. 

LA.:. Glauben  verdienen. 	%,;;.A.,: i3 existiert nur als itba,3 zu k.:.:„..,yts. • 	 :.3 
1) 	Vg1. 	Fleischer, 	K1. 	Schr., 	I, 	172 ff.; 	Barth, 	Nominalbildung, 

§ 261e und Philippi, ZDRIG. 46, 167. 
2) So auch noch in der von Burkitt veranstalteten engl. Ausgabe, p. 128. 
3) So auch Spiro, Arabic-Engl. Vocabulary, s. 	.!,..). 
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Ann. 35, irregeftihrt worden , 	auf (lessen Zeugnis er sieh in einer 
FuBnote beruft. 	Dail 	dieses Zeugnis 	falsch 	war , 	hat, 	wie 	such 
Pr a e toriu s a. a. 0. erwahnt , 	bereits Lan d b erg 	in den „Pro- 
verbes et dictons" 	p. 128 lestgestellt.1) 

Spitta's Ohr 	ist 	auch 	sonst nicht immer 	ganz zuverliissig 
gewesen. 	Namentlich 	seine 	„Omtes 	arabes 	rodernes" 	enthalten, 
wie zwei Agypter unabhangig voneinander mir gegenuber betont 
haben, allerlei Fehler. 	Es ware sehr verdienstlich, wenn einer der 
Herren Arabisten in Berlin, 	denen ja jederzeit unschwer der eine 
oder andere Agypter zur Verfiigung steht, diese Fehler einmal fest- 
stellen 	warde. 	Ich 	hatte, 	als 	ich noch in Berlin dozierte, 	diese 
Aufgabe mit auf mein Arbeitsprogramm gesetzt, 	bin aber nicht 
mehr dazu gekommen sie zu Risen. 

Natiirlich 	sollen 	die 	auBerordentlicben 	Verdienste 	Spit t a's 
urn 	die Neuarabistik 	durch 	die 	voranstehenden 	Bemerkung,en in 
keiner Weise verkleinert werden. 

4. 	Ein Gesetz der Jeziditen. 

§ 9 des von Li dz b ar s ki in dieser Zeitschrift 51, 592ff. ver- 
offentlichten Katechismus 	der Jeziditen lautet 	(595, 9 v. u.): 	k3t 
K.L.,..., 	a‘.X.tt 	J.:if 	u.SL.;.9 	J..? 	 l.,Lzk.4L-/r L 	).*. (sit 5il..., 	cyo 	,.)-., 

.4_ 	: x-..lc r;.' x3J  ,Q1 ,.At,. 	d13 	: a.&° 	sJi 	 › 	,o3 ziaL< ) 
isi.5 	sLia..Qt 	,..)..-!_t  tat., iii.,0! 	24.*Ls.A 	Li., 	,..)..i. 	Lidzbarski gibt dazu 

folgende nbersetzung: 	„Wenn jemand von unserer Sekte in die 
Fremde reist, dort [selbst '?] weniger als ein volles Jahr bleibt und 
dann in seine Heimat zuriickkehrt , 	so darf er dann nicht wieder 
mit seiner Frau zusammenleben u. s. f." 	Zu ribersetzen ist natiirlich: 
„. . . . dort mindest ens ein volles Jahr bleibt . . . ." 

Ich veroffentliche diese Korrektur hauptsachlich deshalb, weil 
L.'s Fehler, wie ich vor kurzem gesehen babe, 	in v. Oppenheim's 
„Vom Mittelmeer zum Persischen Golf" (II, 151 , Anm. 3) fiber-
gegangen ist, von wo er vermutlich noch weiter wandern wird. 
Richtig hat Parry die Stelle wiedergegeben, der den Katechismus, 
was If entgangen war, bereits zwei Jahre vor ihm in „Six Months 
in a Syrian Monastery" 	(Loncl. 1895) mit 	einigen Auslassungen 
und kleinen Abweichungen in tbersetzuna mitgeteilt hatte. 	(So 
wenigstens nach v. Oppenbeim , a. a. 0. 	tsParry's Buch 	selbst ist 
mir momentan unzuganglich.) 

1) „3.21.bad' 	bei Mei.8 n er, 	Neuarab. 	Geschichten 	aus 	d. 	Iraq, 	109, 
korrigiert Weilibach in seiner Anzeige des Buches (gegen den Schluii dieses 
Bandes) offenbar mit Becht in 8Abbia. 
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Pfeile aus Nab-Holz. 
Von 

A. Fischer. 

Noldeke schreibt in seiner Anzeige der Ha imiidt des Kumait, 
ed. J. Horovitz, 	zu 	I, 25 	(dieser 	Bd. 	S. 899): 	„Aus 	Nab`-Holz 
werden Bogen gemacht, nicht Pfeile". 	Als ich die erste Korrektur 
der Anzeige durchsah und dabei auf diese Bemerkung stiell, fielen 
mir einige Stellen eM, in denen auch Pfeile aus Nabs-Holz 1) — 
allerdings, was ich nicht beachtet hatte, nur Spielpfeile (

C 
 1,..,Vi) — 

erwahnt werden, und da ich grade so wie so an Noldeke zu schreiben 
hatte, hielt ich es fur angezeigt ihn kurz darauf hinzuweisen. Noldeke 
bat mir darauf den Nachtrag geschickt, 	der seiner Anzeige folgt 
(s. S. 903). 	Wie ersichtlich, Mat er darin Spielpfeile aus Nabs- 
Holz gelten, will aber an eigentlicbe, als Waffen gebrauchte 
Pfeile (r  Li......,) aus diesem Holz nicht 	glauben. 	Da ich ihm 	nicht 

beizupflichten vermochte, aber das notige Beweismaterial fur meine 
eigene Ansicht, derzufolge die Araber auch wirkliche Pfeile aus Nabs- 
Holz kannten, nicht gleicli zur Hand hatte, habe ich ihmn geantwortet, 
ich wiirde die Frage an der Hand der einschlagigen Literatur sowie 

,, 
der Belege, 	die ich mir zu Lam, 	f.,..,  .,..., , 	cLX:S...  etc. notiert hatte, noch 

einmal genau priifen und das gewonnene Resultat zugleich 	mit 
seiner Anzeige veroffentlichen. Letzteres geschieht hiermit. 	In der 

Deutung  des 	:a3i in dem angefiihrten Verse der HAgimijat stimme (.._,`"• 
ich 	iibrigens, 	wie 	ich 	ausdriicklich 	bier bervorhebe, 	vollig mit 
Noldeke fiberein. 

An Belegen fiir Spie 1- oder Lospfeile (genauer Spielpfeile 
des Maisi r) 	aus Na 1)8- Holz 	stehen 	mir jetzt folgende 	zur 
Verffigung : 

G. 	 • 
1) zu td...3 .------ Grewia populifolia (Chadara tenax) vgl. Jacob, Beduinen-

leben 2, 132. 
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0.. 	
i  ••3  `d c.. C3  -1• 	-:11c..-:11 1 L t-44.5 	0 '7°- 	t..% i•-•;1  (14-9.-: 	 ,-.-X 	1-4  jtA0 - 	 ,... 	L.,  	l., 

u..+.:;:, 	3..3 	.r...e.aA 	 14.3)..i  1 	t...„)= 	.1.,..UZA•A 	c,A 	0.7.*A4..ic 	,P 	Q....,..56..) 
- 	- 

— von Duraid b. ii-t5.imina — „Manch' gelben von den Lospfeilen 
aus Nab?-Holz, harten, mit versteektem in Bill und lieriihrung be-
stehenden Kennzeichen, babe ich dem Pfeilsehiittler tibei7eben, wenn 
man bei den Kamelreitern den Aufgang jeder Sonne veraehtete (d. h. 
in der Leidenschaft die Nacht hindurch und noel' in den Tag hinein 
dem 	Spiele 	fr6linte)" : 	Arani a., 	ir, 	9. 	II); 	1.1.,ari5,' 	an-riaiiiiit 
OA, 5. 6;1) 	der erste 	Yen 	allein: 	Lexica s. %......ii.=, 	u....f:, 	.c...!..i 	und 

Lid; 	Huber, 	Afeisir, 	28; Schwarzlose, Waffen, 292 2) und 	Sacy, 
Chrest. 2, III, 239;9 

(1,51i 4 	 1I c t Xi cy4 .,...-PA  " x 	6V Elf tat..) 	L 7  ... .  J., 

	

... 	, 

— von sAlqama al-14.̀ abl — „Und ich babe Maisir gespielt, so oft 
zur Abwehr des Hungers dienstbar geinacht wurde ein mit Sehne 
umwickelter, mit Kerbstrichen gezeichneter Pfeil aus Nab3-Holz" 4 ): 
Six Divans p. (tf; AuEarie an-naFa11;ja 0.f, ult. und Huber a. a. 0. 28; 

1) Vers 1 bier in folgender Gestalt: 
o — 

1.4.1.L 	 J 	,- 	L.it.A.U1 	L.).i (-),f3  .i. 	k-rf 0 	z‘ • 	P 5 	• 	Z:, 	OA (sic) ..3A)..6 - 
Vers 2 scheint, nach handschr. Notizen Thorbecke's in seinem Exemplar der 
Aran! 1. c. zu schlieBen, in/ 410 al-mantig auch folgendermaBen zu lauten: 

, 
:). (La. g

,,,
I;Z' A) y 	tA. 	c::)(—S.S.JI j.= 	 4- 	L`= LX:6_, 	J1 u„..4. 	 5-i 	 L:.:,-its--) 

- 	- 	
(3,-4411 

2) An all' diesen Steller: lautet der Vers: 
o , , 	0: 	.  

(La. 	.-,,, 	 Y 	(La. 

	

,d..ko..o 	 ,.-

LX

0,4 	54...40 3sid.r.5  C.-‘..4.,..q  ) 	C.• 	* 	C, 

LY.....7&)3 	.A31... 	0.'2 	k.)41; 	'I'"? ,  
(richtig kbersetzt von Huber und Schwarzlbse). 	Nur in 	den Lexicis s. lid 
(ich sehe hier, um Zeit zu sparen, in der Regal nur im Lisiin nach, neben dem 
der Sabah, Tag al-8ariis etc. ja nur selten 	ein Mehr haben) findet sich die 

Variant° : 4.:5403 Low..4 ,.....4 	V ...y.1 	messes, 
3) Saey ist bier ein Lapsus passiert, wie man ihm nicht viele wird nach- 

weisen kdnnen. 	Er schreibt niimlich: 	,un poae cite par Djewhari dit: )..6...oc 
Ic.....i..11.  ,...t,,V.i oa. 	Plus jaune clue des !aches de naba." 
c.,-* 	C., 

4) Die richtige t)bersetzuug des Verses schon bei Huber, wiihrend ihn 
Socin (II, 55) mitiverstanden hatte (s. 	.Ahlw., 	Bernerkungen, 	S. 	155). 	Von 

   
  



Fischer, Pfeile aus'Nab8-Rolz. 	 879 

(La. 	zi5,4)....) 	zs)
... 
	(.::) •. 	• i3 ,,÷A'a.A 7.5),. 

.._ 	 . 

,),..,44 	LA. 	,(1.,_;;;,....,6 ..... 	_}...L3 	0.1. 
— von Tarafa 1) — ,,I7nd gar manches gelben ,2) im Feuer grade 

.-3 
,...,...:43.4  will Huber, unter Berufung auf Lane s. v., eventual] auch die Deutung 
,oft in die Ribaba zuriickgesteckt“ gelten lessen. Aber dagegen darften sprechen 

. 	 . 
erstens des Nebeneinander 	von k....4,A.P.A 1111d raw312..0 im Verse, 	des 	in 	c„...,..:45-4, 

entsprechend dem Sinne von 1.3.5:°: A , eine auf des AuBere des Pfeils beziigliche 
Angabe erwarten Bilk; 	zweitens 	die 	von 	Socin a. 	a. 	0. 	mitgeteilte 	Glosse 

... .. 	5 	 4.3 	0 	r. 

L...31.111? 	03,..%;AA 	al..)3 	t..,..A...CLICA , and endlich Verse wie der soeben angefiihrte 

des Duraid (La.), der unten (S. 886) zitierte des Ibn Abr 8qaina end folgende 
zwei des Labid (oder wohl richtiger des Nafi8 b. Lagit al-Asadl oder des MO 
INtmaifil] b. NufaiS al-FaqgasI oder des Gumailt b. at•Tammalt al-Asadi): 

,..,1.l....-1 ....2.2.4 	3......0L3 	L.:!;ii1 	L..6..C1 	 o z...:1- ,:% 	.*.>4.11 	0..4 	.sy 	(..5.1:- 

t....1/4e:lis..;di 	.13 	ztotit.i.:t 	L.)::,43-1 	53 	Lv....LtztA 	z,.*:t 	u....itr. 	31‘..). it2 	5.0 - 	.. 
,bis er (der Greis) infolge der Priifung einem Pfeile in der Hand gleicht, dessen 
Kerbe zerbrochen and der seiner Spitze beraubt ist, einem zusammengebundenen, 
federlosen , bei dem keine Kunstfertigkeit mehr anschlagt, dem wader ,das Be-
fiedern noch das Umwickeln mit einer Sehne mehr niitzt": Lexica s. -10' yo 
(in Lisan and Tag bier 	die 	ganze , 	recht stimmungsvolle, Qagda), Li.:;...„!)  (in 

. 
Lisan and Tag bier 4 Verse), 	, 	...,...ii= (vgl. such s. Lt. ..t. and t...;:.0); Lane 

s 

	

	Schwarzlose 299, 3 v. u.; Labid, ed. Huber, Fragments X, !" (die 7...L..2..4; 
4. 

zitierten Stellen haben 	alle t...):::..,!51!, 	aber neben 	....t....0.1c.:.:.:1 ist offenbar (...j;:.-41! 

vorzuziehen; Huber, dessen posthumer Labid such sonst nicht sehr korrekt ist, hat 

falschlich ...:2,..4 far _44 and in den zwei vorhergehenden Verson zt..).4i  , des schon 
' .7 .7 .• .• , 	.7:.',3, 	t.70- 	03 	0:4...7 

	

metrisch unmoglich 1st, far 2,..i......2.1, i and z../6.± 	 ...x.,4 fUr z.././..„4 	etc.). 54.sc,i 

1) Der Lisan hat befremdlicherweise S. LN.4..?.: 	(53j.:43 L5J.4 cy.:11 3Li 

t?... -‘,-..31 i.P3 	31-i 	t..)..) 	0.4 	L5o.s.3 	tz:,,,.*+3! 	0.P. 
2) Den 	,,gelben " Pfeil deute ich als Pfeil aus Nab8-Holz. 	Tibrizi hat 

. 	- 4E, 
allerdings in seinem Kommentar zu den Muhall. a. a. 0.: 1.... ..X...6 	ii..,..o',A.1 	 (. 	• 

	

-5 	• 	.5-  
-'  )0....., '1 	(Druckfehler 	Fur 7r...t.i) 	(!....:+3 	cy..., zo 	 .6.,..) 	...L.,4- 	Lik.4, (iihnlich 

Bd. LVIII. 	 57 
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b,rericlite,ten und ,re iirteten (I'feils) Antwort 	babe 	kb 	beim Feuer 0 	 o 
erwartet und 	babe 	ihn 	niederg,elegt in die Hand eines nnegniid`: 
Mu:allagal 	ed. 	Lyall 	p. 	nl, 	ed. Arnold 	p. 1.; Six Divans p. kf, 
Nr. 	n, 	1.; 	(lambara 	1r, 3 	v. 	u.; 	Lexica s. 	 ;,...!.....0, 	L).4..7.....; 	 .... 	u......o 
und ‘....ii=; 	Lane 	s. 	,..)......; 	Huber a. 	a. 	O. 	29 	(zu 	,),..,.-5.4 	vgl. 	Lane 
und Huber); 

.. 	..:, 	..; 	.!..,  
c.:s2J! 	,r......Z:i! 	Aj1-6-4-?- 	\-' , ,i.... ° 	--LX.ii-C 	4-4i 	L.5..)- 1-! 	L5-4  .71  ... 	,....7 	.. 	(.....• 	(...,   - 	_ 

— von Ibn Duraid — „(lottesfiirchtigen, dessen Kiirper die lange 
Dauer des Hungerns zugeselmitten hat, so dull er (an 11Iagerkeit)I) 
einem 	Lospfeil 	aus 	Nab;!-Holz gleicht 	und 	gekriiminten Ruckens 
einhergeht" : 	Magsara 	ed. 	Boisen 	p. (1.", 4 v. u. und Saey, Chrest.2  
III, 239, 3 v. u.; 

c5)1.Air 	2(..X.U.18 	LX:i 	r_,AA 	1..... 	 _,...c 	L' 	L.L)Y 	alt 2‘).?-_,. 	te;it 
— von Abti Qais b. al-Aslat — „Ich mache gerade seine Kriimmung, 
wenn er ein Freund krummen Wesens ist, wie der (Pfeil-)Schnitzer 
den Lospfeil aus Nabs-Holz gerade richtet" : Arani XV, riv, 7 und 
Masabid at-tansis, Kairo 1274, lAl, 92); 

endlich noch die Prosastelle Ham-asa ("lo, 19 f.: 	L.N..i0 c) 	3_5.9.4 
, 	 Z.".; 
5A*-t.,:,li 	k.K9 	f 	‘_..,..i 	crz (.._.•  

der Komm. bei Arnold), aber bei gelben Bogen und gelben Pfeilen hat man 
immer zuerst an solche aus Nabg-Holz zu denken; vgl. oben den Vers des 
Duraid, ferner die Lexica s. itAa und c..!..i, Schwurzlose 259 etc. 

	

1) So ist das Bild offenbar au deuten. 	Nicht .  ohne Geist, 	aber zu ge- 
kfinstelt und im Widerspruch mit der gewiihnlichen Anwendung von 	 ist ,.6.L.N.i  

die Erkidrung des Scholions: j....say 	(5,-.X.Jc 	0,-10 	2:<.? 	0 y 	UP 	LW., 

	

, 	. 
11.4:2_!1 	_ C.,,.xiilt 	g,.5.,i 	.13 	J.,-2.3 	',.1.1 	te.....Sc 	 .P 	C.,  _Lxii f 	,V 	.......kit 	x.L., • 3 	 C.) 	L.5 

	

0..t4LX:z5l1! 	or...? 	,A,....5 	0........! 	1.,23 	. 	. 	. 	. 5.,,,,,t..V 	,63_,Vi 	(:).,4 	,..X..cj  jt 

	

.. 	 .. , 
(.5..;.51 	1.4.,0 	Y.:cii.v.A 	0..,_,:i 	2,,,;:aLi 	cil. 	(..5..z.A.0 	1-,3,;D 	Lt 	(.m,,),._,-,..0?) 

€3__ 
bL.,..=3 	 iCiiRA r.v xx.oli b LS zi)., 	3Li_, 	.s. 	I 	bt.,..2.„ (.5.1.9 4,4 	 c.:-:i 5

., 
LAIT L.E.X-s".. 

2) Hier zwei 	schlechte 	Lesarten: 	 2s...1......Si fur It: --`-  . 	_...t= 	und 	,....L.)...iiJ 	(...e....ii„.!  
(., 

fur cL.X.i 	rs._,ii.i.., 	Vgl. ubrigens unten S. 887, 3 ff. 
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Diese Zitate durften keinen Zweifel daran lassen, dab fur die 
Maisir-Pfeile der alten Araber der Nab3-Baum vorzugsweise das 
Material lieferte. 	Nun sind die Lospfeile aber keineswegs von den 
eigentlichen Pfeilen artlich viillig verschieden, beide sind vielmehr 

eng verwandt. 	. 	hat namlich auch die Bedeutung „Pfeilschaft" 
c., 

und im besondern „Pfeilschaft, 	dem 	zu einem fertigen Pfeile nur 
nocb Spitze und Federn fehlen".1) 	Vgl. die Verse 

, 
0 	3...z• 	z,.-,_.\.;i8 	i_i-li 	zc.*.l.m 	Via..-J.: („1 	Ascii 	t..\.,4c)...::4-  .C3-) 	-) 	_) 	--- ) . . 	- 

— von dem Hudaliten ad-Dahil oder sAmr b. ad-Dahil — ,(Pfeil) 
mit kraftiger Spitze, an der die Form nicht abgeglitten war, und 
dessen Schaft munter und ranch ist" : Ass'3ar al-Hud., ed. Kosegarten, 
Nr. irf, ir; Lexica s. )).; vgl. Schwarzlose 305, Anm. 4; 

0, 	53,, 	, 	, 
3 L-3,-,4 	,.L.Xiii! 	k. 	A.L.-3 	G.4.J.443 	N...k.X. 	LAK..4 	A ).4.4:,..4 G 	(-_, 

— von dem Hudaliten Abu 1-Mutallam — „ein energischer, in der 
Hand einen nach einer Seite geneigten (Bogen) und einen diinnen 
(Pfeil), dessen Spitze gleichmaBig im Schafte sitzt" : Akar al-Hud., 
ed. Koseg., Nr. 9, 	i.; 

LA*.s; 	1.42*.s4 	zs..*:t 	,,,....t.. 	3 	I.Ai! -.) 	)mss c.3. 	. J .., _ 

— von dem Hudaliten $ahr — „Una eM Pfeilschaft, der einen 
Ton gleich dem Schreien der Gazelle Koren laBt, auf den ich eine 
diinne, feine (Spitze) gesteckt habe" : ibid. Nr. in, rv; 

0 	, 	130 	,, 	3, 0 	 , 	, fl, 

,.,....S! 	1.4.J 	ELxii.J! 	3..,..2.;S 	L.
4 
 ",)..to 	x:i0...?-3 	,.,1 	LC t..kW 	dal 	1-X.X.41 
- 

	

	 . 	... 	. 
. 

— von Ibn Ahi 31jjaina — „Nach meiner iiblen Erfahrung mit 
ihm, als ich ihn gefunden hatte, hingeworfen wie die Spitze des 
Pfeilschaftes, die noch nicht aufgesetzt worden ist ...?“: Mubarrad, 
Kamil i'fr, 2 etc. (dichterische Belege fur diese Bedeutung von 

c,.x.'i 
sind nicht selten), und die lexikalischen Aussagen: Lisan XV, r.., pu.: 

1) Noel' 	eine dritte Bedeutung 	wird angefiihrt: „Zweig oder Holzstlick, 
die sich 	zu einem Pfeil oder Bogen 	eignen" ; vgl. Lisan III, VI., 13: 3L:63  

5 	5 	0 5 	 , 	4 	, 	 ,  

LCRA,...... 	c ciii 	',lid! 	2,..t= 	‘...):.\..i 	ill 	f3i 	oytIS 	AO 	— 	' (..51 	(.._. 	3 	 • 	, 	(-- • 	 C 	.. 	—,.') 

31131 	,A,4 	3.÷.0 	Qamds s. %.,.%/ai• Y..,Lii.lc ..?4,3!_, 	cre 	L53,1! 	)1t..X.iiz; 
o 

z,..L.4 	j.• ..:'. 	fG.0 	 L..,,.e.d.c3.1 (Lane s. Y.,!....ci gibt das ,.,.i.w 	 oda cLX:i 3! 	 cJ....i 

dieser Stelle wohl irrtiimlich mit „arrow-shaft" wieder); das oben (S. 880, Anm. 1) 
mitgeteilte Scholion zur Maqsdra und unten S. 887, Anm. 2. 

57* 
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0 

- . 	 'As.v.116L:'-, 	 ::;) 	..t-:!1 	- 	III , 1-1 	iir • 	c A.,..1 
f., 	 L5  	t 	.. 	0 	• • 	. 	-- 

- 	 A 1,4 i,3,'!  	 . 	L...5.9)1 	31,i,  	CJ"'; J' 	1.}.4 '"';'?! 	(•11 	1-}"1"6 	(.""'"*:° H 

3.'6 	 3 	11):7? 	 1.-712. 	i 	 ,-.24.  L3-:••••••:5 	(..5::‘J- 	 . 	r:fi 	, 	. 	. t,,,4....2 	r.,..4, 
0 

Li.:....3) 	LS Li 	AAA j..e_i 	3.A.2,:fy 	LA tie/ 	t., 1 	ZJ 	
L
531 	.,oi.i 	CLSLi 	..1 	1 '' 	C 	. 	- 	 3 	r.. ii.. 	Al 

iL 	 ::i 	 .1) 	J A 	1.e.i 	 LI, 	,:.?), 	etc.• 	IDuraid, 	Thtigri, 	,1", 	ult.: 
- 	0 - 	 - 
Y., 	j:-:4), 	z,. .L. 	,.,..s,i 	Lcz, 	i....i..., c5 4......4 	J. 	. 	. 	. 	. 	(....}....H 1 .. 	_ 0 ,..L.Vi 	...1.i.; 	Ibn 	al-Agdabr, 	Kifaia, 	[-I, 	3; 	1-jariri, 	Durra, 	19, 5; (.., 
die Lexica 	s. E-: 	-' ,..x.';, 	) 	(-5.7? etc" - 	Schwarzlose 297 u. a. -"'  

	

Nach allem, 	was wir fiber diese Dinge wissen,") 	niiissen wir 
ba 	 tier auch im ,...,..x. 	als Spielpfeil eine Art Pfeilschaft oder Pfeil ohne c, 

Spitze and Federn 	sehen. 	Da 	driingt sich 	m. E. von 	selbst die 

1) Vg1. TagitlibT, Fiqh al-lura, Kairo o. J., 	rio, ult.: LA 	331 	‘.2.:„....,./.11 	0..c 
"..... 	, 	-0, 	... 	 . 	;.-., 	_ 	, 	, 	- 	Co, 

1.15..133 	147? 	L.5.4•••wnti 	(.5J+4 	(....S 	t-sa-/-i 	(.54...,..,.! 	k..........ia::ii.?., 	c?..stii 	(...t.iairl 
-5 	...r. 	-... r 	r. .. 

ye3 	3,4,;,4 	( j;...1„4 	L.)I 	zLI 	(1. 	Lsil) 	L.5.1;13 	,0_,...6 	13lb 	t.i.a,! 	d 	3....i 
...   
0.".....o.31 cyt 	. . . . 	a;3., 	1.4+,.. )taz 	&L,“ 	,,.Sj., 	L1,;,,4)  i,313 	z_.,..x.ii;) 
, .1-:z,• 	-b 	v-:-.- 4 	131-i 	3-444 	 LA 	33c ii c50a3 	d ,j...i cLx0 L.),KA 

.., 
L):..,4  _, 	L.) 	k  ja.4} i.41i 	2is'iii 	u:oji 	IcSli 	Lii_l__-e 	 .,i 	( 	13Li 	‘....5.4',...., 

ti:: ....4.).A i.tt.i. 	Derartige 	Systomatisierungen 	mtissen 	allerdings 	mit 	kritischen 

Augen angesehen warden, denn die arab. Philologen haben dem System zu 
Bebe nur allzu oft den Sprachtatsachen Gewalt angetan oder sie geradezu go-

4 
flilscht. 	Aber was hier fiber 

C.,  
,..A.X.i gesagt ist, entspricht offenbar der Wirklich- 

.., 	- 
keit. 	(Dagegen steht z. B. die Aussage aber Lb .!'" i  im Widerspruch mit Stellen 

wie Aus b. Hagar Nr. II', 	,l, gAlqiuna, ed. Ahlw., 	Nr. 17  r'v, 	Niildeke, Beitr. 
z. K. d. Poesie, 139, 11 etc., wo des Wort vom fertigen Pfeil gebraucht wird.) 

2) Ich betone bier ausdriicklich, daB wir nach meiner Uberzeugung nicht 
allzu viel darilber wissen. 	Die arab. Humanisten erwahnen 	zwar das Maisir 
and was damit zusammenhfingt ziemlich oft, aber ihre Angaben sind z. T. recht 
unklar and widerspruchsvoll, was offenbar darauf beruht, 	daB man das Spiel, 
das ja durch Muhammad's Bannstrahl (Sure II, 216; V, 92 f.) ausgerottot worden 
war, 	zu 	ihrer Zeit 	praktisch 	nicht 	traehr kannte. 	Es 	ist 	daher nicht ace- 
geschlossen , deli wir den einen oder andern hierhergehorigen Ausdruck, den 
wir auf Grund der einheimischen Interpretationen gut zu verstehen glaubon, 
in Wirklichkeit viillig verkennen, 
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Vermutung auf, daB dem gleichen Namen auch die gleiche Sache 
zugrunde gelegen haben wird, d. h. daB man zu Spielpfeilen, wenigstens 
urspriinglich, wirkliche Pfeile, nur ohne Spitze und Federn, benutzt 
hat. 	Der Spielpfeil hat aber offenbar auch spitter, nachdem er eine 
gewisse selbstandige Entwicklung genommen haben mochte, in Ge- 
stalt und Aussehen 	seinen 	Ursprung 	nie verleugnet. 	Das geht 
daraus hervor, daB uns — abgesehen von den Kerb- und sonstigen 
Abzeichen , 	mit denen der Spielpfeil seinem Zweck entsprechend 
versehen werden muate — weder in der Dichtung noch in den 
Schilderungen der alten Philologen unter-scheidende Characteristica 
der beiden Pfeilarten entgegentreten. 	Ja noch mehr: die Characte- 
ristica der Spielpfeile sind z. T. derart, daB sie besser fur wirkliche 
Pfeile zu passen scheinen. Ich rechne dahin Angaben wie wir ihnen oben 

. - (878, Anm. 2. u. Z. 12) begegnet sind: u.,,j:03 	,„:„...ii.c: 	0.. a o.l..4.-L 	2,...? , 
,.........,4 etc. 	Zur Not kann man nattirlich auch vom Spielpfeil gelten 
lassen , 	daB man ihn , 	urn seine Dauerhaftigkeit zu steigern , mit 
einer Sehne umwickelt und dal man zur Feststellung der Harte 
seines Holzes auf ihn gebissen habe. 	Viel nailer aber ditrfte doch 
bei derartigen 	Angaben der Gedanke 	an wirkliche Pfeile liegen 
(vgl. Schwarzlose 270, 2; 	298, Mitte; 	304, 4 v. u.; 308, Anm. 9; 
293, 7 ; 	Lexica 	s. 	,..,....ii=, 	,.....tt..z,), 	,_.....,...i 	und 	u„J.,:0 ). 	Damit 	vertragt 

. , 
sich 	denn 	aufs 	beste , 	daB 	der Spielpfeil 	sehr 	oft 	geradezu .,4...... 
heiBt.1) 	Vgl. die Lexica s. v. (z. B. Lisan XV, f.,, 12 	= 	r.;, 4: 

r,..? 	E.)Lii,! 	L.5,kii 	z...,.....).iiil 	ti......1f3  ; 	s. 	auch 	z. 	B. 	II, 	;if, 	8: 	&i 	3Li 
..._ 	. 	 ...... ...t 	4...„, 	, zi i 	&LXi 	A 	ji.! 	:;,...,...4 	IL:)..P 	1 /4...)! 	Az. 	c_7; _7'w*•• 	r 	, 	C) 	(...' 	0" 	3 	•• • 	• , 	l, 	• 

ii.i4...ali 	,._..iti. ,...,i) 	und 	s. 	L...yo , 	ferner 	Stellen 	wie 	Tibrizi, 	a,r1:). _., 
Alaiall., 	p. oi, 4 	v. u.: 	ri....?....k.i 	‘......5,,i 	L.53..31 	L:.....x......tI 	(1 	Zeile • . , 
vorher : 	

Z.-.1,xith 	44.c 	0 j..?j,..0..,i  ; 	ed. 	Arnold 	an 	derselben 	Stelle: 

L),:s7:1-.3 	1 /4—va..: 	(5,..0 _) L4iiif 	(:).;raf 	. 	. 	. 	. 	t"........1.;\/9; 	I Nubata , 	Sart 

al-sujun, Kairo 1278, 	ffc, 12: 	Le.z,"*.i 	L5:,...fl 	1.4,....4 	 J.,....,..0 	i,.Vi L.59  	•• 	C 
L. ..,J   t5xii..43 	KrO..3 .7 	4  •' 	al-Bicia3i 	in 	seinem 	von Landberg in den :s 	t-,  

1) Dagegen bezeichnet, wie das ja auch die arab. Philologen angeben, 

Z.;J..3 nie 	den ganzen eigentlichen Pfeil. 	Die Deutung, die Schwarzlose 30, 

Mitte von dern Ausdruck tiii 	ck..X...i gibt, ist irrig, denn Elf geht nicht auf 

die Metallspitze, 	sondern auf 	das 	Holz des Schaftes; 	s. die Lexica s. tii, 
z. B. Lisa'n X, If., 1. 
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„Primeurs arabes ' 	I ve riitren t lid: ten 	E \ k tirse 	ii her obis Maisir, IN 0 
e.„?..”, 	fiir 	„Spielpfeil" 	durelitins 	vorberrscht : 	r)., 6 	v. u.; 	1'1., 8. 	16; 

1."1"', 7-10 ; 	r"(5, 	5 ; 	r 1̀, 15. 	17 . 	1 9 ; 	i''‘,, 10 	12. 	17 	i'N, 	4 	u. s. f. 
Auch 	in 	der 	Dichtung 	heillt 	der 	3laisirpleil 	gelegentlirli 	 . 

	

(..,..,: 	., 
Vgl. die Verse: 

— von Aus b. Hagar — 	„Auf beiden Seiten von Ijubaii zwei 
Niiebte lang , 	als 	oh sie einem Ungliick enteilten 1) oder Lospfeile 
selnittelten": Aus Nr. fr,, o; 

k_A.ii 	1.....Qf 	 Jy.,:.;:.! 	Y 	ol,..... 	,,::.....i.)3 	LA3  L)....iia 	 L ' 	.u.,..,c.-wq -) 	. 	L..c. 	-- 

— von Imra' al-Qais — „Und nur dazu haben deine Augen Triinen 
vergossen, da13 du mit deinen beiden Pfeilen (den Augen) urn die 
Stiicke eines (von der Liebe) zu Tode gegruilten Herzen spieltest" 2) : 
ed. Ahlw. 	Nr. 	fA, 	I'.; 	Musall. 	ed. 	Lyall 	p. 	ri, 	ed. 	Arnold 	p. t.; 
Gamhara 	p. )9; 	Big-dET, 	a. a. 	0., 	rf, 2. 	ri, 4 	v. u.; 	IQutaiba, 
S'i8r 194 ; 	Arani VIII, VA, 3 v. u.; 	Lexica (auch Lane) s. j..,:::....= und 
Huber 32, und 

1) So tibersetze 	ich 	die Norte 	l..........s, 	_biali jetzt, 	fiber die ich mich 

vor 10 Jahren, als ich meine „Verbesserungen und Nachtrtige" zum Aus schrieb 
(diese Zeitschr. 49, 85 ff.) noch nicht zu auBern wagte. 	Geyer iibersetzt: 	n als 

o - 
ob sie den Abendwind iiberholen . . . wollten“. 	Aber cy...--!:=4  hat in der alien 
Dichtung gewahnlich die Bedeutung „Ung1tick" ; vgl. z. B. gAlq am a ed. Ahlw. 
Nr. 0, 	l' (von Socin falsch verstanden, s. schon Ahlw., Bemerkungon, z. St.); 
N5ldeke, Beitr. z. K. d. Poesie, 198, 10; Arani XXI, fn, 15; Wellhausen, Reste2, 

201. 209 etc. 	Zu r„,..e...,.1. 	, ca,..,..ii:i vgl. meine ,Verb. und Nachtr.", S. 132. 
s--  

2) Dieser Vers wird bekanntlich auch anders gedeutet, 	ich stimme aber 
Tibrizi-  bei, 	der sich in seinem Kommentar dazu, a. a. 0. p. !i'', 7, folgender- 

mai3en gueert: 	L51.4 	v...+i."..ii4 	Olin 	co-KA 	d 	ts_.,....?1,-; 1 	6 L5N.P 	J__,..! 3  

	

I 	i.'  kz..:-..K.? 	U,.- 1.....J LK: 	2‘...ID 	( j.. 	Li..X.:.i.i 	.,-...... 	LPL.)(..; 	j,....t..- 	z,.33 	,..,..4i]..11_, 

Ll...,..g....., 	1j1.i. 	Vgl. noch den Michsten im Text zitierten Vers und die 

X 	6 	. . 	

1Redens- 

art: 	 L 	j\ • 	13 _}....;;;.=.1 	0....1 	 9 ,,,,_L .4:,....? 	(...goir! 	,..I, 	4,-;.:,.t 	3 	y_,,:a 
Asas (7,...,41 	rl...g.......q 	1.,...i 	t..,..3j,:caJt, 	...q.i. 	al-balara 	s. 	J.;,;:. c; 	vgl. 	Lane s. 

j..:.::,s , der versehentlich _.„1..:::,..x..4 mit „fifth" 	statt mit 	n tenth‘‘ 	ubersetzt. 
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,--••_53 ., 	i 	w.51.+°,2;...i, 	:1; - U:;:fi 	L.5.43- 	i 	(4,.y.b    A31 LC!. 	..) 	 •.:. 
,,Wenn die Liebe die Stiicke meines Herzens teilt, 	so 	sind deine 
beiden Pfeile 	(deine Augen) der Mu8allii und 	der Racivib 	(die zu- 
sammen 	siimtliche 	Stiicke 	gewinnen)" : 	nig 	a1-2arfis 	und 	Lane 
s. ,_,...i) ; 	Huber 37 (der falsch iibersetzt: 	„Wenn 	die Liebe mein 
Herz in zehn Stiicke teilt").1) 

Ja, der Name r,4......, ftir den Lospfeil (ganz allgemein und nicht 
nur in seiner Beziehung auf das Maisir verstanden) mua sonar sehr 
alt sein , 	denn 	nur 	so erkliirt es 	rich, 	daB 	 such „Losanteil, 
Beuteanteil, Anteil" bedeuten kann und daB sick die denominativen 

Verbalformen 	finden:  	Werfen der Lospfeile o. ii. iiber- (..+.„ 	„beim 
.....35. 

treffen“, 	L. 	jemand die Lospfeile werfen", 	Los- (49 	„mit 	 („+„1 „die 
._ 	• 

Pfeile werfen Lassen" etc.") 	(Vgl. zu ,f.,„Anteil" Aus b. Hagar 

S. 51, Anm. 2; 	IHikm, Sira , ed. Wiistenfeld , fAl, 6. f9., 7 v. u. 

f91, 9 v. u. fir', 3 v. u. f‘if,  , 6. 15 	und so oft in der Literatur der 

Mapzi etc.; 	zu 	Tabari, Annales, I, vAr, 17 ; 	zu 	-1.,,, Sure (...E......, 	 r,s  

37, 14 	und Tabari a. a. 0.; 	zu 	#P1,..„....,:i Hamdsa 60, 11; 	zu 	f...i.,, .., 
Tabari a. a. 0. III, lie, 6 (s. Glossar) etc.) 	Man wird 	annehmen 
miissen, daB urspriinglich bei a 11 e n Pfeilspielen und -Orakeln — 
mogen sie nun , wie wahrscheinlich , von Haus an in einem Pfeil-
se hi e 13 en 2) bestanden haben oder nicht — eigentliche Pfeile im 
Gebrauch 	waren , 	deren 	Name (rt..:) seine allgemeine Bodeutung 

jederzeit behalten hat, 	dal 	man 	aber spilter fiir das Maisir 
c
),),s 

(Pfeile 	ohne Spitze und Federn) 	bevorzugte , 	wie 	fur das Pfeil- 

1) S. noch Kanif, ed. Lees, I, tfy , 11. 

2) Scion die arabischen Lexikographen4mben, wenigstens anniihernd, diese 

lledeutungsentwicklung begriffen. 	Vgl. Lisitn XV, s'.., 7 ff.: %.,„k*A.a..1.11 	(44.4,,4'  - .3 
- 0 , 

3......,*.tf 	,t 	Le 	c....Ji.,...ry 	s 	rLi.„.,..J! 	 0,.....,4_, 	 j.,..,y 	,..:% 	(.4,-1 	. 	. 	. 	. 
(x, ;is- 	,..:s 	A....i..,- 	t  t.stA 	zy _5_,15.4 	LA 	z,..? 	L"...4.,..., 	r.,2 ,.6.10...0 	L.5.;., , 14.4.., 	,....tAcj 	,),S 0.4...... 

3) Vgl. Jonathan's PfeilsebieBen 1 Sam. 20. 
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o r a k el 	V 	(die 	natiirlieh 	vi in 	den 	_LK?: 	versehieden 	gewesen r )  
sein iniissen, in der Literatur aber mehr und inehr dainit konfundiert 
warden 	 and sind; vgl. die Lexica s. 4.1-)  	Huber :121. 

\Vie dein midi sei, auf jeden Fall diirlten diese Ausfiihrungen 
gezeigt haben, 	dad man sich Los- 	und ei,Q;entliehe Pfeile nicht zits 
grundsiitzlich 	verschieden 	denken 	darf, 	(hill 	vielmehr 	der 	,..3.6 

id rekt vom 	rn  , 	abstammt 	und 	dad er in Namen, Gestalt und _,.., 
Aussehen 	diese Abstammung nie verleugnet hat. 	Da man nun, 
wie wir gesehen haben, den a..,,.)..i mit Vorliebe aus Nabs-Holz her- 
stelae , 	so 	diirfen 	wir 	fulge rn , 	dad dieses auch fiir den r..,,....., be- 
nutzt wurde. 

Fiir den, der diesem Indizienbeweis keine unbedingte Geltung 
zuerkennen 	will, 	vermag ich gliicklicherweise 	einige 	Stellen 	an- 
zufiihren, in denen ganz positiv von eig,•entlichen Pfeilen aus Nabs- 
Holz 	die 	Rede 	ist. 	Diese 	Stellen 	sind: 	Maiddni, Anital, Balm 

J 

1284, II, 	Vof, 	7 	v. u.: cy4 j......?) 	 .P 	iii4.-- 3Li (5...........X   .1 i cro 	ri.X.i9 
25 

z,..:4÷-Li 	iii.-__:;%1 /40 ,..% 	KP÷i 54 	,.3t 	Q.,<..13.d 	 P 	1.4..;...  .:.. 

:- 	LP)..1 /4. .1• 	LgC4A.:4,! 	3,...-': 	L...,ji 	EC.K.CD 	(:),K. 	d 	csi.÷4 3Ui C5 	.5 -' '. 	 E 
.

,..........s- 

LY?:, 1.,::•J3 	L,...yi 	L.4.4 	L.5,..1 	L:-- 	L46 	435-1?- 	LiA.:a:6 	‘.....d),-.)1 	IA 
, 	 ,, 	__ 

wr,.:i 	 Li.;,:li.? 	0.A 	oLS 	LA 	JI 	L>..4.= 	2 	*.f.,.z 	1_,;_,.4. 	1..,-.),P,3 LS 	r# 	5 	• 	- 3  
, 0 5 	.- 

,:-> c. 	(#Nit 	FV/1 	K.W.4.. 	L+LA 3....e.4 	(die ganze, 	nicht uninteressante Er- 
zlillung fast wortlich ebenso in den Konunentaren von 	'arik und 
Mutarrizi zu den Maqamat des Hariri; 	s. 	arr.gi, Bulaq 1300, I, 
1ff, 6 ff. und Sacy, Chr.2  III, 236 ff.1); 	vgl. auch Sacy, ibid. 241, 
ult.); 	K5,mi1 rO, 4: 

, 	J 	, Cy ;.; , 
t.,..,..0..11.4 	cy:'..4  3 	jeN.:3 	(.5:4,4 Sal 	24..,...v.,..,3 	7r...,....3 	....I0".• 	Lt 	2,...x.÷.1:)., ., 	 - 	`;-- 

- von Ibn Abi sUiaina — „I:7nd ich steckte sie (die Pfeilspitze) 
auf einen Nabs-Scholl und versah diesen mit zwei Oberfedern eines 
Geiers und einem mit einer Sehne umwickelten Schaftmittelstiick" 
und Akar al-Hud., ed: Koseg., Nr. r, 	to: 
,..,.:1.,,, 	i,+;..4 	0-0 	 sLA, C..ef,AAA 	j.4.....1.3 	Li.) 	L.X.:6_, 	(.5.x 	2,,..? 	...t0L.4 

— von Sabi- al-I3aii — „Er kreiste ihn (den Steinbock) 	ein, 	bis 

1) S. schon Schwarzlose 292, Anm. 1. 
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er aus der Nahe mit einem lohfarbenen1), mit Doppelspitze ver-
sehenen, treffsicheren Pfeile nach ihm schieBen konnte." 

MOglicherweise gehoren auch die oben S. 880, 7. 13 zitierten 
Verse hierher. 	Denn da diese sonst keinerlei Beziehung auf das 
lIaisir 	enthalten 	konnte 	ihr 	Ic...;f 	bezw. 	KA.k.:.; 	LX:i 	statt , 

	,...0.3 (.--• 	 • 	7. 
„Lospfeil aus 	Nabs-Holz" 	sehr 	wohl 	auch 	„Pfeilschaft 	aus 	N." 
bedeuten.2) 

Die Lexica 	s. .r...,„.i 	zitieren 	keinen 	Vers , 	in 	dem 	eigentliche 
Pfeile aus diesem Holze erwahnt werden. 	Wenn sie aber aber- 

. 	, 
abereinstimmend kurz inelden : . 	.....ki! &La ,..X.&-•Vi j..*‘.;;:. L-.s.:i 

. 
3)1.4.......1! 	L.L..., 31-kal 0..4 ,...)....):, 	und 	dann 	unbefangen 	als 	Beleg 	fur 
letztere Angabe den oben (S. 878, Anm. 2) mitgeteilten Vers des Duraid 
anfaren, so steht zum mindesten fest , dali ihren Verfassern keine 
Stelle in der alten Literatur bekannt war, die gegen die Herstellung 
von eigentlichen Pfeilen aus Nab3-Holz Zeugnis abgelegt hatte. Auch 
ich kenne 	keine 	derartige Stelle, 	und 	da 	offenbar auch 	ern so 
hervorragender Kenner dieser ganzen Literatur wie No ldek e keine 
kennt , 	bezweifle 	ich bis auf weiteres , 	daB eine solche iiberhaupt 
existiert. 

, Jacob 	in 	seinem „Beduinenleben“? 133 schreibt , vielleicht 
w'. 

irregefiihrt 	durch 	Stellen 	wie 	Freytag , Lex., 	s. r,+,.., und 1,',..?Lz::), 
und Einleitung 258: 	„Man scholl mit Rohrpfeilen , wahrend die 
Perser Holzpfeile verwandten". 	Es kann m. E. gar keinem Zweifel 
unterlieuen , 	daB die alten Araber auch Holzpfeile kannten 	und 
zwar nicht nur solche aus Nabs-Holz, sondern auch aus verschiedenen 
andern Holzarten. 	Vgl. Schwarzlose 292 f., Tag I, 19"1", 4 etc. 

1) Unter einem „lohfarbene0 Pfeile verstehe ich, allerdings mit allem 

Vorbehalt, einen aus Nab8-Holz. Siehei4J oben S. 878, Anm. 2 und vgl. noch 
. 	0- 	 0 - 

AnM. al-Hud., ed. Kosegarten, Glosse zu Nr. 9, 12 : 	Y..t..."...,...i 	 0.5t,  ($c 	A ......, 
..0 E 	- 	0_ 	.. 	.,..0 	- 	.) 

t 	1. )--,:.:• ."... 

	

Le 1..4.i 	ferner 	Lisrin 	s. 5.....4 	 -La 	 5-5.? 	, 	 .;..i t..15.1 	d5.1 j.....i 

(X, rrt", Mitte): 	2i..1.,D) 	0).4 	 1 	 [g.i.fr.;... 	3I .)...,<Lfh 	'•.:13 85.4 _.3.,:i] . 
5„..-4 	t.,31....is 	Lc3 	J.:4! 	 „s* 	zd*As., 	s. auch s. ./..1.-5A.,:::, (IX, r.1 , 2). 	wie 
hiernach das Nab3-Holz im Alter rot wird, so konnte es wohl auch eine loh-
farbene Spielart davon gegeben haben. 

2) Die richtigste tbersetzung dieses X.P.÷.0 	,cL.X.i ist freilich vielleicht 
,den Scholl des Nab3-Baumes'; s. oben S. 881, Anm. 1. 

U .. jai, 3) Vgl. 	oben 	S. 881, Anm. 1: ,,,,E......, 	a,...z..2 	3........7,7. 	4,....3 	c 	6  •  
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Anzeigen. 

Die Ha .4 int ili at des Kunia it, herausgtve be n , iibersetzt 
and erldutert von Josef Ho ro v it z. 	Alit Unterst iitzunie 
der K gl. Alcademie der tre,:ysemeh alit n in Berlin. 	Leiden, 
E. J. Brill, 1904. 	(OA, XXIV, 109 S. in 8'). 

Kumait b. Zaid vow Stamme Asad , geboren urn 60 d. H., 
gestorben 126, gehort nicht zu den hervorrarrenden Dichtern der 
Omaijadenzeit. 	Mit 	den 	drei 	astern 	Koryphlen 	dieser Periode, 
Farazdaq, Garir and Achtal, die doch auch nur Epigonen waren, 
kann er sich nicht messen, geschweige mit den Meistern der &fib- 
zeit oder seinem Zeitgenossen 'Omar b. AV" Rabi`a. 	Lind unter 
seinen Gedichten gelten die zu Ehren Mubammeds und seines Hauses 
gemachten bei arabischen. Kritikern fur weniger gut als seine andern. 
Aber doch verdienen 	gerade 	diese, 	die 115Iirni-jul, 	durchaus 	die 
Herausgabe als eine bedeutsame Zeitstimme. 	Der Dichter spricht 
in ihnen.als iiberzeugter, enthusiastischer Anhanger 'Ali's und seiner 
Familie and als entschiedener G-egner 	det herrschenden Dynastie. 
Man rnag diese Parteirichtung verkehrt finden, aber man mug die 
ehrliche 	fIerzeugung 	anerkennen. 	Freilich 	war 	Kumait 	keine 
Heldenseele. 	Tadel and Verketzerung ertragt er, 	aber er beklagt 
and verteidigt es nur schwach, daft er bloB mit Worten, nicht mit 
den Waffen in der Hand fur seine Sache eintritt. 	Man merkt leicht, 
Bali die Drohung, bald -warden die Gutgesinnten mit Gewalt die 
tisurpatoren stiirzen und 	die Berechtigten 	auf den Tbron setzen 
(IV, 63ff.), wenigstens fur seine eigne Person nicht sehr 	ernst zu 
nehrnen sei. 	Und so hat er denn such, als seine Angriffe auf den 
Ohalifen ruchbar geworden waren und er sein Leben bedroht sab, 
jene zuriickgenommen und den Herrscher gefeiert. Him war viel 
zu verstilndig, urn sich nicht darnit zu begnfigen und den Dichter 
die 	beleidigte Majestikt 	ffihlen zu 	lassen.1) 	Aber 	v e rl eugn et 

1) Die htibschen Geschichten fiber die Proskription und die Rettung Kumait's 
sind nathrlich sehr vorsichtig aufzunehmen, zumal wesentliche Ziige damns such 
in anderem Zusammenhange vorkommen. — Beilaudg , deli ich sehr bezweifle, 
der energische Chfilid alQasrT, der sich nicht seheute, der tiffentlichen Meinung 
ea trotzen, sei feige gewesen (S. XV), mag die Geschichte , worauf sich dieser 
Vorwurf griindete, gene wahr sein oder nicht. 
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hat Kumait die `Aliden doch nicht, wie des andere schi`itische Dichter 
wohl getan haben. Er war eben viel ehrlicher als der gesinnungs-
lose Farazdaq, der die jeweiligen Machthaber besingt und die Ge- 
stiirzten schmaht 	und der sick 	gewiI3 	nicht gescheut hatte, die 
Omaijaden, die er der Reihe nach verherrlicht, aufs gemeinste zu 
beschimpfen, wenn er ihren Untergang erlebt hatte. 

Kumait gehort nicht zu den schiaischen Ultras. Er halt zwar 
Abu Bekr und 'Omar fur Usurpatoren, will sie aber nicht schmahen; 
vielleicht, 	meint 	er, 	batten 	sie bona fide gehandelt mid konnten 
sich einst vor Gott einigermaBen verantworten.1) 	`Othman higt er 
aber stillschweigend falLn. Deli dem 'Ali und seinen Nachkommen 
die Hernchaft als E r b e 	gebiihre, 	ist 	die 	durchgehende Voraus- 
setzung.2) 	Sie werden denn aufs schonste gepriesen als die besten 
Menschen, von denen alles Heil zu erwarten. Poch halt sich Kumait 
dabei ziemlich in den Grenzen des herkommlichen t.AL.),,o, nur da3 
er die 	lobenden 	Ausdriicke 	gewaltig 	hiiuft. 	Im 	Grunde 	gehen 
Farazdaq und Garir weiter, wenn sie die Chalifen mehr oder weniger 
den Propheten gleichstellen, 	ihnen 	und selbst dem Haggitici die 
Engel im Kampf zu Milfe kommen lassen u. dgl. In., s. Farazdaq 
(Boucher) 	103, 4 f. 	(Hell) 	LIX , 6 f.; 	Garir I, 16, 12 f. 103. — 
I, 62, 1f. 9, 8 u. s. w. 	Gegen die Omaijaden schleudert Kumait 
starke Anklagen, berechtigte und unberechtigte. — Merkwdrdig, dat3 
er sich fiber die Zeitfolge wichtiger Vorfalle aus Mohammed's Leben 
tauscht: II, 95 	setzt er den Tod Marhab's (Chaibar) vor den des 
Talha b. Abi Talta (Uhud). — In spateren Gedichten, namentlich 
in einer ungewohnlich langen Qaple , von der noch ziemlich viel 
Bruchstficke vorhanden si;(1,3) hat unser Dichter heftig Partei gegen 

1) Der gut sunnitische Cairiner Herausgebor, der auch Meiwija als ,Ge- 

nossen" des Propheten des t..k.X..t..,..., und &..1...c 	z,../3! 	(.5....1?)  zukommen halt, 	ver- 
wahrt sich natiirlich gogen diese Auffassung. 

2) Streng geschichtlich Balt sich 	diese Theorie nicht rechtfertigen, aber 
sie lag so 	nape, 	dal3 	die Marwiiniden sich veranlalit sahon, 	ihr eine andere, 
noch weit schwiichere, entgegenzusetzen , die wir tins Farazdaq kennen lernen: 
die Berechtigung der beiden ersten Chalifen ist selbstverstandlich; da nun des 

von 'Omar eingesetzto Wahlkollegium (5),,,a, 9".".;;;...9 den Omaijaden `Othtniin 
erkoren hat, 	so ist this Omaijadisclur Maus die legitime Dynastie, s. Farazdaq 
(Boucher) S. 106, 12. 	108. 	156, 4. 208, 5. 219, 15. (Hell) S. LXII, 3 (Nr. 394). 
S. 71. 177, 15. 	Kumait spielt auf den Omaljadischen Erbschaftsansprueh an 
11, 37. 	Die, welche jene 13egriindung aufstellten, haben gewit3 dabei geliichelt, 
aber ich mochte wohl glauben, dai3 der gate, beschrankte 'Omar II sein Gewissen 
eben damit berubigt babe. — Bei Farazdaq und Garir finden wir auch sonst 
denials offiziose Redeweisen, 	z. B. wird 	die 	feindliche Partei mit dom religios 
schwer tadelnden Ausdruck „Heuchler" et,iii.1.1.4 Garyr I, 34, 1. 46, 19. 107, 
2 u. s. w., oder gar als „Gatzendiener" bezeichnet Farazdaq (Hell) X, Nr, 287 
letzter Vers. 

3) S. die Einleitung S. XII. 
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die ganzen 	„jemenischen' 	Stimulie gen(nn men. 	Hier tritt das noeh 
nicht hervor. 	Duch mark die Aufzithlung II, 48 f. Mum den Ein- 
amok, als saile er auf gewisse jenit.iiisehe Stintime sehr herab. 	Und 
auf alle Tulle legt er grolies Gewicht darauf, 111t8 der Prophet der 
Stammesgruppe Chindif entsprossen sei, der ituell er angehiirt, ganz 
wie 	Farazdaq 	und 	Garir 	diesen 	und 	besonders 	die 	(2halifen 	als 
Staminesgenossen in Anspruch nehmen. 

	

Die Hauptteile 	der 	Ilit'siniziat 	rind 	ziendieh 	prosaistli. 	Die 
langen Reihen anpreisender Epitheta wirken 	nicht entfernt so wie 

ahnliche , 	aber 	doch 	welt 	kitrzere in den alien t,;..4.).;. 	End noch 

weniger konnen die an den Verstand gerichteten Darlegungen seiner 
religios-politischen 	Gesinnung 	z. 13. 	in 	VIII 	als 	Poesie 	gelten. 
Rhetorische Fragen wie II, 12 f. 73. 77. IV, 19 	tragen 	nicht 	viol 
dazu 	bei , 	these Diskussion 	zu 	beleben. 	Sehr oft wiederholt sich 
Kumait in den IlAgimija. Auch finden sich in den sonstigen Resten 
seiner Gedichte noch allerlei Parallelen zu Stellen in jenen. 	Solche 
Wiederholungen begegnen uns freilich bei vielen arabischen Dichtern 
in grofier Anzahl. 	Kumait sucht aber doch seinen Gedichten echt 
dichterischen Schmuck zu geben. 	Da kommt ihm 	zu Gute, 	da13 
kaum ein e gebildete Sprache fitr einen 	mit einigem Formtalent 
Begabten in dem Grade dichtet und denkt wie die altarabische. 
So schildert er denn nach zahlreichen Mustern das Kamel, auf dem 
er die miihsame Reise nach Mekka (II, 122. 140) zu den Gefeierten 
macht, wobei wir es unentschieden lassen, ob er these Reise wirk- 
lich selbst ausfithrt oder das Gedicht 	durch 	einen Andern 	iiber- 
schickt. Ferner gibt er uns wieder die bekannten Szenen aus dem 
Leben des Wildstiers, 	den er vielleicht nie gesehen bat, 	und des 
Qata.1) 	Den Nasib und das Jammern an verlassenen Wohnstiitten 
bringt er, so zu sagen, immer negativ an, indem er erkliirt: ich rege 
mich nicht ob neuer oder alter Liebe auf, 	sondern wegen der 
Halimiden. 	Er feiert diese 	besonders 	als 	wohltittige Saijids, 	die 
den armen Beduinen, deren Kamele 	wegen Regenmangels keine 
Milch geben, reichliche Nahrung spenden und an deren Zelten die 
Wittwen und Waisen sich sattigen. 	Sogar das von IYIubanamed 
verbotene Maisir-Spiel WA er sic veranstalten, wenn anders er sieh 
selbst caber das Wort 	i l II, 

80 klar ist. 	Der Dichter markiert )l ,'. 
eben in jiblicher Weise den Beduinen, wahrend er doch ein Stiidter 
war, ebenso wie die von ihm Gefeierten. Nach der gelehrten Uber-
lieferung hat er denn auch Kier und da in der Beschreibung von 
Witstendingen Fehler gemacht. 	Als poetisches Mittel gebraucht er 
im III. Liede, tdas itberhaupt am meisten Kiinstelei zeigt, wieder- 

1) Farazdaq, der dem 'Wiistenleben doch usher stand, hat nur je einmal 
den Wildesel (Boucher) 9 f. and die Antilop° 26 f.; bei Garir, der sich gewohn- 
lieli in der Wiiste aufhielt, fehlen solehe Sehilderungen ganz. 	Kaum anzunehmen 
ist, daB das erst in Folge spaterer Verstammelung der Texte geschehen sei. 
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bolt eine Art von Itatsel: das und das, aber nicht so, wie es der 
Hiker zunachst auffassen mochte. 	Er schildert da 	die Herdsteine, 
als ob es Kamele III, 4-8, den Pflock, als ob es ein miBhandelter 
Mann III, 9-11, die Qata, als ob es Weiber mit Schlauchen waren 
III, 122-127. 

Als Schmuck verwendet such Kumait allerlei aus der alten 
Poesie iiberkommene Worter,  , die im Leben sicher nicht mehr ge- 
braucht wurden. 

	

	DaB 	er 	aber 	noeh 	immer die 	urspriingliche, 

spezielle Bedeutung solcher yX -oiaGat wie Ki.4....;:, um., ;:..2.= I, 96. ,_,,„1 13 

'" II, 112; ,_,...cpii II, 124; ,3_,..42=  VII, 1 u. s. w. gekannt hatte, braucht 
man nicht anzunehmen. Auch einige Formen von schwachen Wurzeln, 
die wie von starken gebildet sind, sollen wohl, als ungewohnlich, 

, 	JO,' 	 ,JO, 	 6, 

poetisch schmticken, namlich: ,,,,,÷.1i II, 19; !).+451  (Var. 1,...,.?).) II, 34 
, 	, 	 , 	, 	, 	, 	 , 	o•-  

L.5.3— 	 iia!_,..i.3; III, 26; L5?,l. 	und L0,, V, 17, und so L.5.,.;b1( III, 21 
f.' 

(s. 	unten 	S. 894). 	Etwas 	besonders 	Feines 	wird 	ihm 	(.....,„41.-,  S( 
II, 29 gewesen sein, ,die mit t  . beginnenden Siiren".1) —Abweichend 
von den meisten Dichtern seiner Zeit benutzt Kumait oft Ausdriicke 
des l'oralis oder spielt an Koranstellen an. Der Hg. weist das fleiBig 
im Einzelnen nach. 

Trotz aller Schwachen konnen wir es iibrigens dem Dichter 
nicht vertibeln, daB er von dem hohen Wert seiner Lieder ilberzeugt 
ist IV, 103 ff. 	Der stolze Schlulivers spielt einerseits auf den vom 
Hg. angezogenen Vers des Ka% (Ibn Qot., ‘Si`r 67 und 70), andrer- 
seits auf den 	an , in welchem Farazdaq seine Vorbilder aufzahlt 
Garir II, 49 (Ibn Qot., 	i`i. 47; Agh. VIII, 63. XII, 40). 

Der Text der Hal'imijat ist im Ganzen gut erhalten, aber die 
gemeinschaftliche Quelle unsrer jungen Handschriften hatte 	doch 
schon einige schwere Scbaden , z. B. III, 53, wo das Metrum un- 
vollstandig ist. 	Einige wenige offenbare Versehen in der Stellung 
der Verse mogen schon den alten Rawis zuzuschreiben sein , wenn 
namlich diese Gedichte nicht von Anfang an bloB schriftlich tradiert 
worden 	sind. 	Die tberlieferung 	arabischer Gedichte 	nimmt ja 
wenig Riicksicht auf den Zusammenhang der Verse, hat fast immer 
nur den einzelnen Vers fiir sich im Auge. — Die kurzen Gedichte 
am Ende der Sammlung brauchen keine Fragmente zu sein. Denn 

so ungewiB es ist, ob schon in der arabischen Heidenzeit l.31..itit3t4 

gemacht wurden: in der Zeit Kumait's waren solChe gewiB schon haufig. 

1) Dad 	die Grammatiker diese seltsame Ausdrucksweise des als 
geltenden Dichters fiir mustergtiltig halten, darf uns nicht beirren, 
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Elie 	IL inovitz seine 	selion 	LIngor vi inberei I ete A w.g.il w 	der 
Hiiginuj at 	voile!' det butte, 	erschien 	in Cairo 	eine si dela. 	11324 
d. 	H.). 	Nit 	Recht urteilt 	er 	iiber 	diese 	ungiin,tig. SiP 	ist 
fltichtig gemacbt 	und 	hat 	viele Kehler, 	die 	leieht 	in 	vermeiden 
waren. 	So wird den a eine gun ze A nza hl vum Verbesserunepti , die 
ich mir in mein Exemplar, das id/ Schwally's Giite verdanke, ein- 
getragen 	babe, 	durch 	die 	neue Ausgabe 	bestatigt. Aber freilich 
macht sich auch wieder geltend, 	dali ein gelehrter Amber durch 
sein 	nattirliches 	Sprachgefithl 	auf 	diesem Gebiet vor 	uns 	einen 
groBen Vorteil hat: an manchen Stellen ist die Lesart der Cairiner 
Ausgabe der bei Horovitz vurzuziehen. Cher den Kommentar jener 
kann ich das Urteil von Horovitz nur bestiitigen : er ist meist wertlus. 
Demnach machte die iigyptische Ausgabe eine europaische durchaus 
nicht 	iiberflassig, 	und wir sind dem jungen Gelehrten zu groBein 
Dank 	verpflichtet, 	dal 	er 	sich 	durch 	sie nicht abschrecken Heil, 
sein Werk zu vollenden. 	Wir erhalten in diesem den Text 	/nit 
ausfithrlichen Scholien, 	einen 	kritischen Apparat zu beiden, 	eine 
deutsche Ubersetzung mit erklarenden Anmerkungen 
reiche Einleitung. 

und eine lehr- 

Der Text ist aus mehreren Handschriften hergestellt. Dazu 
sind die anderweit aus diesen Gedichten zitierten Stellen 	und 	die 
sich darin findenden Varianten — allerdings nicht vollstandig — 
ancregeben. 	Ich kann diese Zitate nur urn ein einziges vermehren: 
III, 123 = Tab. II, 867, 9.1) 

Zur weiteren Feststellung des Textes mfigen folgende Vorschlage 
und Bemerkungen dienen. 	Zum Teil werden sie 	allerdings 	nur 
Druckfehler betreffen, wenn ich auch Druckfehler, die sick gleich 
selbst als solche kundgeben, ignoriere. 

I, 1. 	,),,, . , 	(Cairo) 
zu ,_,..ti undenkbar.  

ist allein richtia:  i.5A.AD 0  La . 3 ... als Apposition 

, 	. 
I, 29. 	Nur der Akkusativ iiiI3 	8,.5l......, ist zulassig, 

der Genitiv. 
nicht auch 

I, 32 lies (35.Q (st. 
zu erklaren ware.2) 

constr.), da sonst der Genitiv r.l  ..--,61t  nicht 

I, 45. Ich bezweifle die Berechtigung eines Singulars U„.. 	.)a 
und nehme rd‘..X.ii3 	cy.,,ok_X..iiil als Plurale. 

I, 47 lies 	 J...., und ebenso zweimal v. 49. 
_ 

I, 53 	lies 	al.i.:i . Prototyp ist wohl ..J t.}..,, danach zuerst (.5 

in Acida'd 103, 3 v. u. 
.-- 

c.l..... 

1) VgI. dazu Kuwait 
2) Die falsche Lesart 

fehlerverzeiehnis verbessert. 
der Cairiner Ausgabe I, 35 wird in ihrem Druck- 
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I, 56. 	(..)...,351 	cis 	beruht 	wohl 	auf einem 	Schreibfehler 	des 
Eg.'s. 	Cairo richtig Ly,..t.{ 	Lgi(, und entsprechend die Ubersetzung. 

I, 63. 	Ich mochte lieber r,.S lesen als (.2. 

I, 65. 	Nur z...,2,1 	1.)..*....c., erlaubt (mit k...))) 3y, und danach viel 
0 	,-., 	_ 

besser LX:ets . 	. . L).... als die Passivkonstruktion. 
, 	0, 	 r• 

I, 76 	lies 	if:.,!..iic ; 	-r:..t.Or 	A.,,,Lc. 	ist 	'24:,k,z 	zu 	zs,..3 	oder 	zu .f -. 

I, 79 lies 	 .1.a, Attribut zu r..S0i3. 	Pradikat ist erst ilit.:::,..SL 
. , 

I, 91. 	1.1,.....3! ist allein 	richtig , 	das 	zur Ubersetzung (S. 19) 
vorgeschlagene eij]...Jc (ohne ..L.- _- ) ware unmetrisch. 

II, 4. 	Ebenso ist nur das im Text stehende Q.:.)  L........li richtig, 
nicht etwa auch s::.4...s4L..,...!! (zur Ubersetzung S. 25). Es ist = Lil 	)3_ 

II, 9. 	C.;.. 	ware zu hochmiitig; 	beschirmen konnte 	er 	doch 

die `Aliden nicht. 	i wt - 	ist richtig. 
. 	, 

II, 28 	lies 	k......,....a....;s4. 

II, 38. 	La >. ist 	richtig; 	nur 	dazu 	paf3t 	1..t ..t. 	„eine unum- 
gangliche Verpflichtung". 

II, 50. 	Der Stamm heiBt nach Ibn Dor., Hticiaq 246, 10 
. _ 

)ql... (Pl. von ib 	. -:); 	diese Autoritat ist viel groBer als die der 

Lexika, die _5.4(..4.  geben.1) 	Hier nattirlich 341...s;.. 
:.; 	:..r. 

II, 62. 	Nur ,I...,,x,...:-,i, nicht such die Aktivform (S. 38 zur Uber- 

setzung) wird richtig sein. 
., 	 ,. 

II, 90. 	{5:i3 ware ebenso gut wie !5 - :i.. 	Par Sara 89, 2 sind -. 
beide Lesarten iiberliefert. 

c, 
II, 96. 	Richtig 	 ,,,  3 	als Objekt 	von 	L.5_,fsc. 	(Gegen S. 96 

zur Ubersetzung.) 
II, 115. 	Was fur ,z,,: AU zu lesen, ist mir unklar. 

1) Win nahe diese Entstellung liegt, sieht man daran, &II sogar bei Ibn 
, 

Dor. 238, 5 541..:: gedruckt ist. 
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II, 131 ist nuch tiller Analogie mit Cairo ..::.).1..;.::.......:!zu sehreiben. 
So 	iii.:4,.....4 Farazdaq (Hell) XLII Nr. 394 vorletzter Vers. 

III, 3 lies Joy   far 0..jtj eye. 	Schreibfehler des Hg.'S. 

III, 10. 	ware viel einfacher als das iiberlieferte 1.*;,..;;. (.5.,.. 
, 	

' III, 21 	lies tz:..)1.a.)411 	 :1 als 	,....e.s.. 	an 	 ,......,' (5.4..,),;t, 	 ..:,...j...:::•Ji. 
III, 24 	lies 	(3.-!..€-....,1 	and •II, 29 	C•}  -..•.• .. •.... 	• 
III, 47. 	zi.„,,,,,k, ohne Tanwin undenkbar; It.....:0 richtig und (lurch- 

aus nicht gegen das Metrum. 
III, 53. 	Die Erganzung ,N0 	ware metrisch 	unrichtig. 	Etwa 

z•*.i 	(---)• 
III, 56*. 	Nur der Nominativ ist richtig; der zur tbersetzung 

(S. 64) vorgeschlagene Genitiv wiirde ein unerlaubtes k  6t,-••-•  an ein 
Possessivsuffix bedingen. 

.. 	A 	.. 	€ 
III, 59. 	0 .Vt (wie 031 im Seholion) ist keine Form. -..'. 
III, 77. 	2,,I9L... 	scheint mir besser. 

III, 102. Die Lesart der Handschrift ist bis auf eine Kleinig-
keit metrisch unanstollig, und zu der gewaltsamen Veranderung ist 
keine Veranlassung. Nur mull 	cf 	werden. Dann 	'i ,...,...:15 1 	 0+.-celesen ; 	) 	b 	 • 

III, 106. 	Obwohl 	die 	tberlieferung nur z,...-.5dL- 	zu haben 

scheint, so ist doch notwendig A.,:._<‘,si.,lA  zu lesen, 	denn .r.....1... 	ist Mask.; L.,•• 
s. Hulaia 22, 12; Asma`ijat 34, 6 --= Chiz. I, 93 paen. = aamhara 
136, 11. 

III, 118 hat Cairo richtig 1.e l••.)! 	 :.5tii : „Wenn es heifit: „haltet 
Mittagsruhe", dann (geschieht das nur) auf den Kamelsatteln (selbst, 
d. h. im Reiteny". 

III, 126 lies 	:)1,3,.....) „die sich von den Eierschalen gleichsam 

Schmuck maehen" ; die Eierschalen, die noch an ihnen kleben, sehen 
wie schmaokende Bander aus.  

III, 127 wird 	richtig sein. Diese noch ganz jungen Vogel 
sehen in Farbe und Gestalt wie Nieren aus. 
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III, 130 lies 13...x.s (die Reiter); 	von den Tieren k6nnte es ja, 
- 0 	, 

nur k::,...!..z.c, 	oder 	0..!..;:s heiBen. 

	

:' 	' - 	• 	- IV, 2 lies i.....%,:::,..<-4.i, wie v. 21 r„,<si. 	Das ware wenigstens nach .. 

der grammatischen Regel; wir konnen freilich bier wie in manchen 
andern Fallen nicht wissen, ob fur den Sprachgebrauch des Dichters 
die Regel gait. 

IV, 33. 	Das iiberlieferte Li;:-Lt.<3 ist ganz in Ordnung. 	Objekt 

zu e:,,,tio) 	ist 	Lir. ii.. --,3 	l.4i,:s..;  . . . L.L.si (34): „Wie einsti.l. aus Geiz 

und schlechter Ftirsorge ihrer Htindin Bellen . . . und (aber dabei) 
Schiage . . . gonnte". 

c, 
IV, 45. 	i_., ......A..s ist nur bei der bedenklichen Annahme moglich, •_.  

daB r.,..91.4.P Adjektiv sei; sonst 	 ..s. 	Dann 	:..,„,. L:..?!  
, 	w 

IV, 56. 	c) L.),.3 	ist 	richtig. 	Nicht 	von Wolfen , 	sondern 	von •  
Fliegen ist die Rede; auf sie paBt das Q:.,..i,4:i und die limschreibung 
im Scholion. 

IV, 60 	lies u.:::,*..1. 

IV, 73. 	Ich 	schlage 	vor 	&.? L.51..X.4., 	,und 	der, 	den 	man 
zum Leiter nimmt". 

IV, 74 ist Q.:,,..k.,(z_<-i ohne Zweifel richtig. 

IV, 96 wohl k..)14.; 	(du) 	oder 2,.A..i< 	 ..4..e... 

IV, 107. 107. 	Schwerlich laBt sich die Anderung 3,..6. ,. vermeiden. 
_0, 

V, 1. 	t...12A ist richtig. 	 . 
0_ 

V, 15. 	So viel ich sehe, heiBt es ,__A...15.4. 
_. 

V, 19. 	Nur ,..>)?' hake ich fiir erlaubt, nicht auch das S. 100 
0 

zur Wahl gestellte 6)-)3• 
..- 

V,,23 lies nach Cairo 'a.i, natiirlich aber mit Erweichung des 
2-- am Ende. 	O•  s ftir CY  A zu setzen ist unatig. 	„Von andern 
mull ich, gewaltsam vertrieben, weggehen, ohne daB ich Trankung 
erlange". 

V, 27 	lies •A.4. 1127.,Th (st. 	constr.). 
Bd. LVIII. 	 58 
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VI, 3 lies 	;,..0 als Subjekt von 	1..p-1. .3 
VI, 8 	lies 	.,, -,J; , 	A J  ktiv, 	nicht 	Intinitiv. 

• r 	t, 	. 
VII, 5 lies Li 	und 	dann 1.,t 	...X.24 	 ,A.: „Das ist von inir nur 

wenig far ihn, aber die, weli.he danach kommen, die sind noch melir 
geeignet, 	far 	wenig 	zu gelten". 	Sieber bin irh aber dieser Auf- 
fassung nicht. 

VII, 6 bessere ich ohne 	viel Zweifel L),:..1....,3' 	„Vorwande 	von 

bringen", Kier urn nichts zu geben; so auch IV, 92 j...,,,,l.st:i = jase.i. 
Die Var. j..,..,_i7..:!3' 	(im Schol.) wird eine Konjektur sein, 	die 	zeigt, 
daB die Entstellung 3..e..kiiI schon alt ist, daB man aber auch frillier 
AnstoB daran nahm. 

..-.6: 	 . 	.. 
IT, 1 lies (.5,..x. 	0..4.-r 	yat.,, 	mit Verwandlung 	des 6i.4.9 

i,,.0>,;1 in in 	 wie III, 23 _i,..„,1:t 	E  jcyi. 

Die Scholien bilden, wie das so zu
- 
 sein pflegt, keine Einheit. 

Sie stammen zum groBen Teil von alten Philologen, aber dazu ist 
allerlei Jungeres gekommen. 	Wir lesen da viel tiberflassiges und 
werden 	bei schwierigen Stellen zuweilen im Stich gelassen. 	Ab- 
weichende Erklarungen stehen manchmal nebeneinander, ohne daB 
die Verschiedenheit deutlich hervorgehoben wiirde. 	1litunter sind 

s> 
die Erklarungen auch ganz falsch, 	z. B. wenn S. of, 7 	5.,..x.9 Zu- 
standsakkusativ sein soil, oder wenn die sprichwortliche Redensart 
vom Anziinden eines Feuers fiir Andere (sic vos non vobis) II, 74 
auf Krieg bezogen wird. 	Ob wir ein Versehen wie 'iv, 16 V .3 %...\.......3 
Xot.et4)  (..5.4; fiir Ks.e:.4.) 04 ,..x.t.÷1 	einem Scholiasten 	oder einem Ab- 
schreiber zur Last leg en miissen , 	Mag 	dahingestellt bleiben. 	Ein 
alter. Gelehrter. hatte das nicht geschrieben ; eM solcher hatte auch 
schwerlich das verpiinte1) 	gesetzt vr, 8. 	Aber mit Recht 
hat der Hg. derartiges nicht geandert, denn es kann ja vom Ver- 
fasser der betreffenden Glosse herriihren. 	Der Hg. 	erkennt auch 
an, daB in diesen Scholien noch manches in Unordnuno• ist. 	Ein 
wirklich korrekter Text derartiger Kommentare laBt sich garnicht 
herstellen, weil sie eben nie als einheitliche , 	korrekte Sammiung 
bestanden haben. 	Ich babe auf den Wortlaut der Scholien viel 
weniger geachtet als auf den der Gedichte , 	will aber doch einige 
Bemerkungen zu ihrem Texte machen. 

S. v, 2 lies RiL513.1L4 mit rei. 

1) 	lariri", Durra 38. 
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, 

cf, 11 ist ,_.,..*.,:::,..11, wie auch Howell hat, viel wahrscheinlicher 

als 	,....,,,,4:..3    (. 

IT', 17 	lies 	(...4),21. 	11, 11 	lies 	0..2...... 

Der Vers rt, 11 diirfte zu lesen sein 

,,›,. 	if .1.11 	Lo..ii,pAA-.1:.; 	 j....:ci,„! 	L.N.3p.do 	.1*...!  Lz,.; 	.4 
? • ' 	 c....5.;;:,si.:i 	L5.ZA 

Wenigstens ware so (3...:::,..C.i L5:4,4 ohne AnstoB. 	. 
„ 	0 , 

It", 15 lies mit Sill. 4.)1..) ).,.. 	ff , 9 lies 	L.30%.=, k..) 
lv, 13. 	Vermutlich will er sagen , 	daB 	nur von Frauen . C..5.3 

0 	_ 
(1 /41:,....) gebraucht wird. 	Ob aber fur Z 	(.. yi 	einfach ,.,.- L; 	zu 	lesen, 
oder ob etwas ausgefallen, miichte ich nicht entscheiden. 

0 , 
Af, 3 lies 3....:.s:. 	Al, 8 lies 0_544 

0..  
AA, 13. 	Z4.,:, 	„Richtung" ? 	Ein so entlegenes Wort wie 25..-_, 

wird der Scholiast nicht gebrauchen. 
'Li 
	 L. 

Al, 13 lies ,_, 	1 	 91, 10 lies civi4. 5 	-3' .. 	.., 
11', 12 lies L5 	• 1 	mit Ahlwardt, Asma`ijat 55; s. Ibn Dor., 

rsiiqaq 199, 11. 200, 13. 

c,r, 7 	lies 	X,01......= . 
i *Ott 6 lies v..S1,5..; ,g5...aS ware gegen das Metrum. 

11A, 10 lies im Reim a,) 	-.  
icl, 16f. 	lies 	3,..:..) 	• 	g••••1 	i', ..,' • • 	v 1. Hariri, Durra 97. k_. 	•  , 	0:-.• 	- 
M, 14 lies -...gat I. 	,,Ungar" darfte wirklich die eigentliche Be- 

0,. 
deutung von ,..)..i.kA,., sein; sie paBt auf den alien Vers, wo das noch 

nicht ausgetragene Kind so genannt wird. 	Ob Kumait aber noch 
den genauen Sinn des Wortes kannte, ist fraglich. 

11-'1, 14 lies Q:.,..lii;. 	1121, 14 lies 155 	6 	2,..5, . 

In 	den 	Scholien 	werden 	viele 	t.N.M..;.Z 	angefiihrt. 	Fiir 	die 
meisten gibt der Hg. noch andere Stellen an, wo sie vorkommen. 
Mit solchen Nachweisen wird jetzt oft etwas Luxus getrieben. Findet 
sich eM Vers z. B. bei Sibawaih , so Munchen dafar nicht noch 
andere grammatische Werke zitiert zu werden, die -eben direkt oder 

58* 
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indirekt 	aus 	ihin 	schi;pfen; 	was sielz iin Si 11 a b 	tinilet, 	bramlit 	nicht 
aus Lisan 	()der Ta;.t 	belegt 	zu 	werden. 	Aber 	id) 	hallo 	1.., 	doll) 
nicht 	ftir ganz iiberliiissig , 	zu 	ein igen 	dieser ,,s,;I.,:.:; in 	wei tore 
Belegstellen zu geben. 	Namentlieli wo MI gluize I iediehte oder (lorh 
grodere Stellen babe, zu dentin (lie einzelnen 	Verse gelairen, 	wird 
deren Verstandnis dadureh getOrdert. 

8. 9, 5. 	Alucbtarat 	81, :3 	v. 	u. 
II, 2 steht im Diwan 	Garir's II, 75, 5, ist idler von Parazda(1. 

Der Irrtum des Seholiasten erkliirt sich so. 
IN, 15. 	Der Vers Hassan's wird noel' 	mehrfaell 	zitiert, iiherall 

mit dem richtigen 

	

	nicht dein falschen c 6,t.• 	f der Tuniser c .,.ii,..1.1f, 
'Ausgabe. 

IN', 15. 	Vgl. Hudh. 211 am Ende (S. 47). 

(9, 1. 	Tab, I, 76, 3, wo  	J. 	Dad das richtig, 	ergibt sich 

	

aus der ganzmi Stelle in der Hamasa Bubturi's. 	Sie gehdrt zu der 
beriihmten Qasida `Adi's, aus der wir viele Verse haben. 

N., 12. 	Agh. XII, 73. 
ff, 9. 	Bekri 36. 

.. 	 . 
ob, 17. 	L...%Kill 	3L.t.>:.3..J! 	(5 f 	ist aus 	Naliglia 	3, 11. 
‘11.'", 17 wird ofter zitiert. 
'If, 111. 	'Omar b. AR. S. 109, 1 (Schwarz). 
vf•',. 7. 	Agh. XIII, 136; Diw. Cbansa (cod. Berl.) 17b. 	Der Vers 

also wirklich von Duraid b. Simma. 
iN, 3. 	Ibn Qot., SP". 417; 3; Chiz. II, 135 (die bier nicht aus 

Agh. schopft). 
9N', 12. 	Asma`ijat 55, 7, Ibn Dor., Thtigaq 200, 14. 	Der S. 67 

(zur Ubersetzung) zitierte Vers 	aus LA. • ist 	ein 	anderer; 	s. Agh. 
II, 61, 16. 

ie, 7. 	Gamhara 133, 6 v. u. 
IA, 3. Der alteste Beleg Rix diesel' ganz oder zur Halfte lifter 

zitierten Vers ist fiir uns wohl Kamil 261, 6. 
i.v, 1. 	Der gauze Vers Ibn Wallad 45. 
I.A, 13. 	Ibn Qot., Adab 184, 3. 
HA, 10 eb. 182, 7. 
If°, 8. 	Die 	erste Halite Sib. II, 150; 	vollstandig in 	Jahn's 

Erklarungen dazu. 

Die zur Ubersetzung von VI, 7 angefahrteri Worte ,-3 (so) (.5.1a. 
ge oren zu Mufadcialijat 12, 5. 
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Die I-I'dimijat sind zum groBen Teil ziemlich leicht verstand-
lich , aber sie enthalten doch auch manche schwierige Stelle , und 
ich bin nicht iiberall zu 	einem 	sichern Verstandnis 	gelangt. 	Die 
tbersetzung des Hg.s ist mir jedoch von groBem Nutzen gewesen. 
Ich habe 	sie nicht Vers fiir Vers verglichen , 	aber 	sie doch viel 
gebraucht. Dabei bin ich freilich auf Verschiedenes gestoBen, dem 
ich nicht beistimmen 	kann. 	Einige Stellen , von 	denen 	das gilt, 
habe ich schon oben bei den Lesarten besprochen. 	Ich gebe hier 
Weiteres , 	sehe dabei aber meist von solchen Stellen 	ab , 	wo ich 
nur gem eine Kleinigkeit iin Ausdruck anders hatte, etwa die Bei-
behaltung einer Umschreibung statt des damit Gemeinten, wie II, 134 
„beiden schwarzen" statt „Horner'. 

I, 25. 	Aus Nab`-Holz werden Bogen gemacht, nicht Pfeile. 
• . I, 57. 	c3,,\.,..o r.,...f ist ein 	„waterer, 	richtiger Name" 	(„dessen 

Ruhm u. s. w."), nicht 	„Name der Mmahrheit (Gott)". 	r,.....,33  (Cairo) 
ist falsch. 

	

I, 72. 	(5,..i A ist trotz der Lexika, die 'es „Wurfstein" erklaren, 

nicht „Wurfgeschoa a ; sondern „Stein zum Zerklopfen der Dattel- 
,,, 

kerne 	oder 	anderer 	Steine" 	Ham. 	207 , 2. 	417, 3 	( c..i..1.- L5,..)).,4 

noch Hudh. 242, 16. 	,‘2, 	j-S L5,..))..., Ham. 416 ult.). (k- 

I, 90 mOchte ich eng mit dem vorigen verbinden und negativ 
fassen : „(ich werde nicht als Zweifler sterben ,) so daB ich irgend 
einen von alien andern Menschen ihm gleich stellte : Baran denke 
ich garnicht !" 

I, 95. 	r•  6:_i ist nicht der Speichel 	des Menschen. 	Also wohl 
,Geifer auf Geifer". 

I, 101. 	,.:..,1 	• 	„indem sie sie nicht erkennen" geht auf die 

Kamelinnen. 	Das Junge steht ja im Sing. (v. 100). 	So auch das 
Scholion. 

II, 18. 	„Ich beunruhige gewisse Leute unter ihnen (floBe 
ihnen Verdacht ein)1), und mich beunruhigen gewisse von ihnen 
neu aufgebrachte Eigenschaften , die noch beunruhigender sine. 

Das cr., von 1...,4 ist partitiv, nicht komparativisch. 

1) Der Untersehied von y!)  und ...)!) ist trotz dem , was die Scholien 
und andere Quellen sagen, schwer zu fassen. 	Ob im Verse I oder IV zu lesen, 
wird kaum zu entscheiden sein. 
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II, 21. 	k.....)1.; 	ist 	,,hat 	die 	Aussicht 	auf 	die 	evrige 	Selig,keit 
verloren" 	Sara 20, 64, 110. 	91, 10. 	Die 	religii;se Parking der . 
Partie ist zu betonen, s. v. 28. 

II, 45 f. 	Q.:A.S 7A-3 	und 	u..) ..)-7'  ..., 	sind 	dem 	Sinne 	naeli 	prekativ, .)-  
nicht berichtend. 

II, 66. 	Die Vbersetzung, wie schon das Seholion , verkennen 
das Bild: 	„wenn sie zwei Dinge, Ungereclitigkeit und Neuerung, 
verheiraten, machen sie nosh Halt fur ein andres, ganz arges,') 
darum anzuhalten". 

II, 68. 	L.) in 	bezeichnet nicht 	das Instrument, 	sondern 
die Begleitung bei der Bewegung, resp. das Objekt des Kausativs: 
„die.  Welt hat sie ausgebreitet". 

II, 71. 	 i,,,LSLID ist nicht Objekt, 	sondern Zustandsakkusativ: 
„treiben (ihre Bente) absichtlich hinein". 

II, 89 	war 	der Dual (.:j oi*si.11) 	in 	der Ubenetzung 	wieder- 
zugeben. 	Was soil der aber? fiir das 	eigne 	und 	das 	feindliche 
Heer ? 	Wunderlich! 

c,J 
II, 98. 	Die 	Ubersetzung 	ist 	mir 	unverstandlich. 	5..x.,,., 	ist 

nicht 	speziell 	„Schild", 	sondern 	„Deckung, 	Schutz". 	„Er hatte 
zwei ausgestreckte Deckungen und eine Hand, die mit dieser (einen 
Deckung, namlich dem Schilde) abwehrte, und mit der andern (Hand) 
wurden die Speere (blutig) gefarbt". 	Etwas unsicher bin ich bier 
allerdings. 	Besonders zweckmaBig bat sich der Dichter nicbt aus- 
gedriiekt, aber gewia ist nur, daI3 Schild mid Speer (Schutz- und 
Trutzwaffe) als doppelte „Deckung" gemeint sind. 

	

II, 104. 	Hier mid an andern Stellen hatte 	Horovitz nicht 
schlechtweg „Kiihe", 	„Stier" sagen sollen oder gar „Ochs" (S. 50, 
als ob es bei solchem WaStenwild auch Kastration gabe). 	Faute 
de mieux muf5 man fiir diese Oryx-Art '2) wohl „Wildkuh, Wild- 
stier" 	sagen 	(wie 	S. 72 	richtig); 	am 	allerwenigsten 	„Waldstier" 
(S. 98) nach Freytag's vacca silvestris, mit volligem Verkennen der 
Natur Arabiens. 

wt., 

II, 108. 	%...)31..x.4 ist Gegensatz zu ,_)L.; 	es 	ist 	aber zu aber- 
' 

setzen, als stande da 1:.:..4_, oder vielmehr 1.:c4 _tc: „Da begibt sich nun 
einer morgens, ein andrer abends zu ihnen bin". 

II, 138. 	Dattelkerne werden nicht 	zerrnahlen, 	sondern 	mit 
einem Stein oder Steinhammer zerklopft. Zu dem Verse vergleiche 
Asma`ijat 50, 5. 

1) Eigentlich 	mit DoppelguB". 
) S. mei/len KOmmentar zu Labid's Mo‘allana v. 36 und zu der Zuhair's v. 3. 
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III, 4. 	Direkt werden die Herdsteine bier nicht genannt; Ellie 
Ausdriicke (auch )!3.1)) bezeichnen Kamele. 

III, 9 f. 	Die Worte 	„weder verheiratet, noch Junggesell ...., 
reich (sich 	selbst gentigend) 	und 	(doch) 	ohne Vermogen" 	sollen 
nur das Ratsel ausmalen. 	Alles klingt, als ware ein Mann gemeint, 
aber es ist der Pflock. 

	

III, 20 hat der rbersetzer das ,.....1.-\.3e..X31 	L,A.t.i, verkannt: 	„wie 
gewaltig ist einer, der". 	Natiirlich ironisch! 

III, 22-26 gehn auf die Vergangenheit.1) 	„Einst, in jungen 
Jahren, als ich 	noch reiches Haar hatte (v. 26), 	trieb 	auch 	ich 
Liebesscherz, aber jetzt (v. 27 ff.) bin ich gealtert und lasse solche 
Jugendtorheit fahren a . , 	., 	., 

III, 98. 	Subjekt von %...:3,-i 	„ergPdnzten" 	sind L.,,...c,:::.,.3!3 	il...4.1!; i• 
14t.i 	geht 	auf kf:.)_,.*A.11 (v. 97). 	Vom 	eigentlichen Blitz 	ist 	nicht 
die Rede. 	 _ ... 

III, 112. 	cji.112.c !--'. ,3".;.:',:a ist (gegen das Scholion) wortlich zu 

nehmen: „eine Seite hin- und herwendend". 
III, 115. 	Schwerlich heiBt ,13.- 	je das Wandern selbst. 	Es 

ist das VerschleiBen der Sohlen, bier der Sandalen. 
IV, 10 spricht der DiChter nicht von der Verletzung eines 

Daumenknochens. 1..i. 	.c 0..c. mag iiberiliissig sein, 	bezeichnet aber 
wohl die Richtung der Handbewegung beim Abstreifen de; Leders. 

IV, 13 	ist ein Satz fur sich; 	14 	and 15 	gehoren eng zu- 
sammen, denn zu 	....ii.ii...  *.'s ist 1 /4_,„.!,,,,aa Subjekt. 	„Ganz ausgesogen hat 
die Euter des Lebens , wahrend sie doch gefiillt waren , einer von 
ihnen, der das Richtige trifft . . . .". 

IV, 20. 	,-;,1..'S wird durch „Triften“ nicht gut wiedergegeben ; G 
auch „Tales" 	III, 19 	ist 	nicht genau; 	besser II, 86 K...ti°- 	„Ufer- 
rand"; 	So viel ich sehe, let inch  die Boschung des Wadi. 

IV, 26. 	„Einer, der weder (Pfeile) verkauft, noch eM (richtiger) 
Pfeilschnitzer ist", 	der 	also aus Interesselosigkeit oder Ungeschick 
den Pfeil beim Schnitzen verdirbt. 

IV, 50. 	,-,...,, 	ist 	nicht 	gut 	mit der „Herr" ilbersetzt. 	Am 
Z 	 ;'"' besten ware wohl „der Alte a. 

IV, 100 ilbersetze ich nur zagend: „obgleich ich in dem irdischen 
Objekte, das der Feind erstrebt (0.,!).A), 	ganz 	geschaftig bin". 	Die 
spezielle Bedeutung von 3,4,...,3  r,., let mir unklar. 

1) Uber 3.....vdy 	bei Dichtern fur 	 Grammatik" t.)..i 	 jatti. 	(_._i t 	;Xi s. „Zur 
§ 57. 

   
  



902 	 ..Int.tigen. 

V, 3 	verstehe 	it'll 	y1 	nicht.' 1 	DaB 	der 	Dieliter es einfaeh fur 
es tze, ist dot+ 	katun denkbar. 

V, 11 b 	ist 	wohl 	„ohne 	flat', 	kir 	dabei 	egoistisehe Wiinsehe 
Matte oder es bloB so meinte" 	(es ist eben eine Tatsaehe I. 

V, 30 	hangt 	dem 	Sinne 	thrill 	mit 	I lem 	Vorhergehenden 	/at. 
stunmen. 	Es handelt sich urn die Leiehen der Martvrer. 	„Es ist, 
als ob ihre 	(der gettiteten Ilit;imiden) gliinzende. \Vuitten beim Hin- 
zerren nach der Stelle des Schleppens wiiren . . ." 	Vgl. II, 103. 

VI, 16 	und 17 	sind zu 	verbinden : 	„ . 	. 	. 	und 	rui;_te 	1,1. (Gott) 
sattigen 	den, 	welchen 	eure Ungereelitigkeit 	hat 	hungern machen, 
und der den unter seiner (emeinde Einzigeu Wren vertfueht". Der 
Deutung auf HAtim und den Thronerben Walid b. Jazid stimme 
ich bei. 	Letzterer wird urspriinglich auch in den Scholien genannt 
gewesen, ,,..,II1 	,..,\÷.Q 0..? 	,..)..??J,It erst durch Nachlassigkeit an seine 
Stelle gekommen sein. 

Ich knflpfe hieran wenige Bemerkungen zu der rbersetzung 
,\.gi..c 	, der 	 ..,, ,. 
-',., 10 (zu II, 8). 	).....,..t ist die Lanze , 	nicht das Schwert. — 

L.444:0 ist allein richtig. 
ff, 4 (zu II, 48): „Ich verfithre dem Marine seine Frau, aber ..." 
Die letzten Worte des Verses S. 51 	(Erganzung des Halb- 

verses VI, 2 zu II, 130) bedatten: „Proviant, 	der sie nicht arm 
gemacht hatte“. 

Enlich noch einige Kleinigkeiten zu den Anmerkungen des Hg.s. 
S..35 (zu II, 50): Nord- und Stidarabisch sind bier vertauscht. 
S. 42 (zu II, 87). 	a,, , 11 	ist 	die 	Verbesserung 3,..-,ait richtig, 

aber der Scholiast hat gewiB nicht 0..;:c' i: im Text gelesen. 	Dell ein 
solcher Elativpl.ural nicht indeterininiert stehen kaoline, wuBte er gewiB. 

	

S. 50 (zu II, 126). 	Bei Jaqat 	lies 	3' 4.....1, 	P1. von )L... (das 
., 	.., 

	

lange, alles verhallende 	Frauengewand). 	3.... 	kannte 	hier ohne 
weitere Erlauterung bloB wirkliche ,Esel" bedeuten. 

S. 65 	(zu III, 62). 	noch 	Baihaqi, 	Mattasin 	327, 2; e.u,.,i 
Jaciat III, 473, 9. 	. 	-- 	_ 

S. 99 	(zu V, 14). 	Die 	hier vorgeschlagene Konstruktion ist 

unzulassig. 	Es 	Minnie 	hochstens 	heiBen 	'-r-‘-€-;•1( 	(-)U--'::`? ; 
den Artikel darf ,....,..F, 	hier nicht haben. 	 ,= 

Die Verweisungen auf Agh. u. s. w. hatten 	after durch An- 

1)  Za ....."..9‘.5...ii 	. 	, wo man K...,.k.:\...V erwartete, vgl. „Zur Grammatik4  
..,  

S. 22f. 	So noch 3•• 	. 	'Omar b. AR. 171, 11 and ta..iya 3Li1 Zuhair, 
Mo. 	25. 	 - 	.C. 
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gabe der Zeile dem Leser bequemer gemacht werden konnen. Auch 
kommen namentlich in den Zahlen mehrfach Versehen vor. 	Wer 
sich, wie ich, 	ahnlicher Siinden bewuBt ist, 	wird das nicht hurt 
tadeln. 	Der Hg. hatte gut daran getan ' beim Text wie bei der 
tbersetzung caber den Seiten immer die Nummer des betreffenden 
Gedichts zu verzeichnen. 	Der Benutzer kann 	das freilich 	leicht 
mit Tinte oder Bleistift erganzen. 	Sonst ist die Einrichtung zweck- 
maBig. 	DaB Druck und Papier sehr gut sind , versteht sich bei 
der Firma Brill von selbst. 

Ich 	betone 	zum 	SchiuB 	noch 	ausdrficklich , 	daB sich Herr 
Horovitz , 	der 	gleichzeitig 	an 	der 	Herausgabe zweier arabischer 
historischer Werke von besonderem Werte tatig ist, sich auch durch 
these Edition urn die Geschichte der friihislamischen Zeit sehr ver-
dient gemacht hat. 

Nachtrag zu 	S. 899, 13. 
Prof. F is ch er waist mir each , daB an einigen Stellen auch 

Pfeile aus Nab`-Holz erwahnt werden. 	Da handelt es sich aber 
um Spielpfeile. 	DaB wirkliche , als Waffen gebrauchte Pfeile aus 
diesem Holze verfertigt wurden , bezweifle ich noch immer. 	Auf 
alle Palle handelt es sich an unserer Stelle um den B o g e n.1) 

Th. Noldeke. 
• 

Hans Stumme , Maltesische Studien. 	Eine Sammlung 
prosaischer und poetischer Texte in maltesischer Sprache 
nebst Erlauterungen. 	Leipzig, J. C. Hinrichs , 1904 (II + 
124 S. 	80). 

Derselbe, 	Maltesische Meirchen , 	Gedichte 	und Ratsel in 
deutscher Ubersetzung. 	ibid. 	eod. 	(XVI + 	102 	S. 80). 
(= Leipziger semitistische Studien hg. von A. Fischer and 
H. Zimmern. 	I, 4 und I, 5.) 	Mk. 4 + 3.50. 

Stumme ; 	der 	durch seine intensive Beschaftigung mit den 
Dialekten von Tunis und Tripolis methodisch and material vor-
zuglich vorbereitet war, hat langere Zeit an Ort und Stelle die 
Sprache von Malta and. Gozo 2) beobachtet und gibt uns nun eine 
Auswahl von Texten , die er mit ffberaus sorgfaltiger Beobachtung 

[1) s. S. 877 	dieses Bandes. 	A. F is cher.1. 
2) wie sich die arabische Form Malta irall.4 zum griechisch-lateinischen 

3.4).irri Melita verhalt , ist unklar. 	Die Nebeninsel nennen die Griechen und 
Romer von Heeataeus (bei Steph. Byz.) an ratilog = 171X CIS. I, 132, 	end 
so haben die offiziellen Inschriften CIL. X, 7502. 7507. 7509 Gaules, 	aber 
die Form rafuSog bei Strabo 44. 277. 299 wird gestiitzt durch das arabische 
(1^~"1, heutzutage 'audei und das immerhin seltsame italienische Gozo. 
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der 	Laute 	aus 	dein 	Munde 	von 	Eim,reborenen 	aufgezeichnet hat, 
sowie eine tbersetzung dieser Texte. 	Jeder Arabist kann siell nun 
mit 	Billie 	der ebersetzung 	und 	der Erlatiterungen 	eine 	gem isse 
Kenntnis 	dieses Dialekts 	oder 	vielmebr 	dieser Dialekte ems erben, 
die 	besonders durum 	die Aufinerksanikeit des Spraeliforseliers ver- 
dienen, 	weil 	sie 	ganz 	allein von 	alien arabischen Mundarten seit 
langen Jahrhunderten dem Einflud des hiiheren Arabiseli, der Sprache 
der muslimischen Kirche, der Kanzleien, der Wissensehrift und der 
Bildung tiberhaupt vollig entzogen sind. 	1st erst Stunime's malte- 
sische Grammatik erschienen, so hint das sich allerdings noeh leiebter 
und vollstandiger machen, aber auf die Texte wird man doch inimer 
gern zurfickgreifen. 	Das grolie Verdienst der Grannnatik von Vassalli 
(zweite Bearbeitung Malta 1827) bleibt dabei bestehen. 	Ich mull 
bekennen, dad ich gerade 	bei dem Stadium 	dieser neuen Texte 
Vassalli noch meter babe schatzen lernen als vorher. 	Aber er nor- 
malisierte sehr die Sprache und bevorzugte in 	der Orthographie 
oft die Etymologie vor dem wirklichen Laut. 	Da es sich bei ihm 
urn 	die 	Feststellung 	einer Schriftsprache 	handelte, 	so 	hatte 	er 
namentlich in dem ersten Punkt auch gar nicht Unrecht. 	Ahnlich 
machen es nach Stumme's Zeugnis auch die jetzt zahlreichen ge-
druckten maltesischen Texte, and ich kann das nach meiner, freilich 
sehr wenig ausgedehnten, Lektiire bestatigen. 	Der Sprachforscher 
wfinscht jedoch die lebendigen Laute mit alien ihren Schwankungen 
genau kennen zu lernen. 	Hier erhalten wir nun Stiicke aus ver- 
schiedenen Lokaldialekten beider Inseln und dazu solche im „Misch- 
dialeke , den Leute 	sprechen, welche 	dort viel bin- 	und her- 
gewandert sind, und der dort fiberall ohrie Anstod verstanden wird. 
Besonders dankbar sind wir Stumme dafiir,  , dad er fur uns ganz 
tiberwiegend prosaisehe Texte auSgewahlt hat, denn solche geben 
ja die wirkliche Sprache durchgangig treuer wieder als poetische.1) 

Der alte Wahn, 	das Maltesische sei ein phonikischer Dialekt, 
wird nur noch von einigen Dilettanten in Malta vertreten. 	Selbst 
wenn, was durchaus nicht sicher ist, das Punische jemals Yolks- 
spr a che auf den beiden Inseln gewesen sein sollte ,2) 	so 	ist es 
doch ausserst unwahrscheinlich, dad im modernen Maltesisch irgend-
welche Reste daraus geblieben waren, denn es ist so gut wie gewifi, 
dad die 1000 Jahre romischer Herrschaft auf diesem dem Verkehr 
stets offenstehenden Gebiete 	die Sprache 	Horns 	zur vollstandigen 
Herrschaft gebracht 	hahen. 	Als 'die 	Muslime 	Malta 	eroberten, 

1) Bonelli's Texte sind ganz itherwiegend poetisch. 	Ich konnte sie leider 
nicht benutzen, und ebenso mutite ich auf den Gebrauch von Falzon's Worter-
buch verzichten. 

2) Ootvizeyv «immix,: Diod. 5 , 12 	oder lizomog Kceeznaovicov Steph. 
llyz. s. '. MElifq konnte Malta genannt werden, wenn auch die Ureiuwohner 
ihre Sprache beibehielten. 	Aus 	Vel3“(101. Acta 28 , 2 	folgt 	allerdings nichts, 
als deli die Malteser eine den Reisenden unverstiindliche Sprache redeten ; das 
war aber such dem schriftgelehrten damaligen Juden gewili das Punische. 
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sprach man dort aller Wahrscheinlichkeit nach einen romanischen 
Dialekt.1) 	Merkvviirdig ist es nun aber, da13 deren etwa 200jahrige 
Herrsehaft das 	Arabische 	dort vollig 	eingebiirgert hat.2) 	Aller- 
dings mag sich 	diese Sprache 	auch 	noch in 	den ersten Zeiten 
der normannischen Regierung befestigt haben. 	Auf alle Palle ist 
das Maltesische rein arabisch. 	Und zwar gehort es, wie man von 
vornherein erwartet , 	zu 	der 	Gruppe 	der 	ma ghr ebinischen 
Dialekte. 	Ich milli 	das betonen gegenfiber Stumme's Ausserung 
(S. 83), das Maltesische sei im Grunde genommen gar kein Maghreb-, 
sondern eM Syro-Arabisch, 	das nur durch die Naciabarschaft des 
Maghrebinischen sehr viel Sprachgut atis diesem aufgenommen habe. 
Stumme ist vermutlich zu diesem Urteil gekommen, eben weil ihm 
als genauem Kenner der Mundarten der nordafrikanischen Kiiste 
die lautlichen Untenchiede des Maltesischen auffielen, wahrend ihm 
die Ubereinstimmungen mehr als selbstverstandlich vorkamen. Aber 
der Unterschied 	des Maltesischen 	von 	den 	arabischen Dialekten 
Syriens ist viel groper als der von den bekannteren Afrikas. 	Aufs 
schwerste fallt gleich ins Gewicht das maghrebinische Schibboleth, 
die Bildung der 1. sg. Impf. mit n, pl. mit n—u. So etwas konnten 
die seit der christlichen 	Eroberung 	nur 	in oberflachlicher Ver- 
bindung mit den Muslimen der Kiiste stehenden Malteser nicht 
nachtraglich aufnehmen; das war bei ihnen ohne Zweifel 'angst 
eingewurzelt. 	Spezifisch maghrebinisch ist ferner die Endung at 
bei der 3. sg. f. Perf. der Verb. tert. (3 , 3  , 	welche auch in Malta 
entweder direkt erscheint oder die regelmaffigen Lautveranderungen 

erleidet (besonders le 3), Vassalli's .i)), z. B. /millet = maghreb. Q.:..d. - 
0 	,,.. 

„sie ilea' 	= ::.:,,..1..;. 	der 	andern Dialekte 4); 	saqsieta 	„fragte sie" 

1) Auf den Grabschriften CIL. X, 7498 ff. finden wir die tiblichen Ver- 
stae gegen die Grammatik: bone memorie; bicsit, bixit. 	Also gebrauchten 
such weniger gebildete Leute das Lateinische. 	Dad die lokale Obrigkeit von 
Caulos lateinisch schrieb (ib. 7502. 7507. 7509) wie friiher phonikiscb (',1 	n3' 
CIS. I, 132), beweist allerdings nicht viol fiir die Volkssprache. 

2) De Goeje schreibt mir freilich, dad Malta moglicherweise schon in der 
Frtihzeit des IsiSms von den Arabern erobert worden sei, nicht erst durch die 
Aghlabiden. 	Doch ist mir das recht zweifelhaft. 	Dio historischen Notizon fiber 
Malta bei den arabischen Schriftstellern sind leider sehr dfirftig. 

3) Stumme bezeichnet die Kiirze des zweiten Bestandteils der Diphthongs 
immer durch v; ich 	darf dies Zeichen wohl fortlassen, wie ich mir denn auch 
noch einige unschadliche Vereinfachungen und sonstige Abanderungen seiner 
Scbreibweise erlaube; so schreibe ich ' fiir 8 ,--- E  und lasso die Bezeichnung 
des Akzents ..L fast fiberall weg, we er die Paenultima trifft. 

4) Da dies at sicher aus at entstanden, at aber durch den ganzen Weston 
verbreitet ist, so nehme ich jetzt als ziemlich sicher an, dad wir bier einen der 
FAN haben, in welchen moderns Dialekte altertiimlichere Formen erhalton 
haben als 	die klassische Sprache, 	und dad 	es sich 	hier nicht etwa um eine 
Neubildung handelt. 	Die Verkiirzung des at in Tripolis ist also sekundar ; die 
Lingo des Vokals zeigt sich auch dort noch in gewissen Fallen. 
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Lia..,,,ii,,,,, = 	'7.-67..1 U. s. W. 	Per110`r gehen die mahesisehen Formen 

von 	u:::....ii 	mit 	und 	ohne 	Priipositio >nen 	( wie 	bie.4, 	Iii, 	icii I) 	u..i. w. 
,.. 

= 	' 14; 'did, 'dg = L):4 	 51,.c.) auf das spezifiseh maghrebinische 
a,' zurtick 	und 	deekt 	sick 	auch 	der 	maltesisehe Gehraneh dieser 
Formen 	wesentlich 	mit 	dem 	in 	Tunis 	n. s. w. 	Wie 	sunlit 	im 
Maghreb wird das Relativpr women ifii, 	h.  (und Nebenformen) in 

Malta 	sehr viol 	als Konjunktion 	gebraucht (= L,.., und 
I $ 

( maker 
•  

, 	.. 
Dialekte) 	und 	steht 	7:if (aus 	c,„15.e„.3) 	als 	Konjunktion 	der 	Zeit 

(= 131, a, (,),). 	Die seltsame Verbindung der Zahlw6rter von 
11-19 mit dem Gezahlten durch ein 1 wie tzai.-ils flta „12 Stunden" 
8, 34; linzistag asena „15 Jahre" 9, 32. 11, 16; hznzistdsz iltifel 41,12 
(vgl. Vassalli 	123) 	ist 	durchs 	Maghreb 	verbreitet, 2) 	dem 	Osten, 
soviel ich sehe , 	unbekannt. 	Und so stimmt das Maltesische noch 
in allerlei charakteristischen Einzelheiten zum Maghrebinischen oder 
doch zu einem maghrebinischen Dialekte im Gegensatz zu 	deren 
der Ostlander. 	Gilt doch manches, was ich in meiner Besprechung 
von Stumme's tunisischen Marchen (Wiener Ztschr. f. d. Runde d. 
Morgl. 8, 2501E) 	fiber deren Sprache ausgefiihrt habe , 	geradezu 
oder mit Beringer Modifikation auch vom Maltesischen. 	Stumme 
legt bei einer Abtrennung dieses Dialekts vom Maghreb besonderes 
Gewicht darauf, (LB er keine „umgesprungenen" Formen hat, also 
z. B. 	qd‘ad „safi" 	spricht , 	nicht 	wie 	die 	afrikanischen 	Dialekte 
q‘cid u. s. w. 	Aber 	eine solche 	einzelne 	Erscheinung kann 	bier 
doch nicht entscheiden , 	zumal 	letztere 	das 	,,Umspringen" 	beim 
Nomen such nttr teilweise durchgefiihrt haben , 	indem bier z. B. 

in Tunis bei nefs 	(Stumme 	Tunis. Marchen 40); ktibi,;r =.-- u ,....A.; 	, 
_ 

54 (eb. 42), in Marokko bei clam = 4:„b (Fischer, Der Wortton 

im Marokkanischen 276) u. s. w. 	die 	altere 	Akzentuierung 	bleibt, 
wie im Maltesisehen immer auch beim Verbum. 	Die Betonung der 
Paenultima in den „aufgesprungenen" Formen wie 14elsu „frei 

, 0, 
werden" 1,,,,I.:. 	5, 14; jolt&gus) „gehen 	heraus" 	8, 15 	weicht 
allerdings von der im Maghreb fiblichen ab ; 	danach wiirde man 
jciltelsu, joltrju erwarten. 	Das ist auch das Urspriinglichere ; die 
Abneigung ,des Maltesischen, 	die Betonung 	fiber 	die 	Paenultima 
.._ 

1) Stumme bezeichnet mit e einen Laut zwischen e und i. 
2) Siehe Aug. Fischer, Marokk. Sprichworter, 40. 	GewiI3 mit Recht Wilt 

Marcais, Dialeete de Tlemcen 159 die Deutung dieses 1 (wortir in Tunis n 'er-
scheint) ale Artikel tlir unzuliissig und sieht darin das r von )...:::,..c. 

3) Stumme's o ist ein offones o. 
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liinauszuriicken,1) hat hier aber die bequemere Ausgprache hervor-
gebracht, die iibrigens auch in Marokko herrscht, s. Fischer, Marokk. 
Sprichworter S.10, die also dem maghrebinischen Charakter durchaus 
nicht widerstreitet. 	Andrerseits macht es fiir die Zuweisung dieser 
Mundart nichts aus, dali sie sich in einigen wenigen Punkten alter- 
tandicher erhalten 	hat 	als 	die 	afrikanischen. 	Dahin gehort, 	da(i 
sie, anders als diese, bei den Zahlwortern von 3-10 das Mask. noch 

durch das t unterscheidet, z B. 'cigar tit fill „10 Kinder" = ill.J.i 

31.A.V 5, 6 (gegeniiber 'cigar snin = (....;,..,., ).„Lc eb.); frba 2) them 
. 

.u,  = 	SI 	Kx.o....., 60, 39 	und raj— 	ii:Ju)  { 23'  12; 	sab‘a W 	U"..”.5 	ax,} —  
after 3) u. s. w. ; absolut tlieta = i,;:n.,L's 55, 7. 	So wird dann selbst 
von dem nach maghrebinischer Weise ganz als Zahlwort ftir '„Zwei" 

gebrauchten z..:P334) auch eine entsprechende Maskulinform gebildet 
in zig-titfal „zwei Kinder" 47, 13, 29; zdud tikliep „zwei Hunde" 
(....J..f) 51, 2 u. s. w.5) 	— 	Ganz 	ohne 	jede Autoritat 	ist die Br- 
zahlung eines beliebigen palastinischen Christen Ztschr. d. deutsclaen 
Pal.-Ver. 24, 38 f., daI3 die Einwohner Malta's aus Akko stammten 
und von dort ausgewandert seien, nachdem Melek-ed-Dahir [Bibars] 
dessen Umgegend verwustet habe. 	Danach ware das Arabische erst 
in der zweiten Halite des 13. Jahrhunderts lenge nach dem .Yer-
schwinden der arabischen Herrschaft in Malta eingefiihrt worden! 
Selbst wenn damals arabisch sprechende Fllichtlinge aus Palastina 
nach Malta gekommen sein sollten, so batten sie doch ihre Sprache 
nicht den Einwohnern aufdrangen konnen; kamen sie aber auf eine 

1) Ich finde nur finBerst wenig Falle wie emfittiia „ich suche sic" 53, 38 
(wo man emfittaa erwartete wie ifittlia „er sucht sie" 54, 1) oder wie kiseret 
„sie brach" 	51, 32 	(dessen erstes e jedenfalls nur ganz kurz ist, vgl. kisret 
63, 3) u. s. w. — 	In den Versen wird aber die Akzentuation ganz nach dem 
metrischen Bediirfnis eingerichtet. 	Der eigentliche Wortakzent tritt ev. hinter 
dem Versictus zuriick; doch wohl immer nur in einem oder h6chstens zwei 
Fiiiien der Verszeile. 

2) Stumme's f 1st ein offenes e. 	.. 
3) Mit kleinen lautlichen Verschiedenheiten. 

4) Die urspriingliche Bedeutung von ns  _—_- tvz)yog, j,...o) ,Faar', die-

von den meisten Grammatikern verworfen wird (Ibn Qot., Adab 247; Add5d 
240; Hariri, Duna 185, s. aber Qutrub in Add54 1. c. und Ibn Qot., Adab 641), 

	

ahat sich also 	in 	der Volkssprache erhalten. 	In 	der Sehriftsprache ist (.._,
-3-) 

• 	ja  
durchweg die eine HSlfte eineS Paars. 	' 

5) Vgl. Stumme S. 85. 	Ganz einzelu tritt aber auch schon beim Mask. 
die Form ohne t auf: iitimes irgie/ „5 Manner" 45, 32 in derselben Erzahlung 
neben 	ifiis 	tar'ez'el 	„die 	beiden Manner' 	46, 11; 	uf , gii 	mehrfach 	bei 
Maskulinen. — Ein wirklicher Vorzug ist die Beibehaltung jolter Altertitmlich-
keit ubrigens nicht. 
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schon 	arabisch 	redende In 	1 se., 	SO 	11;itt1.11 	illre 	Naelikommen , 	ouch 
eller Analogie zu seedier en, deren Diali•kt angenionmen and waren 
von 	dem 	ihrigen 	Wit:listens schwarlie Sparer' 	geblieben. 	8tutame 
selbst scheint auch auf dos Wesentliche jener Naehrieht Meta viel 
zu 	gehen , 	da 	er 	die 	rbertragum; 	in 	die 	oillerfrah,te Zeit 	des 
Aufkommens des Arabischen in Syrien‘ setzt. 	Er maelite in dem 

eh 	 lutzutage 	in 	Malta 	herrschenden 	Ersatz 	des 	• 	( ureli 	, 	des t 

	

r 	E.' 
durch E  die Aussprache jener arabisierten Aramaer erkentien, die 
das 	• 	und 	6 	richtig auszusprechen 	noch 	nicht 	gelernt 	batten. 

(.7: Aber 	eben 	dieser Lautwandel 	ist 	in Malta 	erst 	in 	neuester Zeit 
durchgeftihrt worden. 	Vassalli halt in beiden Bearbeitungen seiner 
Grammatik noch stark auf die genaue Aussprache des it  and a, 
deutet allerdings 	(am 	klarsten 	in 	der 	ersten) 	an , 	chits 	manche 
Malteser die beiden harten Gutturale nicht richtig sprachen. 	Dab 
er sich hierbei rein von etymologischen Griinden babe leiten lassen, 
ist ausgeschlossen. 	Warum hat er denn gar nicht versucht, 	die 
verloren gegangenen Laute 	des 0‘), ..I., cyo, —L., 3, c 	ebenfalls 
wiederherzustellen? 	Auch 	reichten 	seine 	arabischen 	Kenntnisse 
nicht so weit, dat3 er damit die etymologisch richtige Unterscheidung 
von 6,  und e,, L.t  and ,.. iTherall hatte treffen konnen. 	Er hat z. B. 

6  
nicht gemerkt, daI3 cant 1 ), p1. gnat „Scheide“ 0,..#.i= ist, denn sonst 

hatte er mindestens jand geschrieben, aber das t hat er darin 
richtig gehort. 	Also am Ende des 18. and am Anfang des 19. Jahr- 
hunderts batten in den fiir den Grammatiker mal3gebenden Kreisen 
t and t  noch the alte Geltung. 	So sprachen eben die Gebildeteren, 
welche ja auch nach StUmme's Angaben im allgemeinen die alteren 
Sprachformen fester haltett als die Bauern und die andern Leute 
geringer Bildung. 	Die, wie uns Stumme zeigt, jetzt durchgefuhrte 
Erweiohung zu 

t' 	pa& such ganz genau zu dem sonstigen Be- C  
streben des Dialekts, sich emphatischer Laute zu entledigen. 	Auch 
die in Malta sebr iibliche Verwandlung des 1 /4 j in L. darf nicht so 
gedeutet werden, als wiese sie auf Abkunft des Dialekts aus Syrien 
oder ligypten hin, wo ja diese Lauterscheinung sehr verbreitet ist; 
denn da gerade die Gebildeteren die alte Aussprache des ,:6 bei- 
behalten haben, die such Vassalli allein anerkennt , 	so 	muf3 sich 
die Umwandlung ate Malta spontan Arollzogen haben, ganz wie das 
vielfach auch in- Marokko and in Tlemsen geschehen ist, s. Marcais 
S. 17. Dail in Gozo 44 fiir ,..3 gesprochen wird, deutet auch darauf, 
dal3 das Maltesische urspriinglich nur das richtige q kannte. 	Und 
nun noch eins: Stunane sagt (S. 4), sein langjahriger Freund and 
Reisebegleiter Si liamda Zwiten babe als Tuniser das kuriose Land- 

1) Oitant Job. 18, 11. 
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Maltesisch natiirlicherweise rascher verstehen gelernt als er. 	Dem 
panne aus Tunis war das Maltesisehe eben seinem Kerne nach eine 
bekannte Sprache. 	Ein Palastinenser oder Agypter hatte dagegen 
diesen 	Dialekten 	sieher 	viel 	ratloser 	geo-enilber 	gestanden 	als 
Stumme! — Wir milssen also annehmen, daB die Arabisierung der 
Inseln mit der Eroberung durch die Agblabiden im 9. Jahrhundert, 
wenn nieht schon friiher ,1) 	begann und wesentlich durchgefuhrt 
war, als sie von den Normannen eingenommen wurden, mochten die 
Einwohner meist Christen geblieben sein oder den Islam angenommen 
haben. 	Ira Anfang der normannischen Zeit wird der Verkehr mit 
den 	muslimischen 	Landern 	noch 	ziemlich 	rege 	geblieben 	und 
muslimische Bildung noch nicht verschwunden gewesen sein. 	Der 
Qaid Jahja 	Y.Lcil,o ,_,..-L,,.., 	mad 	der Dichter 	 .64.,.,31 	za 0.4 
. 
.611! (Jag. 4, 396) fallen vielleicht erst in diese Periode.2) 	Aber (5 

im Jabre 1249/50 wurden die Muslime aus Malta vertrieben (Ibn 
Chaldan bei Amari, Bibl. arabo-sicula 491), und wenn Malteser wick 
spater noch in manehe Berithrung mit der Bev6lkerung muslimischer 
Hafenstadte kamen, so ist die Sprache der Inseln doch schwerlich 
dadurch irgend erheblich beeinfluBt worden.3) 

Die Sonderentwicklung  hat dent Maltesisehen allerdings eine 
Gestalt gegeben , die von der auch der nachst verwandten Mind- 
arten stark abweicht , 	wenngleich diese 	und jene spezielle Yen- 
anderung anderswo Parallelen hat. 	Die Ausgleichung der Konso- 
nanten geht im Maltesisehen wohl noch weiter als in den andern 
maghrebinischen Dialekten. 	Ich weise hin auf Falle• wie jahzbu 
= j,.„„._,. 4) 	5 , 11 ; 	zbiell = cL+Aa. 	(„schone'); jipku ,----- 	1.,f.•,, 
5, 24, 27; galpkom = 	 SJi 5, 28; gbir := 	 <; intleit = 

0 	- 0 

kz:ax,,o! 18,18 ; tlwl =-- 	33, 37; stempkt _., ,„;,+!„;.;,1.,„1 11, 19. L..\.,...:.,,>rni 

21, 24; mblisele „ich kiisse dich" = ,t.,<..,..,,,43 34, 1; rnbit =-- 3,,,,...,...3" 

25, 12; dbiddel = 3,),+-; 10, 10. 15, 6, 11; gib zunachst fur dgib 
=---- ,....., 	„du bringst, sie bringt" u. a. an. 	Bei enger Verbindung 
zweier Worter pafit sich auch der Auslaut des ersten dem Anlaut 

1) Siehe oben S. 905 Anm. 2. 
2) Dal es im Jabre 1171 .einen Bisclkof von Malta gab (Cusa, I diplomi 

grad ed arabi di Sicilia 484, 6), hat nichts Auffallendes. 
3) De Goeje weist mich darauf hin, dal Malta voriibergebend noch einmal 

von deu Almohaden erobert, aber im Jabre 1289 wieder an den Konig von 
Aragonien abgetreten wurde (Amari, Bibl. arabo-sicula 345). 

4) Man wird es verzeihen, wenn ich bei den Wiirtern , die ich zur Ver-
deutlichung in arabischen Buolistaben beifiige , nicht konsequent verfahre; bier 
waren mehrfach Kompromisse zwischen alten und jungen Formen zu schliefien. 
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des zweiten an , 	z. B. fiqin-bretz = LA (...;:,0 :1:1, '2:1; 	tar-bdd — 
1.5..? 	L...il.:; = f.x.4 	1 /4_if.:i 	18, :15 ; 	libiz-Iptlnt 	— 0._-,:,.. u,....!..1 39, 3; 

tiind-bdan „fingen sehr (ital. tanto) an" 	5, 24; 	.;,rbbied-zbiell . 

(.., 	
l.:,...4.,.., 	‘ . . : : _ , 	L.:::. 	19, 27; 	kisred-uauza 	= 	,..; 	 ,L-_,'5,,„3 	34, 23; &flu ).,-" 

= kienlu = ,y,.3 cl IS „er hatte“ oft u. s. w. 	Eine iihnliehe, aber meines 

Wissens sonst nirgends im Arabischen vorkominende Erleichterung 
der Aussprache ist auch wohl die Verwandlung idler frei auslauten- 

den Mediae 	in Tenues. 	Man hat 	also ret _-= 0.)'  • syip = v„.,,;„; 
.. _ 

butt) = 0...it.? ; belt = 0,:i.; ; hares 	= ZT. ....-; lups = 	 .!_.   ;jczybes, 
naqbes, 'abes von _*.i 	„springen' 	(qabzet 	13, 6. 16, 35; 	'abzet 

..,, 
54, 19) 2); abjat . ty.3f 	u. s. w. 	Ahnlich 	ist 	noch 	die 	Ver- 
wandlung des auslautenden E, so weit es 	nicht 	einfach wegfallt, 

in 	 E • (7 z. B. in cjitol) ,,Hunger” = 	i...>. 	Auch die Verwandlung des 
.  

in 	mag  beim Auslaut begonnen haben; 	Vassalli erlaubt sie 
nur beim Suffix der 3. sg. m., warnt aber in der ersten Bearbeitung 
davor, es zu machen wie die, welche auch sonst ,5 mit 

(7.
sprachen. 

Durchgefiihrt ist diese Verwandlung des s in 	auch jetzt noch E": 
nicht, aber in Stumme's Texten herrscht sie ganz, jedoch mit der 
Ausnahme, dal ts im Anlaut regelmitBig zu 	' 	wird; bei Vassalli 
bleibt da das s unverandert. 	Und withrend 	das Maltesische 	die 
Verwandlung . des k.:::..) in c::..), 	des 3 in ,..5 	und 	das 	Zusammenfallen 
von (50  und ...lb mit manchen Dialekten des Westens und Ostens teilt, 
ist ihm fast allein eigentiimlich, daB es auch _b zu e., (..).D zu (..,,,, 
und s, (_,,:a  zu ‘..) umwandelt.2). 	Ein maltesisches d kann 	also o, 
3, 	uza, 	.:. 	darstellen 	und 	ein.auslautendes 	t 	gar 	k:.,, %f...), 	...t., ,.), 
3, 0:6, 2b. 	Ahnlich 	ist 	die 	schon 	erwillinte Aussprache 	des kj 
als LtS auf Gozo. 	Uber die Verwandlung der Gutturale babe ich 
schon oben gesprochen. 	Da bei diesen noch manches in FluB ist, 
so 	dikfte auch 	die 	Beseitigung 	der 	unbequemen 	Dentale und 
Spiranten 	erst allynahlich 	geschehen sein 	und nicht 	etwa gleich 

1) Stunnne's ',I bezeichnet eine Verschmelzung des Vokals mit Es  
2) Von Stumme richtig ....--- JO gesetzt. 	So 1st beta „fiirchten“ ._-_— E ji. 
3) Bei 	den 	Beduinen • von 	Tripolis 	findet 	sick 	ithnliches , 	s. 	Stumm°, 

Tripolit. Beduinenlieder 14 if. 
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bei der Rezeption der arabischen Sprache durch die romanische 
Bevolkerung. 	Hat diese -doch gerade die beiden unsern Sprachen 
ganz e  fremdartigen heisern Gutturale ,- 

C, 
 und 	• b ibelialten. — Ver- 

7., 
einzelt kommen 	noch ungewohnliche Veriinderungen 	von Konso- 
nanten vor, z. B. in tame; fur daraj „Treppe" und, wie schon er- 
wahnt, bei den Wurzeln 	• Ui und .R 1). 	Das ganz singulare st7(';'') 

= ,.-..ifi 22, 9 beruht wohl darauf, da13 die Malteser die Bezeichnung 
des 

c., 
 Schnees , 	der 	bei ihnen jedenfalls 	itufierst selten 	vorkommt, 

von den Afrikanern empfangen und sick dabei deren 0. oder is 
als s mundgerecht gemacht haben. 	In kna „Sonne, wie man 
auch 	in 	Tlemsen 	und 	an 	andern 	Stellen des Maghreb 	spricht 
(Marcais 32), 	hat ein Ausgleich des Anlauts und Auslauts statt- 
gefunden, wahrend das gemeinarabische iy.....);:; gerade durch Dissi- 

milation 
 

entstanden ist, denn nach 12772v3 j•sne, erwartete man 0...--cw, 
das auch wirklich dialektisch vorkommt. 	Sigra „Baum' ist weit 
verbreitet 	und 	das 	ty, darin vielleicht 	urspriinglicher 	als 	das „);;:, 

von gi..*-\...:;•,-  	. 	— Abfall 	auslautender Konsonanten haben wir z. B. 
im Perf. /A ha aus had, Impt. laic aus Ira und andern Formen 
von L:),...!.3) 	Ferner 	in 	manchen 	auf 	n 	ausgehenden 	Wortern 

... 
wie in den Bildungen von 0 Ji '  z. B. mnei neben mnein „woher ?'; 
feUilforka 	„bei dem Galgen" 30, 33; 	NerrO 	„bei dem Konig" 
54, 6; felmarit „zum Kranken" 52, 17 dicht neben la elmarit 
52, 14; 	lei dilmcira = T3.. 11 	c3 	. L  ,'5 	„nach dieser Frau hie _., 	L-.., 	i- 
25, 32 u. dgl. m. gegentiber lein issilq „nach dem Markte" 29, 25, 
und so selbst vor Suffixen lei'a „zu ihr", kilt, Melt, laelt „zu ihm`, 
lea „zu mir", in denen also nicht etwa ti zu suchen ist.4) 	Der 
anlautende Konsonant fallt ab im Genitivexponenten to = 	l.;;:t; C,' 
vielleicht 	war 	dieses 	aber 	zuerst in 	das 	bequemere ntc7,‘ 	fiber- 
gegangen , wie 	in Tlemsen, wo man jetzt natfirlich ntsa‘ spricht 
(Marcais 164); 	dann konnte das n leichter abfallen. 	Ferner wird 

aufgegeben 	in td und 	den 	andern Formen von 	.1..; stets 	 1.5 C 	-. 05 
(= L5  SaL). 	Dazu kommen einige Zusammenziehungen wie 2'4; 

_._ 
) • a af u. s. w. aus %,i0.:4 . 

1) Ware das j hier durch Einflul3 der Formen, in welchen es direkt 
an • sties, fur die ganze Wurzel ausgeglichen, so hatte es ein v (deutsches 2v) .3 
gegeben, kein b. 

2) Mtth. 28, 3 ̀ sag d. i. sea 
3) Teilweise dasselbe in Tunis und Tlemsen (Stumme, Tunis. Gramm. 21; 

Mareais 71). 
4) Das Richtige schon bei Vassalli 28. 

• Bd. LVIII. 	 59 
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Die Vokalisierung 	ist 	ziemlich 	bunt. 	Wevhsel 	zwischen nail 
verwandten Vokalen, namentlich kurzen, sind haufig anvil in einem 
und demselben Text,•und gar von einem Lokahliah.kt zum Imam. 
Bei 	den Bauern wird a viel zu ii, 	5 	und 	selbst 	ito, a. 	Mellen 

mdr „ging' (Spielform von ).,z) haben wir so mar, nu:it, 1121;1% nuir. 
Ganz besonders charakteristiseh fur das Maltesische ist der Diphthong 
ie (Vassalli //), 	der in zahllosen Fallen, 	durch dos z. B. in Tuni,, 
bewahrte 	ti vermittelt, 	aus 	altern a 	entstanden 	ist. 	Dies ie, le 
wird wieder oft weiter zu z, i, 	oder auch zu (,, e. 	So z. B. hi( j) 
=--- L..)1.. ,3• 	bibien = 	LA.); kinu = 1,..31S.; wilift -= ,..x..13.; Idol, 

hen = 	c.) t .. ; 	OW = ,..),..cLei *u. s. w. 	Gest5rt 	wird 	diese 	Uni- 

wandlung namentlich durch r, z. B. ddr :=--- 	t,..> '  auch wohl durch .)  
urspriinglich emphatische Laute, aber diese Wirkung ist nicht durch- 
greifend. 	So steht gtijg Vassalli 64, .tie' 50, 5 neben hautigerem 
Stag fur 	wabrend 	das Impf.. ji.tieg ist 26, 13. 	Und ein t....A.;:..::d, 
und derselbe Lokaldialekt bietet neben dimu bosta jeyjru ,sie liefen 
immer (t..4.)' 57, 6 dom jimgi „er ging immer" 56, 30, 	wo man 
diem erwartete. 	U. s. w. 	Auch die Subjektsformen der 1. Person 
;Oa, Act, j0, jfn, fin werden ffir Jena stehn , das dem dna, 
tine, 	dna andrer maghrebinischen Dialekte entspricht.1) 	Die Ver- 

einfachung der Diphthongen resp. zu i, iz, die wir in Of -= k  _ j) ''', 
0 - 

i eel 12 = ri:„, sehen, 	ist 	lange 	nicht so haufig wie z. B. in Tunis. 
Fur el kommt auch 	0 vor: 	wir haben so fur die Zahl „zwei' 
etnein 48, 35; itqin; itrzOin 29 , 20; tnein 40 , 6. 48 , 10 ; tni3in 
60, 23; itnei 16, 3 und ofter neben etna 58, 19; 	tni3n 48, 15. 
Dies Beispiel mag zugleich zeigen, wie in diesen Texten die kleinen 
Lautvarianten auftreten. 

-Unter den grammatischen Formen des Maltesischen 1st viel 
Interessantes; jell will 	aber 	nur 	weniges hervorheben , 	urn der 
systematisehen Darstellung in Stumme's Grammatik nicht zu sehr 
vorzugreifen. 	Dat3 beim .Personalpronomen und beim Verbum die 
Formen der 2. fem. 	samtlich 	und 	beim 	Plural 'auch 	die 	der 
3. fern. verloren gegangen sind und durch die Maskulinformen er-
setzt werden, teilt der Dialekt Malta's z. B. mit denen von Tlernsen 

and Tunis. — 'tiler das vielgestaltige s 	••• resp. t:;;.; (rein, .ein, 
. 	• 

1) 	Einzein 	steht 	freilich 	such 	sonst 	anlauteudes 	(.5 	fiir 	-±--: 	 jasar 
,Gefangensehaft 4 ; jisima 	„ihr Name" 	22, 37. 23, 3. 	55, 32; 	 jismu 	,,sein 
Name" 3t, 5 f. 37, 9 neben ismu 24, 20; esmu 57, 5; adch wohl in jotz, joU, 

oX 
jeiu (lea der Drucke) = 31, worin freilich auch ein vorgeschlagenes Wortchen 
stecken konnte. -Vassalli . hat fur ,,oder" nur eu. 
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.;in, 	.;in, 	4/1, 	4r, 	.4i, 	se, 	.4(4, 4) and fiber Li: 4, das oft auch zu 
lilii6ein .4 wird (z. B. in 4n,,n und dessen Nebenformen =--- c..)±., 	L:4 
„mi. 	Zeit, 	dull") 	1io(So 	sich vieles 	sagen. 	— Zur genaueren Be- 
stiiiiiiiiing 	deer Teinpora 	gobraucht 	das Maltesische die Hiilfsverba 
.,..) , 	ate, 	)l....... 	Verbindungen 	wie 	kien 	irit 	= 	0...14 	e)LS 

2 9 , 16; ma kin.; jare bziinitu 1 ) „zeigte seine Bosheit nicht" 5, 10 
111111 %ic kitn•bgt 	=--- 	Q::....sci 	t .,L.5 	„er hatte 	geschickt" 	6, 4; 	kienet 
sdot .4. f Ma 	„war 	eine 	Jungfrau" 	(i.Ti...;;) 	geworden" 	9, 33 	sind 
, in/ in der Weise 	deer 	alten Sprache; 	auch Ffille wie bid ifikan 
nista•mmtir 	---= 	 ji......; 	e.:2.......5 2 ) 	( .1.5.K.i 	ki:::•.,!L.? 	„damit 	ich 	gehen 

pawn" 13,20; lra ra la-hIcan Olt = L.0.K3 (= LA oder c..)1) L.5,-Ki; sCi 
,L:....1;:i 	„nachdem 	ich 	gotiltet haben werde" 	13, 17 (in denen aller- 
dings das iiktin auch wohl fehlen diirfte) befremden nicht. 	Ebenso- 
wenig der Gehrauch von )1_,...., fur die Ricbtung auf die Zukunft, z. B. 

40+7(7 isitici-  _ ).=L,...., ..7iLA., „will reisen" 68 nr. 42,1; seira to‘op 
,., 

- %...),..i.:1 15.4....., „will untergehn" 55, 22; seirin emmorru = 0.,!.). 
4,43 „wir wollen gehn" 68 nr. 45, 2; issa seira ma nitMl.§ ..-----, 
(.5..:::. 	J 	LA 	s".,,Ls. 	A.=1......li ,soll ich (fem.) jetzt nicht eintreten?" 
Ilo, 37 u. s. w. 	Da 	„werden" auch 	sonst noch ganz lebenclig ..)L,..0 
ist, z. B. sci7er ,das geschieht" 44, 26; seira „das geschieht" 55, 37; 
stir „wurdek 6, 8 = stir 56, 23; saru „wurden“ 6, 29; sirt „ich 
1svurde" 27, 25 	= 	sert 52 , 2, 5; 	issir 	= 	...,,,.:i „ ie geschehe" ,• 
13, 13 u. a. in.,3) so haben wir keinen Grund, bier von der michst- 
liegenden 	Annahme 	abzugehn, die ja auch durch Falk wie stir 
ilpbba = L.41 	 kam, )1....D 	„dazu sie 	zu lieben" 	22, 19 bestatigt 
wird. 	Also sind bier nicht Formen von 'LA.' das allerdings in der 
einfachen Bedeutung „gar? sehr gebrauchlich ist, 	und zwar so, 
IlaB es die fehlenden Formen von 3.4 (yo) ersetzt; beide sind eben 
defektiv. 	Hi.ichstens k6nnte man annehmen, 	dad fiir die Sprache, 
wie lautlich, 	so 	auch 	dem Sinne nach 	 L,..„ zusammen- )LA., 	)und 

1) t..5).., 	ist, 	soviel ich sehe, 
abgesehen von einigon Partizipien. 

das einzige erhaltene Verbum IV. Klasse, 
liazin ist im Maltesischen „b6se". 

2) Odor vielmehr (7...../t......3, 	da .r.a....., 	ein Verbum I. Klasse geworden ist. 
3) Speziell 1st 	,I..A.v 	„ fertig, gar werden, kochen (intr.)", z. B. 7, 4.: 	Daze 

'' 
das transitive 8aijar 	„kochte' .).*... 39, 32 und sonst. 

. 	 59* 
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gefallenseien.1 )Dies ,l....ou. S. W. 	wird 	nun 	aber 	oft 	sell'. 	ver- .7, 
kiirzt 	mid zwar auch 	beim 	Fern. und Blur. 	Wir haben sfr, .91,, 
se, sa, z. B. 4r jillulgom = 	6 -S,I,J 	bald erreicht hiitte` (,.., 	.31.,.0 	„sie 
8 , 12; 	qiogtoln; „er wird mich ti ten" 	28, 16; 	kienet s'(.3-togght 
„sie 	wollte ihm 	fallen" 	29, 37; 	senniskappa 	„werde 	ich ent- 
wisehen" (scappare) 64 nr. 17, 3 (parallel mit seir intir „wend' ich 
wegfliegen" 1. 4); sejoqau ,,wollte ihn toten" 7,46; kont saniksfro 
„ich butte sie fast zerbrochen" 30, 1 u. s. w. 	Die Mittelformen sC,r 
se und der Gebrauch 	der vollen For-men neben 	den kurzen ge- 

,., 
niigen , 	den Gedanken 	abzuhalten, 	daB sa, 	se 	das alte aus Lii... 

verkiirzte „,, sei. 	Und 	wie Stumme 	erkannt hat, 	daB sa, se aus 
seir entstanden, 	so miissen wir ihm auch wohl darin beistimmen, 
daB 	das 	als PrapOsition 	und Konjunktion „bis“ gebrauchliche .sa 
nichts anderes ist; nur 	setze ich es nach dem , 	was ich oben ge- 
o-ebeit babe 	-------- 	Jl.,-0 • nicht = 53.L., 	 4., . 	Wie nun ) ,,0  die Zukunft, 0 	. 	7 	i.. 	7 

so bezeichnen .,..,‘[..i und dessen Verstummlungen den Zustand, die 
. Ge,Yenwart; durch di" wird dann der Zustand in die Vergangen- 

- 
belt gesetzt: 	kien 	eet istennija ...---- 1.i.!...,,,,1 	LX-cli 	d,..3- 	„er er- 
wartete sie" 23, 21; q-Ot nistenna „ich erwarte" 21, 5; WV eat:jut 
=-- ict.?s.'S ‘.).. 1,:i 	„du (f) schreist" 	46, 8; 	sabot 	mara 	.§ilta 	qi,'?da 
tgzel „fand eine alte Frau mit Spinnen beschaftigt“ 9, 36; donnain 
g'gin-jisfnu 	ob sie 	(r, 	Impt.) 	gerade 	tanzten" 	11, 13; „als 	zi';-, 
gkla 	immut „lob (fern.) 	bin im Sterben" 	(c.:)„4..3) 11, 27; 	''(3‘fda 
tititaddet „sie ist in 	der Unterredung" 	38, 32; 	'a kienet g'Oda 
tipki „waruni sic weine" 19, 13; 'din igibidi ftit tf „sie bringen 

mir ein wenig (.:::,4f 2)) Thee" 42, 37; gt nitwaMa.; „ich (fern.) 

bekomme Heimweh" 19, 35; donna getiddog -,--= L ..x.:i 0...cLi Lill'b 
„es ist, als ob sie spielte" 11, 14; kif kienet gfttanzel daura „als 
sie 	dabei war, 	herumzug-ohn" 12, 29; 	we 'yttiekel = ,),,cLi 

L5
;:,,,  

,)SLR „als sie gerade beim Essen war" 39, 37; 'ft tetra „du siehst` 
32, 	18; 	isibct 	 fliskitola 	'eit'advm 	„fladet 	sie 	in 	der 	Schule 

lehrend" 	(:.,:iAS J. 1.:i) 57, 7 41. S. w. 	Vgl. 	nosh 	'O'itt • narp 	„ich 

(masc.) sehe dish" 54, 24 gan:4 n,ahe bei 'et,t'eidli 'albi „mein Herz 

1) Vassalli unterscheidet sie, sc. 64. 70. 80. 	f 
2) So mit Becht Fischer. 	Icb hatte es -------...A.• t..:3* gesetzt. 
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.o..,,t hilt" ) 54, 26. 	Der Oebrauch vollstandiger 	und 	versttinninel- 
ter Formen 	von 	3.l....., 	mid 	L.N.=Li 	neben 	einander 	hat 	in 	andern 
arabischen 	Dialekten 	allerlei 	Parallelen. 	Hier 	erwahne 	ich 	noch 
das tea, 	das 	einen 	Wunsch 	ausdriAckt: 	liammunjiblu 	...; 	3,,..., ..),.  ,,,,„,..fr, 	,i(.11 	niiiehte hingelin und 	ibm 	geben" 38, 7; 	Itannurqt 
,ich will dun zeigen" 	38, 22; 	latnscqjdra 	„ich 	will 	sie braten" 
8,19. Mit Recht sieht Stunime laiM.- eine Verstummelung von lialli 

I 	..i..,   , L'  l . . . . 	= j..L.) „laB", 	das auch in derselben oder in ahnlicher 
,. 	. 

Bedeutung gerade daneben gebraucht wird: !will t'ainni „ich mochte, 
du hillfest mir" 38, (3; 	!will nolpdfelu 	nadifa 	„ich will 	sie ihm 
rein (zosi,;2.3) bringers" 	:S8, 19. 	So 	steht 	.49, 20 	lialli-nljalli „lari 
midi lte,sen", 	„ich milchte lassen" 	und 	in 	derselben Geschichte in 
gleicher Bedeutung 49, 22, 26, 30, 36 Ilan/Atilt: 

Die 	maltesischen 	Partikeln 	geben 	uns 	manches Ratsel 	auf: 

Was ist z. B. izda ober'? 	Stumme mOchte es ens (43 ,:'5'l er- 
z 

klaren, abet gewi1 nicht mit Recht, denn diese Kombination hate 
kaum etwas 	anderes 	als 	icida resp. iddein 	oder iddren ergeben, 
nod far 	die 	adversative Bedeutung 	paBte 	sie 	auch schlecht. 	In 

den 	Konditionalpartikeln 	scheinen 	allerlei 	Formen 	von 	0L..< 	zu 
0 	 0 . 	

i'
, 
 l 	t. ei stecken, wie la 	Ls - 	I und blolles 	ld vielfach dialektisch „wenn" ' 	,._  

bedeutet. Wir haben so kin „ob" 60, 36 und oft id, h, k „wenn", 
z. B. kileciijbok iz,<..t...*-i.x.,! k.)LS „wenn's dir gefallt" 44, 34; - kensiba 
... kind-nsibleg „wenn ich sie treffe ... wenn ich sie nicht treffe 
( 	' 	L, A _k.,-. ;)" 	53, 38; 	kessiba 	du sie triffst" 	0 .-....,...0 	51, 5; „wenn 
kdnclek:, kandek 	„wenn 	es bei dir" , 	„wenn du es bast" 53, 22. 
60, 25. 	Merkwiirdi„,o. 	ist 	kieku, kiku „wenn' (meist irreal), 	das 
aber auch vor 	der Apodosis eines Bedingungssatzes stehen kann: 
kiku /cunt `ania . . . kiku taf 14nt kont it ktin kuntenta „w enn 
ich reich ware , 	s o wiirdest du erkennen, 	wie zufrieden ich sein 
wiirde" 15, 33. 	Beachte noch Fate 	wie wimtet phal-li kieku 

1) k,..ii ist in Malta fem. 	Die gleichbedeutenden Verba 3L3 und t..)[.= 
erganzen einander. 	VaSsalli's Regain dariiber 80 f. bewiihren sich in Stumme's 
Texten; doch steht 7, 10 wiqut, wo man tei‘Ot erwartete, end 49, 6 kin 
'adila „er hatte ihr 	gesagt", 	wo 	'idila das 	Gewiihnliche 	ware. 	,..>L.c, t)..t...v.,!  
ist .-.=.- ,..)1..1, 	k...)...tx.! 	eigentlich „wiederholon'; 	so 	 a, ......1L 	und Sigma im 

Tigrq iter  are Hor., Carm. 2, 18, 12. 
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4.1.3 	‘,..s.) wenu du meijet 	„und 	strecke 	dick 	aus" (iXAL) 	wie 	( '....  
tot warest" 13, 26; phal-li kielcu lidni „zmn Beispiel wie Lilwen` 
15, 5. 	Vgl. Vassalli 99, 9. 132. 	Iin Grunde diirfte die Bedeutung 
ungefuhr auf „etwa" 	hinauslaufen. 	Ich 	mi;chte 	hierin t.u.NI., t.,i 
sehen; 	 daffir spricht noch bier, kikan 	'addji gi raper, jardtra 
„damit, 	wenn 	irgend 	ein 	Dampfschiff vorbeiffihre 	(dj...4, 	er es 
sahe" 33, 14. 	— 	Inkella „sonst" 16, 37. 	29, 19. 	60, 38; 	„oder 

Li 	1, 	obgleich abet.' Acta 24, 20 (indtella) ist wahrscheinlich y t .) 	11 
da die Stellung der Negation auffallt. 	Was das ja davor in Vassalli's 
jankella, janlcellae 	30, 98, 4 v. u. 	„oder" 	ist, 	weill 	ich 	nicht. 

Dunkel ist auch fik, vor Vokalen jilck, wail]: 55, 21 jakk „wenn'. 
Vassalli 30 schreibt j'/)lc. 	Wir werden so auf eine Grundform jak 
oder iik, gefiihrt. 	Diese 	mit 	Stumme 	= vle „so" 	d. i. 	L..ils) zu 
setzen, 	ist mir 	sehr 	bedenklich, 	obgleich 	einmal 	v1c fir „wenn' 
steht 6, 37. 	Vassalli hat namlich „so' noch als hekkae, hekk (30, 
in den Drucken hek), and der Ubergang von anlautendem h in j 
ist schwerlich zu belegen. 

Das Maltesische 	hat sich 	eine 	fast rein arabische Syntax be- 
wahrt , 	da auch seine 	syntaktischen Neubildungen • nicht wesent- 
lich die Bahnen verlassen, in denen sich das Altarabische bewegt. 
Die starksten Abweichungen kommen wohl beim Ausdruck des 
Objekts vor. 	Dieses 	wird 	namlich weft 	fiber 	den 	altarabischen 
Gebrauch hinaus manclunal 	durch die Praposition 	li (1, 	il, 	lit) 
bezeichnet. 	So 	katel 	littorle 	„totete 	den Turkel.'" 61, 12 (Gozo); 
lati Vet lilkeila 'ant-missiera „nahm Leila zu ihrem Vater" 23, 14: 
sdp ilsidu „traf seinen Herrn" 	14, 9; qaimet lilzduia „weckte 
ihren Gatten" 21, 25 u. s. w. 	Das Objekt kann 	dabei 	auch noch 
durch ein 	Bersonalsttffix bezeichnet 	werden: fardh lilkonti „sieht 
den Grafen" 13. 36; raita lbintek „ich babe deine Tochter geselm" 
24, 7; 	tlee01:i'a 	lilbinti 	„du 	meine 	Tochter 	wegjagst" 	(cacciar) 

24, 15; ferner so lila jehallija 	Mt er" ( 	-4F.) 40, 35; lili „sie 	 c,..1 
jq'tonni n mich totet er" (L .s..lxiiA) 47, 18; 1111 ma-trattaunig „ rn i e h 
haben sic nicht traktiert" 42, 32 u. s. w. Entsprechend 'altlu iluahan 
39, 12 oder 'altlu4galtan 39, 17 „sie sagte (a,..J 	 it.-i) deny 4ahan"; 
qalla lila „er sagte ihr" 30, as ; litu 1}iblilu kikra tf „ihni brachten 
sie (2,.1 1,.,,L.) 	eine Tasse 	(chicclera) Tee" 	42, 35. 	Einzeln 	wird 
das Objektverhaltnis auch b1o13 .-durch das Personalsuffix ausgedrUckt: 
fina nsiba ettifla ,,ich treffe das Mhdchen“ 53, 36; wind ej ipta 

dalwart — 32 ,...11 13 z‘..x+.?- c.,.1 0..,4 „water bast du_ diese Rose ge- 
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bracht?" 18, 11; luicia-ddfbba = N..5{,..).-J{ L.PL3... „ninon die Stute" 
49, 29. 	Alle 	diese Konstruktionen finden 	sich 	bekanntlich auch 
im Aramaischen. 	Meistens 	bleibt 	ubrigens 	das Objektverhaltnis 
ohne besondere Bezeichnung. 	. 

Schon &till fangt das Arabische an, den Artikel vor das dem 
Gezahlten voranstehende Zahlwort zu setzen, also Ittinnen Falle,wie 
lgrba bibien = kt11...1 	V...) .N! 	„die 	vier 	Tore" 	25, 34 	nicht 	auf- .• •...1 • 	c.....)  
fallen. 	Entsprechend 	izziitu'i 	Sebbiet = 	t.:-...,L.3l.,:::, -7 .•.1 	„die 	beiden 

• ,7  
Aladchen" 23, 41). 	So nun auch beim Ordinale mallauwel pas 
„beim 	ersten 	(335.ii 	La) 	Schritt" 	27, 28; 	lauwel 	tlit4weffit"; 	= 
,\.!;,.. 	..::.a3 335B 	„die ersten drei Dinge" 	15, 37-16, 1; 	 fittieni €.• ./ 
geajra 	„im zweiten 	Regal" 	(sicil. ,3'calra) 26, 22, 36, 37. 	Hieran 
schlieSt sich die Konstruktion des Artikels beim Elativ: millahjar 

0 
ekel =-- j..Si S.• 	d.N! 	A 	von 	der 	besten 	Speise" 52, 24; flizbalj 0 	" 
kamra „in der sch3nsten C‘.-voN{ c:,.) 	Kammer" 	10, 7; matizba11 • 
ilbies = 	L.,c3 F--... N{ CY A „von den schonsten Kleidern" 52, 23. ii.., 	. 	.7..  

Der Unterscbied der zu einem determinierten und der zu einem 
indeterminierten 	Nomen 	gehorenden 	Relativsatze 	(i4Lz..ii3 	3j.,.0_,..r. 
und Y.si,..:_di) wird bewahrt; jene erhalten illi, li, these haben keinen 
Exponenten. 	Auch die ZuStandssatze aller Art sind im Multesischen 
gut vertreten. 	Dazu kann man die Abhangigkeit eines Verbums 
von einem andern rechnen; schon die oben besprochenen Verbin- 
dungen mit Formen von C1L. ' )LAD

' 
,:xit,:i 	gel:ilk-en 	dahin. 	Ferner 

Palle wie beda jal2deM „fing an zu arbeiten" 29, 29; irit Actri 
„will kaufen" 30, 34; 	mei 	stait neimel ,'Sein 	„ich konnte (....;,1 /4.1tL,,,,c) 
nichts machen" 30, 22, und mit dem Partiz. statt des Inapt it baqa 

A; J.9 „er stieg weiter" 26, 32. 	Vgl. noch mar- tiela = 2),IL,10 LS • 
ja‘lef „ging zu fiittern" 39, 25; kin-ileollum jiba:tu r,f1 cii,KA c)1.,_ 

Y.P..y 	„sie 	hatten zu schicken; muBten schicken" 	17, 23; 	i'gibu 
jitkellem „bringt Rill zum Reden" 29, 33 u. s. w. — 	Dafi das 

3,! 	in 	Satzen 	wie 	qrd'a 'It utiela 	„er 	las sie, wahrend 	er 31 	 3  
stieg" 26, 29 = him utida Vassalli 133 3) nach dem Subjekt steht, 

1) Siehe oben S. 907. 	 ' 

2) Klassisch ware es natilrlich 1.;...ILSo. 
3) Eb. noch lila u n'tzlae =_--.. Ki3L3 (.593. 
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bedeutet keine 	starke Abweichung 	voin Altarabisehen: es ist = 
..1L.:D j..03  . 

Der maltesisehe Wortsehatz enthalt nosh viel Erbgut aus der 
Wiiste, aber von der lexikaliseben Hypertrnphie der alten $prache 
ist bei ihm nicht die Rede, wie wohl bei keiner heutigen arabischen 
Mundart. 	Auch manche sehr gebrauchlichen •Worter sind verloren 
gegangen , aber dafiir andere sonst kaum oder gar nicht bekannte 
hewahrt 	geblieben. 	Dies 	and jenes 	uns 	freindartig 	anmutende 
Wort wird wohl mit 	der Zeit bei genauerer Kenntnis der Laut- 
iibergiinge 	entratselt 	werden.1) 	Neben 	den 	WOrtern 	arabischen 
Ursprungs enthalt das Maltesische aber sehr viele dem Italienischen 
entlehnte. 	Wir linden 	manche Stellen , 	in 	denen 	solche Frennl- 
worter gehauft sind, wie in folgender: sa-flahbar waslu vdalpalats: 
bibien ta-fidda, piimi to-4, mobil ta-leWuznu, purtqri ta-lim-
brukkat, siggiet indurd ti, sodda li-mei plata — insomnia, kolla 
millizbaP) = 	 l C., ,-1.:,:a 9 • ••• 	 j i L.A.A.3 	:palazzo 	'Jr 	t3 	,:% 	15.1...., 	.;S)t 	4 	—il..)... 3) v .., 

imbroceato tbz 	 C.-1̀" A portiere ; ebano 	A nzobai ,_, p3 ,-1,x.,0 pomi ,x.,42 i 

Lc;.; ,,IS insomnia Lf1Ls:: La L5.1.1 g,..X.,,.., ,indorate (Pl. von seggia) tz)Lz....w 
,-....0.̀:M  cy,Q ” 
 

bis sie zuletzt in dem Palast anlangten : silberne Tore, 
goldene 	TOrklopfer 	(„Apfel“ , 	„Knopfe"), 	Mobeln 	von 	Ebenholz, 
Portieren von Brokat, vergoldete Sessel, 'ein Bett, das nicht seines- 
gleichen halte; kurz alles voin schonsten" 19, 37 ff. 	Auch italienische 
Verba spielen eine grofie Rolle. Formen wie indiina „denke dir" (in-
dovinare) 16, 27; ma-kkonfondiet ,,sie wurde nicht bestiirzt“ 12, 21; 
offenclietu ,sie beleidigte ihn" 30, 39; irrispondcfol 	„antworteten 
ihm" 14, 35; 	tiskansah „rettest ihn" 	8, 27; 	tivvendika 	„sie sich 
rache" 12, 32 and Ofter ; jittramdu „unternehmen" (trarnare) 6, 17; 
ilcompli „vollendet" 	11, 26. 14, 23; sengautli „ich 	wurde mich 
freuen" 20, 30; igaudu „freuen sich" 20, 26 and viele andere nehmen 
sich in der semitischen Umgebung seltsam aus. 	Und auch solche 
Adverbia wie 	alliira „damals“ lifter; 	levntra 	„entgegen" 37, 20;  
tant „sehr" hat der Dialekt aufgenommen. 	Dazu halte man listes 
kliem „dieselbe (stesso) Rede" 	20, 20; 	dik inndr 4 ) 	stes „jenen 
selben Tag" 	15, 18; per0s-li „darum , dad" 	20, 1 	,---- per esso 
L51.1! u. 4,1. 	Auch 	dad „Vater" 	schon immer missler, missies 

1) 1st kmieni „friih, in der Friihe" vielleicht 	L4.1  oder 	1.43"? 
L.5.3T 
	

l
_jL 

Das entsprliche unserm ,zeitig" = „friih". 
2) Die Abweichungen der Vokale von der iiblichen italieriischen Aus-

sprache (u fiir o, i fiir e) gehn wohl elle auf die sizilischen Formen zuriiek. 
3) Siehe oben S. 914. 
4) Nar =----}43 ist fern.; sonst sande nicht dik = •,<.:43, sondern dcik. 
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heillt = sizil. misseri, 	ital. nzesserel), 	ist 	charakteristisch. 	Man 
mull sich bei 	dem 	tiefen Eindringen 	solcher 	frenaden Elemente 
wundern, daa die Sprache ihren 	arabischen Charakter im ganzen 
noch so weit bewahrt hat. 	Allerdings werden die meisten Frernd- 
wafter erst in neuerer Zeit eingedrungen sein. 	Das gilt natarlich 
ganz besonders 	von 	englischen : wie 	grolc „Grog" 42, 23. 43, 7; 
poni ,,Pony' 37, 33 f. 38, 10 f.; grum0 „Grooms' 10, 23; port- 
nMne „Portemonnaie" 	44, 9. 	Bezeichnend ist, 	dafi fur „Polizei" 
in demselben 	Text 	neben 	dem 	arabischen 	‘assa 	oiler pulizia, 
puluzia vorkommt. 	Vassalli hatte 	einigen Grand, den unnotigen 
Gebrauch von Fremdwortern zu miBbilligen. 	Aber gerade von den 
Verben diirften manche 	dem Maltesischen schon lange angehoren. 
Es ware wohl 	eine lohnende Aufgabe fur einen Romanisten, zu 
untersuchen , welche italienischen Worter im Maltesischen alt sind, 
und ob vielleicht ganz einzelne sich aus einem vorarabischen roma- 
nischen Dialekt 	der Insel 	erhalten 	haben. 	Dabei 	sind 	naturlich 
ganz besonders 	die Dialekte Siziliens zu beachten, 	das 	immer in 
naher Verbindung mit Malta gestanden haben mull.2) 

Ich adaube mir nun noch einige wenige Kleinigkeiten an- 
zufiihren, die ich anders beurteile als Stumme. 	Resaq 	an" „langte 
geht 	schwerlich 	auf 	•-\,.., 	zurflck 	(S. 	109), 	sondern 	gehiirt 	zu 

c_, 	) ,, 	_ 
ji.,z;)  I 	= 	 maltesisch 	au, 	alter hauni, 	haun 

	

....ii.,,.:_:.,:..i{. 	ct,S,  

, 	1 
(Vassalli 	29) 	ist 	nicht 	= 	L.;,-.4) 	S. 86 , 	sondern 	= 	1.49; 	beim 
Demonstrativpronomen hat das Maltesisehe allerdings nur Formen 
ohne ha wie da =--- 13 , f. di = L53 u. s. w. — _pi, alter hem, 
hemm, hemmae (Vassalli 30) ist schwerlich dumb einfache Lauf,- 

.., 	 .,„ F... 
veranderung 	aus t..::; 	oder vielmehr v..4.2 	(i,:....) 	entstanden , 	sondern 
durch haun und kinnae, hyn „dort" (Vassalli eb.) beeinfluBt worden, 
wie ich schon Wiener Ztschr. f. d. Kunde des Morgl. 8, 251 Anm. 6 
geaufiert habe. — Izzi'el „sie schmeichelt" 18, 13 wird dock wohl 

nach Falzon's Schreibung 	als 	,)....{is 	anzusetzen 	sein; 	es 	ist eben 

das triigerische; 	falsche Schmeicheln. 	— 	Ist sella „lieB grilBen" 

1) Das ist aber nicht = „Meister" (2nagistrum), sondern 	„mein Herr" 
(meant seniorem), win mir mein Kollege Grober bestatigt. 

2) Stumme hat die sizilischen Formen vielfach berangezogen. — Ich 
rachte hier die Vermutung wagon, dais bata „lift', Impf. ibetti = patir, wo-
ven Stumme mit Recht dbatija „Leiden' 22, 37 ableitet, in einer Zeit auf-
genommen sei, als das p den arabiseh redenden Maltesern noch unbequem war. 
Auch das beliebte bii:ea „Stiicit." Inlinnte so in Alterer Zeit aus einer Form wie 
*piccia = pezza geworden sein. 	Das 	unveriinderte pezza ist dann 	eine 
neue Entlehnung. 
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5.rklich 	isellc 'alik sieht doch ganz aus wie w5,..e)s. 	l,-, (.5,1,....,? (._5 	••• 
IN.s ware einer 	der auBerst wenigen 	spezifisch 	nius]iniisehen Aus- 
aNxe)&e., axe im ASui.-le\k, 	gehl.iehen Sind, 	wie 	 frie`n 	n stravaganti, 
%V‘iic.a.\:‘" V.1. von fa -`can cNassalli 115).1) 

Sturnhae a 13 herseta.ung '15.ann 	ich 	nur 	das hilehste Lob 
2ollen. 	Ohne sie ware ich auf Schritt und Tritt ratios gewesen. 
Ebenso mull ich noch 	einmal ausdracklich anerkennen, wie viel 
ich seinen allgemeinen und speziellen „Erlauterungen' verdanke. 

Mitten wir weiter nichts Maltesisches, als was uns hies Stumme 
bietet , so waren wir caber diese merkwiirdige Mundart humerbin 
schon sehr gut unterrichtet. 	Doch 	bleibt ihm und anderen bier 
noch ein grodes Feld der Beobachtung und 	Forsehung. 	Gefahr 
im Verzug besteht wohl 	noch nicht sehr. 	Voraussichtlich wird 
sich das Maltesische noch ziemlich lange halten, 	wenn es aucb so 
gut wie sicher ist, daB es dereinst dem Italienischen weichen wird. 
DaB es noch existiert, ist fiir uns Sprachforscher auBerst erfreulich; 
a das aber far die wechselnden christlichen Herrscher 	des Insel- 
paars sehr rahmlich sei, ist eine andere Frage. 	Witten diese sich's 

, angelegen sein lassen, das ...Volk geistig zu heben, es in' mdglichst 
enge Verbindung mit den zunacbst liegenden Quellen der Bildung 
zu bringen, dann 'lilac sich die nicht-europaische Sprache in 	der 
Nahe Italiens kaum 	aehalten. 	Aber 	dal 	Sturnme 	selbst unter 
Kellnern 	mid Gartnerburschen analphabete Leute land 	(die 	fiir 
seine Zwecke natarlich sehr wertvoll waren), zeigt, daB such Eng-
land in den hundert Jahren seiner, far das materielle Gedeihen der 
Malteser gewi& segensreichen, Herrschaft sich wenig darum be-
kiimmert hat, ihnen ausreichenden Schulunterricht zu verschaffen. 

Th. Noldeke. 

Acta Pauli aus' der IIeidelberger lcoptischen l'apyrushand- 
schrift N7'. 1 herausgegeben von Carl S c h m id t. 	Cher- 
setzung , Untersuchungen und koptischer Text. 	Dazu ein 
Tafelband (=---- 	VeriVentlichungen aus der Ileidelberger 
Papyrus.Sammlung II). Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buch- 
bandluna, 1904. 	Ausgabe A (Textband geheftet, Tafelband 
in Unischlag) N. 36.—. 

Carl Schmidt, der aus den Trammern der koptischen Literatur 
schon so manche verschollene 	Schrift des 	christlichen Altertums 
hervorgeholt hat, beschert uns in diesem Bache einen besonders 
kostbareu Schatz, 	Der von ihm veraffentlichte Papyrus , von dem 

1) Bei den Christen ist Pharao nicht Prototyp des Wiiterichs , 	und die 
0 _o 

Form ist genau die koranische ey.).:s. 
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leider der weitaus 	groBere Tell 	verloren 	gegangen ist,1) 	enthalt 
eine koptische tbersetzung der Paulusakten. 	Diese wurden urn 
180 n. Chr. von einem kleinasiatischen Presbyter verfa(3t, eine frei 
erfundene Erzahlung mit erbaulichem Zwecke. 	Wir haben in ihnen 
selbstverstandlich 	keine Quelle 	fiir die Geschichte der Apostelzeit, 
aber eM einzigartiges Denkmal des Geistes , der gegen das Ende 
des zweiten Jahrhunderts die Christenheit beseelte. Nur ganz durftige 
Xachrichten 	waren_ bisher fiber dieses Werk bekannt. 	Schmidts 
Fund bringt uns erstens die Erkenntnis, daI3 drei schon lang,st ge-
druckte mid untersuchte Schriften aus der alten Kirche 2) urspriing- 
lich Teile der Paulusakten bildeten. 	Er schenkt uns aber zweitens 
nicht unbedeutende Bruchstiicke der Paulusakten, die uns sonst keine 
griechische, lateinische oder orientalische Handschrift aufbewahrt hat. 

Keineswegs nur die Geschichtsforschung zieht aus den koptischen 
Paulusakten Nutzen , 	sondern 	nicht zuletzt 	auch 	die 	agyptische 
Sprachwissenschaft. 	Sie 	sind 	in 	einem bisher vollig unbekannten 
Dialekte geschrieben, den ich im Anschlull an den Herausgeber als 
neuahmimisch bezeichnen nichte.3) 	Die Vokalisation dieserllundart 
stimmt im Allgemeinen mit dem Altalunimisehen iiberein, d. h. mit 
der Sprache der Steindorff'schen Apokalypsen 4) und der bekannten 
tbersetzung 	der kleinen Propheten.5) 	Sie beriihrt sich jedoch in 
einigen Kleinigkeiten mit dem Bobairischen. 	Es fehlt dem Nen- 
abmimischen eine der hervorstechendsten Sonderheiten ties Altahmi-
inischen, das gestrichene z, das (unter dem deutlichen Einflusse des 
$a'idischen) teils zu z, toils zu to  geworden ist. Das Neuatimimische 
nimmt so eine eigenartige Mittelstellung eM zwischen dem Alt- 
ahmimischen 	und 	dem 	acielischen. 	Schmidt 	scheint 	mir 	diese 
richtig zu erklaren, wenn er annimmt: das Neuatimitnische ist aus 
dem Altahmimischen hervorgegancren ; die 4reibende Kraft dieser • 
Entwickelung war das allmahliche Eindringen des 	rt`idischen im 
Gau von Atimim.") 	Schmidt 	hat selbst gesehen, da(3 es solcher 

1) Die erhaltenen Bruchstticke haben dem Herausgeber noel* genug Miibe 
gemacht. 	Die HandschriEt bestand, als the nach Europa kam, tuts et wa zw ei- 
tausen d meist re cht kleinen 1' etz e n, 	In jahrelanger, eutsagungsreicher 
Arbeit hat Schmidt die Stiicke geordnet und zusammengesetzt. 	Es ist ihm ge- 
lungen, fast alien einen bestimmten Platz anzuweisen. 	Doch ist nur ein einziges 
Blatt anniihernd vollstandig erhalten. 

2) Es sind: 	1. die Acta Pauli et Theclae , 	2. ein Martyrium des Paulus 
(bei R. A. Lipsius und M. Bonnet, Acta apostolorum apocrypha I, Leipzig 1891, 
S. 104-117) , 	3. der Briefwechsel der Kerinther mit Paulus (armeniseh mind 
lateinisch erhalten). 

3) Vgl. die Zusammenstellungen bei Schmidt S. 13-20 und das Glossar 
S. 57*-76*. 

4) v. Gebhardt und Harnack , Texte und Untersuchungen zur Gesehichte 
der altchristlichen Literatur, Bette Folge II 3 a, Leipzig 1899. 

5) Recueil de travaux relatifs h la philologie et A rareheoiogie 6gyptiennes 
et assyriennes XIX (HI),' 1891, S. 1-12. 

6) An sich konnte man such meinen, daii die allmiihlich in einander 
laufenden Dialekte nicht zeitlich auf einander folgten, sondern zu der selben 
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Zwischenstufen 	zwischen 	Altabmimischein 	und 	Sit'idisehem 	nosh 
rnehrere 	gibt: 	die 	a.`i.dischen 	Bruchstiicke 	der 	Eliasapokalypse 1) 
sind so stark mit ahmimischen Formen durehsetzt ,2) 	dali man sie 
als eine Ubergangsstufe zwischen Neutibmiinischein und Steidischein 
bezeichnen mull. 	Schmidt butte noch hinzuffigezi kiinnen, dali des 
Berliner abmimische Genesisbruchstiick ") eine Mittelstellung zwischen 
Alt- und Neuabmimischem einnimmt. 	Hier ist in einzelnen Fallen 
schon das gestrichene 2.  dem w gewichen (worm statt /npe), das 
es dem e (eAz.a , neben akir.A). 	Audi 	zwischen 	dem Dialekt der 
sa`idischen Eliasapokalypse und dein reinen Sa`idischen gibt es eine 
Menge 	Zwischenstufen. 	Sa`idische 	Urkunden, 	die fast rein 	ihre 
Mundart wiedergeben, verwenden einige hiiufiger vorkommende Worte 
und Formen 	in 	abinimischer Form.4) 	Andere haben voni Alt- 
ahmimischen nur die Vorliebe fiir a. statt o bewahrt.5) 	In noch 
anderen erinnert nur ein je und dann entschlilpfender a-Vokal an 
die 	vergangene Herrschaft 	des Altabmimischen.6) 	Ubrigens feblt 
es nicht an Anzeichen, dafi die Grenzen auch der ilbrigen koptischen 
Dialekte keine scharfen gewesen sind. 	1Vir haben 	ii.`iclische Texte 

Zeit neben einander (in verschiedenen Gegenden) gesprochen warden. 	Die 
Unsicherheit so 	vieler Provenienzangaben 	and palitographischer 	Datierungen 
kiime nicer solchen Vermutung zu gee. 	Sie scheint mir aber daran zu scheitern, 
deli die altahmimischen Apokalypsen und die sa`idische Eliasapokalypse, zwischen 
deren Mundarten das Neuahmimische mitten inne liegt 	(s. u.), beide sicher 
aus derselben Gegond (dem Weillen Kloster bei Abeim) stammen. 

1) Steindorff, a. 6,. 0,, S. 110-144. 
2) Steindorff, a. a. 0., S. 24-31. 
3) Aegyptische Urkunden aus den koeniglichen Museen zu Berlin heraus- 

gegeben von der Generalverwaltung. 	Koptisehe Urkunden, erster Band, filnftes 
Heft S. 131 f, 

4) Ebenda, sechstes heft, S. 163ff. 
5) Paris, Bibliothecjue Nationale, Copte 130 5  (Scheneudi 4), Blatt 139. 
6) Vgl. v. Gebhardt und Harnack, Texte und Untersuchungen a. s. w., 

N. F., X 1, S. 95 Anm. 4. — Ein mir unlosbares Problem bleibt bei der an- 
gedeuteten Entwiekelung bestehen. 	Im WeiBen Kloster bei Ahrem wurde, wie 
es sclieint, von Anfang an seidisch gesprochen (die Annahme, Scheniites Werke 
wiiren erst aus dem Abtemischen ins Serdische iibersetzt, wiirde abenteuerlich 
rein). 	Trotzdem verdanken wir dem WeiBen Kloster eine Menge ahmimischer 
Texte (s. o. S. 921' Anm. 6)!' — Deli die Paulusakten nicht aus dem Steidischen 
ins 	Ahmimische ithersetzt wurden, 	scheint mir zweifellos. 	Erstens 	iibersetzt 
man 	nicht 	aus einem siegreichen Dialekt in einen absterbenden. 	Zweitens 
ware es bei einer solchen Ubersetzung nieht ohne tbersetzungsfehler abgegangen; 
von solchen 1st aber niehts zu spfiren. — Ich mOchte bei dieser Gelegenhait 
darauf aufmerksam machen, dal3 die ahmimischen Texte mit den im Gnu von 
Abeint entstandenen saldischen eine auffallende Eigentiimlichkeit gemein haben: 
die Vorliebe, die Priipositionen 	En- and f.- 	durch 	ein 	vorgesetztes zpe..1, 
ezpaa, 	ezort zu verstiirken (vgl. z. B. 	den aus 	dem 	WeiBen Kloster 
stammenden Text von I. doh, in Woides Appendix mit dem Text dieses Briefes 
in der wohl aus der Thebes stammenden Handschrift Ms. orient. oct. 408 der 
Kiiniglichen Bibliothek zu Berlin). 	Das 1st en Alimimismus, 	den 	das um 
AbinIm gesprochene Saldisch nie abgestreift hat. 	lch zweifle nicht, daB solcher 
Abmimistnen sich bei nitherem Zusehen neck viele linden werden. 
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mit einzelnen faiiarnischen 	(mitteliigyptischen) Formen.1) 	Dal) die 
hohairischen Sprachdenkmaler 	nicht 	frei 	sind 	von 	einzelnen 	it'"f- 
disclien Formen, lehrt ein Buick in Horner's Apparat zu den bohai-
rischen Evangelien.2) 

Carl Schmidt hat den Text der Paulusakten mit nachahmens- 
werter Sorgfalt abgedruckt und iibersetzt. 	Nur einen Wunsch hatte 
ich gehabt: 	die Erganzungen 	der Lticken 	batten hie und da mit 
groBerer Zurtickhaltung vorgenommen werden konnen. 	Ein Beispiel 
genage: S. 1* (2 2) 6.7l kann doch — falls man das ? 	flberhaupt 
als einen Faktor mit in Rechnung setzen darf — ebensogut zu 
&LaA, a.?aotT'Aoc U. s. w. ergiinzt werden, wie zu .0t Az... 	In der 
rbersetzung ist die Unsicherheit souther Erganzungen nicht immer 
hinreichend angedeutet. 

Was Einzelheiten 	betrifft , 	so 	erlaube ich 	mir folgende Be- 
merkungen (es sind zumeist Verbesserungen von Druckfehlern). 

S. VIII Z. 12 v. o. 1. S. 4 st. S. 3. — S. 6 Z. 17 v. o. 1. 104 
st. 103. — S. 24 (2 7) 	„an 	den 	Ort 	wo" 	pflegt der Kopte 	ein 
einfaches 	iigov 	wiederzugeben. 	— 	(2 12) - die 	Lesung li.uff-r]z.xo 
(kann auch beiBen: 	diesen Untergang) 	scheint mir gesichert. — 
(1 2) scheint mir 	angesichts 	der Interpunktion 	vor a.pliel nicht 
richtig erganzt. 	zNpviei muB zu einem folgenden Substantiv mit 
a- gehoren, nicht zu einem voraufgehenden Verbum. — S. 25 (1 s) 

1. etwa in der neunten Stunde. 	.fansteT n- wird gem das grie- 
chisehe iog umschrieben. — (3 22) 1. erweckt hat. — S. 26 (5 14) 
„sie" 	ist 	betont 	(Schmidt hat in der Ubersetzung leider nie an- 
gegeben , wo 	eM Personalpronomen hervorgehoben ist). — (5 15) 
st. sich 	. . . 	wenden 	1. 	zuriickkehren. 	— 	(5 19) 1. da er war st. 
war; der Nachsatz beginnt (5 21) er verschloB. ,— 	S. 28 (7 e) str. 
bei sich (diese Worte 	m ii. ssen im Koptischen stehen; ihnen hat 
sicher kein griechisches Aquivalent entsprochen). — (8 i) 1. noch 
meter mit st. mit noch groBerer. — Anm. zu 8 2. Aus dem koptisehen 
dare ist keinesfalls zu schlieBen, daB der Kopte auch im Griechischen 
dove gelesen hat. 	— 	S. 29 Anm. zu 8 7 scheint mir die Angabe 
liber Ko. sehr zweifelhaft. — S. 31 (11 2) 1. eitle st. eitle. — S. 32 
(11 i.o) 1. tritt st. trete. — (11 17) 1. sprich st. spreche.. — 	S. 35 
(13 12) 	1. was ist seine Lehre ? 	Verkiindiget u. s. w. 	— 	(13 15) 
Die Erganzung am Zeilenende will mir gar nicht gefallen. 	Ich 
weiB aber keine bessere. — S. 36 (14 io) 1. auf st. vor. — S. 43 
(20 2o) 	str. 	unter. 	— 	S. 45 	(22 4) 	1. 	gegen sie st. hinter (fiber) 
ihr. — 	S. 49 (26 s) 1. gute Botschaft. — 	S. 51 (28 4) 1. ihre st. 
ihre. 	— 	S. 52 (28 15) str. mit Namen. 	— S. 54 (30 19) 1. so st. 
ebenso. — (30 28) 1. Blatt st. Seite. — S. 55 (31 22) 1. fremd und 
klein. — 	(32 4) 1. schrie. — 	S. 57 (34 7) 1. und die Rube und 

1) Aegyptische Urkunden u. s. w., sechstes Heft, S. 194. 
2) The coptic version of the New Testament in the northern dialect etc., 

Oxford 1898. 
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uns befleiBigen. — 5, 59 (3(; ii) 1. Ti,whe. — S. 62 (40 io) 1. mon 
st. mon. — 	S. 63 (40 2:1) 1. mit Xamen. — 	S. 67 (65 6) 1. ouch 
st. uns. — S. 68 (60 6) ia,colapPe.,EoGat ist t. t. der IIimmelfahrt. 
— 	S. 70 (59 15) 1. aber (60. 	— 	S. 71 (41 21) 1. die. 	— 	8. 89 
(57 9) 	1. nicht 	bin 	ich. 	— 	S. 97 Z. 7 v. o. 	Die Erganzung iq 
falsch: 	V- 	kann 	nur 	artikellose 	Nomina 	verbinden. 	Vielleicht 
E.oition]otr.. 	te[iptitl. 	— 	S. 101 Z. 8 	d statt it kommt auch in 
koptischen Worten vor (besonders haufig -de- fur -ne-). — S. 5* 
(8 s) 1. n-re-ri- InaiocTnn. — 	8. 6* (10 5) 1. r..c.r st. Al b. cr. — 
S. 7* (11 2) 1. eTou3 st. enzqinnoT. — S. 8* (11 25) die Er,,cranzum; 
nec 	ist unmaglich 	(nec 	millite 	vor 	!meet stehen). 	— 	(12 2) 1. 
enz[e-r_ttoTtu!4]. 	— 	S. 10* 	(14 12) 	1. 	n-rnen-rq 	en]ne. — 
(14 16) 	1. 	.meorxinc-ranoc]. 	— 	(14 24) 1. e•-riz..a.nii. 	— 	S. 13* 
(20 2) zu or okr-z [e vgl. Zeitschr. f. ag. Spr. u. Alt. XXXX, 1903, 
S. 131. — S. 17'` (24 s) 1. e[Tna]R:i. — (25 is) 1. CHUM. — 
S. 22* (31 s) 1. n-ren.2s.z.etc. 	— 	S. 24* (33 12) 	1. neT  st. r..Tne.T. 
— 	(34 2) 1. nnx[npr,.. 	— 	S. 39* (45 is) 	die Stelle ist verderbt 
(es fehlt en nach ---retta.ci). — S. 41* (47 5. s) 1. O.TEU st. Ain. — 
S. 50* (58 ii) die Erganzung n[a.-ra, 	so 	auffallend 	sie 	inhaltlich 
ist, scheint mir die einzig mogliche. — S. 76* links Z. 17 v. o. 1. 
S. st. B. 

Der Wert der Schmidt'schen Arbeit wird selbstverstandlich 
durch diese kleinen Ausstellungen nicht beeintrachtigt. 	Schmidt hat 
vielmehr hier, wie schon in seinen friiheren Veroffentlichungen, 
einen 	glanzenden 	Beweis 	seiner 	philologischen 	Genauigkeit 	und 
Kombinationsgabe geliefert. 

Die Ausstattung des Buches entspricht durchaus seinem inneren 
Werte. 	Warum eM vollstandiges Faksimile beigegeben wurde, ver- 
mao-

° 
 ich nicht einzusehen. 	An schlecht erhaltenen Stellen gewahrt 

es keine Hilfe, 	so 	gut 	es 	auch gelungen ist; 	an gut erhaltenen 
brauchen wir es, dank der Sorgfalt des Herausgebers, gar nicht 
erst zu vergleichen. 	Das 	Faksimile steigert 	nur den Preis 	des 
Buches und verbietet manchem die Anschaffung, 	der es gern sein 
eigen nennen wurde. 	 . 

Moue es Carl Schmidt verg6nnt sein , 	recht bald auch seine 
ilbrigen °koptischen Funde der gelehrten Welt in so schonen Publi- 
kationen vorzuleaen. 	Sic 	stehen 	den Paulusakten 	an geschicht- 
lichem und sprachlichem Werte vielleicht nicht nach. 

J. Leipoldt. 
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Le livre de la Creation et de l' Histoire de illotalthar 
ben Tdleir el-itlagdisi attribue 2t Abou-Zeid Ahmed 
ben ,,ahl el-Ballohi, public et traduit d'apr'es le manu-
serit de Constantinople par M. Cl. Iluart.— Tome III. 
Paris (E. Leroux) 1903, VII + 211 (arab.) + 238 (franz.) SS. 
[Publications 	de 	l'Ecole 	des 	Langues 	Orientales 	vivantes, 
IV° Serie — Vol. XVIII.] 

Der vorliegende dritte Teil der von Herrn Professor Huart 
unternommenen Publikation, deren 1. und 2. Band an dieser Stelle 
(54, 396-405; 55, 702-716) angezeigt wurden, erstreckt sich auf 
die Kapitel X und XI des Werkes, als 	dessen Verfasser der nun 
such auf dem Titelblatt genannte Mutahhar b. Tahir al-Alukaddasi 
festgestellt ist. 	Dal 	ihm palastinische Verhaltnisse nahe lagen, ist 
aus 121, 5 ersichtlich. 	Er bezieht sich bier sehr oft auf sein Friiheres 
Werk Kitab al-ma`fini oder vollstandivter K. ma'am' al-Kur'an 
(s. Index s. v.); 	vielleicht 	kann 	dieser t'Hinweis 	ein Anhaltspunkt 
fur seine Identifikation werden. 	Dieser Teil des Werkes hat in dem 
einen Kapitel 	die Darstellung 	der Prophetenlegenden , im 	andern 
eine kurze Zusammenfassung der vorislamischen Geschichte der Amber 
und Perser, mit fortwahrener Rticksicht auf die Synchronistik, zum 
Gegenstande. 	Unsere Kunde 	von 	der islamischen ITherlieferung 
fiber diese Stoffe 	wird durch die Mitteilungen Mutabhar's kaum 
vermehrt. Hingegen macht er sich durch die einem jeden Abschnitt 
beigegebene Zusammenstellung der abweichenden Meinungen sehr 
nfitzlich. 	Durch das Hervortreten der theologischen Individualitat 
des Verfassers, besonders im X. Kapitel, gewinnt seine Darstellung 
auch personliches Interesse. 	Er betont bier wiederholt seinen, schon 
in friiheren Abschnitten (vgl. hier 55, 703) den Traditionen gegen- 
fiber dargelegten 	Standpunkt. 	Es wird unbedingter Glaube ge- 
fordert fur Wunderlegenden, die in fraglos g e s un d e n Traditionen 
bericbtet sind , 	die ihm an Glaubwiirdigkeit mit dem Koran als 
gleichwertig gelten (47, 5). 	Die Schfipfung aus nichts sei ja selbst 
ein Wunder — so arguinentiert er wiederholt (vgl. unten zu 55)- —; 
der Glaube an sie zieht den an die Zulfissigkeit anderer tibernatiir-
licher, von Gott b'ewirkter Vorgange nach sich. In diesem Sinne weist 
er die Zweifel des Mutiammed b. Zakarijja al-Razi an den Propheten- 
wundern streng zuriick (110). 	Obwohl er diese These zunachst 
nur auf die in Koran und gutem Hadit festgestellten Erzahlungen 
anwendet (43 unten), ist er auch harmlosen apokryphen Legenden 
gegeniiber nicht von unbeugsamer Strenge , sofern sie die Grenzen 
des Moglichen und Zulfissigen nicht iiberschreiten (47, i).1) 	Er legt 

• 
1) Er hatte schon friiher (I, 4) konstatiert, da.8 selbst gelehrte Leute den 

gewinnslichtigen Erzablern (L).21-Act3l31 	KiS-t.:4.....A) viele vernunftwidrige Fabein 
nachsprechen. 
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nicht viel Gewicht auf sie und mOclite 	nicht, 	dal3 	man 647 mit 
ihrer 	Kritik 	und 	Erkliirung 	viel 	beschfiftige , 	da 	sie ja fur 	das 
religiiise Leben nichts tzustragen 	mid 	wedor 	das Bekenntnis noel' 
die Religionstibung• 	normieren 	lainnen 	(82 , 6). 	Aber 	die 	Sp6tter 
wehrt er von ihnen ab. 	Man m6ge diese Legenden dock wenig- 
stens 	anhoren; 	damit 	vergebe 	man 	sich 	nichts 	(144, 7). 	Hal- 
ja 	auch 	der Prophet 	gestattet, 	die 	von 	den Juden 	fiberlieferten 

... 
Legenden 	ohne 	Skrupel 	zu 	tradieren 	(,),415,,,..,! 	L51? 	0..c. 9,..)..> 
95, s; nicht 	,ce qui est arrive aux Israelites", Vbers. 97. 	Zu deni 
Spruch vgl. REJ. XLIV, 64). 	Mit groBer Entsehiedenheit tritt er 
aber mehrfach gegen die zu seiner Zeit sehr verhreitete B4inijja 
(157, 7) auf, namentlich gegen ihre Bestrebung , die Wundererzah- 
lungen in all egorischer We 	zu deuten ; er wird nicht made, 
solche Erklarungsmethode bei jeder Gelegenheit als Ketzerei an den 
Pranger zu stellen (23; 42, 6; 55, 72; 95, 3 V. u.; 	112, ii). 	Dabei 
ist er jedoch selbst nicht frei von Rationalismus (33, s v. u.). 	Es 
ist gewiS interessant, 	zu erfahren, 	daB er zur Erkkirung des Be- 
griffs der V e r su chung (Gen. 22) 	eine rationalistische Meinung 
anfiihrt (64, 4 V. u.), die wir genau ebenso bei Maimuni (Dalalat III, 
c. 24, ed. Munk p. = a) wiederfinden. 

Die Informationen des Verfassers griinden sich fiir die in dep 
beiden Kapiteln behandelten Stoffe 	antler 	dem Koran 	und 	den 
Traditionen auf eine Ubersetzung des A. T.s (8i 	x31 i. 	'.; 26, 1; .)-., 	4  • .3 
61, s), auf die Literatur der Prophetenlegenden (,lei 	L.71.._ 	,,..„,z,s' • 
s.l.„.,,!..Z51 137, s V. u.), auf persische Historien (114 ult. 138, 4); auch 
auf personliche Berichte von Reisenden (36 , 7). 	AuBer Wakidi, 
Ibn al-Kelbi, Ibn IsI.754 fiihrt er haufig das Buch des Abu kludejfal) 
an; damit ist wohl das fiir biblische Legenden so oft zitierte Kitab 
al - mu btad a' des Isbu,15 b. Bigr gemeint (H. Ch. nr. 10458). — 
Von Dichtern ist neben A`gd, wie in den vorhergehenden Kapiteln, 
zumeist Omejja b. Abi-1.-Salt fur alte Legenden mit vielen umfang-
reicben Zitaten vertreten. 

Der Herausgeber seheint die sich aus dem Zusammenhang leicbt 
ergebenden Bemerkungen , mit welchen wir in 	unseren friiheren 
Anzeigen zur Verbesserung seines Textes und 	der auch bei guten 
LAA. desselben vorkommenden Irrtiimer seiner 	Ubersetzung bei- 
tragen wollten, — wie aus dem vorliegenden Vorwort wieder er- 
sichtlich ist —, reeht ungraidig aufgenommen 	zu haben. 	Einige 
derselben hat er in den 	diesem III. Bande S. 215 ff. beigegebenen 
Additions et Corrections allerdings sich zu eigen gemacht, ja sogar 
zur Bekraftigung derselben, in einer sehr 	nach Treppenwitz aus- 

1) Jrittilt IV, 807 	ult. 	ist 	W...i.. 	in 	Kly‘..5%. 	zu 	verbessern; 	das Zitat 
geht wobl auf das F u tub -Work dos A. V. zuriiek. 
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sehenden Weise, den Ref. auf einige vor der Hand liegen& Stellen 
verwiesen, auf die er „aurait pu renvoyer". 	Aber der Herausgeber 
findet, daB die 	in den meisten Fallen ganz mtihelose Herstellung 
der richtigen LAA., wie sie versucht wurde, ein gefahrvolles linter- 
fangen sei, und „les corrections les plus hardies" hervorrufe. 	Er 
macht nicht den Versuch , 	dies 	auch nur an einem I3eispiel zu 
erweisen, so wie .er auch zu ubersehen scheint, daB ein groBer Teil 
der Verbesserungen 	nicht den 	Stambuler Text betrifft , 	sondern 
verkehrte tibersetzungen, mit denen der Sinn desselben miBverstanden 
wurde. 	Es 	ist 	wirklich 	iiberfliissig , 	die 	selbstverstandliche 	Er- 
klarungsart ,cl'une certain ecole" — wir k8nnen nicht ahnen, gegen 
welche Schule eigentlich diese Ironie gemunzt sein soil — gegen- 
Her dem pietatvollen, freilich auch recht bequemen Kultus einer bosen 
Handschrift, zu verteidigen. 	Der vorliegende Teil enthalt, trotz der 
Leichtigkeit seiner Prosa, wieder einige schwierige Einzelheiten, die 
der Abschreiber einfach als solche 	hinstellt , 	und 	fiir die 	er 	mit 
einem ehrlichen ,...,,03.3 	,!,,, 	{,.5%.S die Verantwortlichkeit ablehnt. 	Wir 
haben keine Neigung den Ratseln 	mit „corrections hardies" 	bei- 
zukommen. Auch wo ein solches Eingestandnis nicht beigefiigt ist, 
werden dem Editor Aufgaben gestellt. 	Der Herausgeber hat auch 
in diesem Bande nicht unterlassen, den augenfalligen Absurditaten 
seines Kodex den blinden Gehorsam zu versagen und mit Text-
korrekturen •einzugreifen. Freilich auch an Stellen, wo die Notigung 
dazu nicht vorgelegen hat. 	So z. B. muB 75, 6 das (.51.?  des Textes 
bleiben, allerdings das vorhergehende 3....e;i3  als 3...:33  erkannt werden: 
„alle Propheten nach Ibrahim und vor den B. Isra'il". Die -Cher-
setzung 77,1i kann nicht gut bestehen. — Ebenso ist die von H. 
geforderte 	Einschiebung 	des 	L.2.....i 91, 6 	nach 	dem Vordersatz 	des 
Bedingungssatzes 	vollig 	iiberfilissig und ungeeignet. — Eine ganz 
unberechtigte Einschiebung hat er 154, s vorgenommen in der Er- 
zahlung vom Tode Alexanders d. Gr. 	Er giebt den von ihm ff- 

.,. 	' 	o 	_ 
ganzten Text so: 	[L.=)  L)] 	KAN1 	z‘x_ 4 	,....:,.....3.1.2i 	„la servante jeta 	sous 

lui une cotte de males". 	Aber von 'einer '„servante` ist hier gar 

keine Rede. 	Das Verbum muB passivisch gelesen werden: ,.1:,. ..,Li 
e„ 
i;43 z4..:Cs" ; 	die 	Erganzung hat wegzufallen. — Desgleichen sieht 
man nicht, warum 195, io das richtige 0,,,),..-;;, 3..4....., der Handschrift 
in 3.4..?..., verandert wurde; natiirlich ist nicht von „un chameau 
robuste" (Ubers. 197, 6) sondern von ,,starkem Angriff" die Rede. 

Allerdings ware auf der andern Seite vieles von den schlechten 
LAA. der Vorlage, oder der Art wie sie der Herausgeber aufgefaBt 
hat, zu heilen; 	dadurch ergeben sich hauflg zugleich Anderungen 

Bd. LVIII. 	 60 
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an der tbersetzung des Herrn 11.1) — 21, a V. u. :,,i"-,_;;;., 1.30,,A.. 
- 0,  

	

Lai 0-4 1. L.5...:.* 	L:.4.'i 0.A. — Das unvel'standliche, (lurch L.5..,=AA 	 ! 
 

die Erklilrung H.'s (Gbers. 24 Anm. 3) 	durchaus nicht aufgeklsrte 

	

(11 3?...•Y-......5 	ist 	am 	besten 	als 	,,,.*:.ii.,..,3 	zu 	verstchen. 	— 	40, 5 •:..,.....‘ 
1-. - 	0 .. 

1. 	t.:.:A.... )-, i,,, • — 45, t; 	1.:, 	(tbers. 	chang,ement) 	1. L.:..-. — 46, 5 	L....5 

1. U. — 50, io 2,..4 	t „ _5.4.1..t.,4  1. co.14_,y, 	also 	nicht 	„que ces gens 
connaissaient", sondern „an die sie sich in lin-en Handlungen hielten". 
— 51, 4 (495....K.: Ubers. 52, 19 	„qu'en 	les brisant" ; 	es 	liegt auf 
der Hand, dad r,.9.,,,,,!..<4 zu lesen ist: 	„Abraham babe mit dem Aus- 
druck (..P5.4.0„ 	- xixi in der zitierten Koranstelle (21 , c4) 	sich .selbst 

1 gemeint“. — 54, 10 L1 	das erstere Wort 1. i,',......T. — 55, penult. 
s 	l,-..../ 	der Zusammenhang zeigt, 	dad 	dies 	ein 	lapsus calami sein .) • 
miisse, und erfordert an dieser Stelle eM Wort, das „Schopfung", 

1/4...ii.l.i.--, bedeutet. 	„Die Hervorbringung der Schopfung (aus Nichts) 
ist dem Verstande ebenso unbegreiflich; wer 	also jene anerkennt, 
mud 	auch 	die Wunder 	anerkennen auf dem Wegv der Ana- 
logie. Wer hingegen das Wunder leugnet, der leugnet zugleich die 
Schopfung der Welt (aus nichts; vgl. dieselbe Motivierung 18, i)". 
Zugleich ist ersichtlich , 	dad 	das als 1_,,,,,l3 niedergeschriebene und 
mit 	„qu'ils 	croient 	„imperturbablement“ 	iibersetzte 	Wort 	1.a.,,,i 

gelesen werden mud. — 72, 5 &II! ,..>) 1. 25,13l ,pis, das Nomen kann 
hier nicht Objekt von 	La ,> sein. — 73, 4 1, .;a 1. IL.x....,.? — 73 ,.7 

-0,  

(„51;,: 	1. 
ts

44. — 84 penult. L4..x....„. 4  1. (.54.....y. — 86, 5 t .. 	1. 0,A. 

— 	93 penult. 	L.}..*:315.wl L5.7.4 	i53Li.., („la 	protection 	des Israelites' 
96, 7) 	1. 	ii• L-.4'.3 	der. 	Durchzug 	der 	B. 	I. 	durchs 	Meer. 	— •  
115, 12 	1 	zcx*:....th 	 — 	118, 2 	 1. 	eine L.5).,! !,.., 	 .c. 	 L5c.x.-r 
der beiden Zerstorungen Jerusalems (vgl. 211, 5 ,1-,,,1! 	(:).,_:3. 1c 	

(..5
j,..i); 

(.-• 	 4 0 , dies 	war 	die 	erste. 	•-135, 9 	y...e,i  495.1l2.,.. — 	136, s 	,...X..x.ii.„„8. — 

142, 4.0 Lmi...a)::' - 	4....1,4 1. 	1-=.A% .4 	1...?, 5.4.• -- 	145, 10 	c3t 	1. 	3l• — 

1) Vgl. auch die Bemerkungen von D. S. Marg oil o uth in JRAS., 1904, 
571-578. 
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147,1 ).,..c 	1. J3,..,. 	— 	15.,, 1 	t.::.$5. 	t....5 	. 	— ibid. 	Z. 4 V. U. 

	

`) 	<21i 1.. X 	 3c 
w . 

1 	— 157, a 	ist zu streichen. — 159, 10 tij[4.4-7'.. 	r.,÷"....__...T. cli 	 cli,3  
1. 71'-'  I. . 	

(.5 
— 164, 9 	Lc 1. 	. = wie auch die -Cbers. voraussetzt. — CY 

169,4 t„.,,:_CII 	(„les 	ruses” 	172, is) 	1. 	„....,zi:11. 	— 	185, 6 	L5.::i..:F:l.i3 . .1 •  
— 188, o nach i 	ai scheint 	ausgefallen zu sein. — 192, 7 1 • 
SIA.:..3 	t?.....3 Li......i+.36 	. 	. 	. 	. 	(„nous 	t'appartenons 	ainsi 	que nos times, 
a toi de nous 	appeler” 	193 , 26) ; 1. sILX.si..Ic , 	natiirlich 	andert 	sich 
dabei die syntaktische Stellung von I : 	U6 	— 193, 7193  1. t4z3. 

— 195, 2 	 i...it.iLS (conseil) 1. (..).x.eas".. — 	203 , 9 	...z...L.i. — ibid. } 
Z. 12 	 ..a ,....Q.4 • 	- 	208, 3 	y. 	U. 	g......?-. ) 	 L., 

Der Herausgeber moge uns gestatten, auch aus seiner nbersetzung 
einige Stellen hervorzuheben, an denen er nicht das richtige getroffen 
zu haben 	scheint. — 13 , 12 	das 	 ),.....c 	des Textes ,  (12, s) 	ist 	mit 
,travail" 	nicht 	genau 	bestimmt ; 	es 	ist 	bier 	speziell 	„gottwohl- 
gefalliges, 	religi8ses Tun". — 17, s „et de la vient" 1. „zu 	diesen 
Dingen (die von den 	 Sa.th Pi nicht anerkannt werden) gehort 
ferner"; l.4.1A., (Text 15 , s) 	fiihrt 	die 	oben 14 , 3 v. u. 	begonnene 
Aufzahlung (Li...;.,4) fort. -= 22 , 22 : 	,S'il y a encore 	des 	habitants 
sur la ,terre a 	cette 	epoque-la , 	ces 	habitants 	dureront jusqu'aux 
temps predits par les 	livres 	divins" u. s. w. 	soil 	den Textworten 
21,1ff. entsprechen: 	 LS ESL,,,., 	!,..N.4) 	JZZA 	ctil 	l7""•'• 	vi ) L.... 	I3Li l .1   

- c, , 
)?>I r„...4Ii3 	u3. jiiii 	Q.:),),...ctl.:::3 	„ , 	, 	z..M 	y....:4S zy 	......3,..59 	La Ji 	c_,..,K...1 
,wenn es zulassig 	ist, 	da13 	man sich bei iihnliden Anschauungen 
beruhige, so ist es doch urn so eher zuhissig, daB man sich bei den 
Nachrichten der gottlichen Bucher, and dem Zeugnisse der Genera- 
tionen and Viilker 	beruhige". 	Erst 	kurz 	vorher (15 penult.) 	hat 
der Verf. diesen Sprachgebrauch beobachten Unnen. — 23, 2 	.L.0 t..5 
z<4..‹.- 	L: 	LO (21, 7) ist nicht „place sous sa domination" sondern _5.9 
„wovon dasselbe gilt". — 34, 4 „d'une valeur personnelle moyenne" 

.„,31 (32, o.); 	richtig: „der 	ausgezeichnetste an Wert": 0,,, 01.5- 
f.;::...1A3 tiii.:.z,i 	cr-1 L.51 &A:y.. .5 ia....,31, LA. IX, 309, 4; dasselbe gilt 

von der 	„extraction 	mediocre" 39 , a V. U. 	(L..,..; t,.,..3! Text 
37, s V. u.); vgl. de Goeje, Gloss. Tab. s. v. 2,,...m. — 51, is „reservee 

par Dieu" u. s. w. 	Mit ,..x.. (50, 2) beginnt die Apodosis des mit 
60* 
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1.:3 eingeleiteten Vorclersatzes. — 61, t; „ce qni past it regard de 
. 	. 

Sodom"; 	nicht 	i„„, 	f„.5;.. 	,' 	(:>.9, io), 	sondern 	(,),..: 	der Rieliter von 
Sodom ist sprichwortlich. — 67, 12 „car vous n'avez fait qu'accomplir 
ma parole", 	richtig: 	„ich ziirne nicht (Ri )..,,..i..-) dartiber, 	was 	ihr 

getan babe (Text 65, 8). — 72, 19 ;I'll fats de bel ouvrage, alors 
que tu es inscrit" u. s. w. 	Der richtige Shin ist: „Du willst eine 
(schlechte) 	Tat 	begehen, 	wiihrend 	du 	bei Gott 	ids Prophet 	ein- 
geschrieben bist?" — 79, 12 	L.,LAL.,,.:; (77, 2) ist nicht ,ils se crurent - 
sauves" sondern: sie sch]ugen die Richtung nach rechts (oder nach dem 
Siiden) ein. — ibid. Z. 20 ,,la fille de Kalamoun lui suceede 2,..a. 

1.5-  ,..; i; des kann L....i.l. 	III nicht bedeuten ; 	Chatfa (Kitil-) ti...,-* 	,...L. 
kann hier nichts anderes sein als Eigenname einer Tochter des K., 
die ihren Vater in diesem Liede betrauert ; sonst wird das Trauerlied 
einer nicht mit Namen bezeichneten Sch vv ester des K. zugeschrieben 
(Tanabi, `Ara.'is, Kairo 1312, 99, e; Balawi I, 75, 10); im Vers an 
beiden Stellen .) Li. — 83, ri. 	Manche Leute erklriren das voran- 
gehende Hada (wonach Chidr zu Du-l-Karnejn gesagt hatte: „Ich 
babe gesucht und du bast gefunden") „dans le sens que son existence 
r&lle signifierait une science secrete que l'on recherche". 	Man mut3 
den 	Text (80 	ult.) 	so 	lesen: 	,,-,..1 	1= 	i'‘..6. ii__--- 	,3_,..>-3 	.ra 	1= 

f4.: 	• 	L9 	(.5 
d. h. sie beziehen 	das „Finden" 	(der Quelle) 	auf das Finden 	der 
Wahrheit einer Wissenschaft. — 123, 23 sie schrieben nieder 	 ....)...) LA 

KJ 	.:.:35 0,4 (119, io) „was von der T. in Vergessenheit geraten war", ••,_, 
nicht: 	„ce 	qu'ils 	lisaient 	dans 	le Pentateuque". — 154 , .2 2 	nicht 
„qui est surnomme Bahran 	 a cause de sa haute dignite", 

.. 
sondern: ,der erhob ((5... ......) den Bahram zu der hohen Wfirde. — 
188 , ro v. u. „je desirais to 	voir 	 ,j'aurais 	voulu 	que 	tu ne 
me demandasses pas tes chameaux et que to abandonnes ta maison, 
qui 	est 	toute 	ta 	religion", 	ist 	vollia 	millverstanden: 	„Ich 	hatte 
(frilher) Gefallen an dir 	 nun ;her wende ich mich ab. 	Du 
verlangst von mir deine Kamele und kfimmerst dich nicht urn dein 
(Gottes-)Haus, das doch deine Religion ist" (Text 187, 3 ff.). 	. 

I. Goldziher. 
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Bruno Meifin er , Neuarabische Geschichten aus dem Iraq, 
gesammelt,iibersetzt,herausgegeben und mit ehtem erweiterten 
Glossar versehen. 	(Beitrage zur Assyriologie und semitischen 
Sprachwissenschaft V, 1.) 	Leipzig, 	J. C. 	Hinrichs, 	1903. 
31k. 10.—. 

Der arabische Dialekt Babyloniens war his vor wenigen Jahren 
der gelehrten Welt fast unbekannt geblieben. 	An Reisenden, welche 
in jener Gegend 	gewandert sind und sich monate- und jahrelang 
dort aufgehalten 	haben , 	hat 	es 	nicht 	gefehlt. 	Aber selbst 	ein 
Oppert, der sich 	doch 	in 	den 	drei Jahren 	seiner babylonischen 
Forschungen 	gewiB 	eine 	gute 	Kenntnis 	des Dialektes 	der . Ein- 
geborenen erworhen hatte , hat sich nicht veranlaBt gesehen, mein- 
als einige 	durftige Notizen , 	die 	diesen Dialekt betreffen , 	in sein 
grofies Werk „Expklition en Mesopotamie"1).  einzustreuen. 	Unter 
diesen Umstanden ist MeiBner's Verdienst, den arabischen Dialekt 
von Babylonien den Gelehrten Europas zuganglich gemacht zu haben, 
kaum hoch genug anzuschlagen. 

SeMen „Sprichwortern und Ratseln“ (Mitteilungen des Seminars 
fur Orient. Sprachen zu' Berlin , Abt. II') Jg. IV 137-174) und 
seinen „Neuarabischen Gedichten" (daselbst V 77-131; VI 57-125; 
VII 1-11) lieB MeiBner die vorliegenden „Geschichten“ folgen, nicht 
nur an Umfang die bedeutendste, sondern auch fur das praktische 
Studium die wichtigste der genannten Publikationen. Zur Einfiihrung 
in die Sprache ist nichts geeigneter als soiche zwanglose Prosa, die, 
ohne nach seltenen und entlegenen Ausdrticken und Konstruktionen 
zu haschen , meist eM treues Abbild der Umgangssprache des ge-
wohnlichen Volkes bietet.  

Die Einleitimo• (SS. I—VI) beschaltigt sich mit dem Inhalt 
der Geschichten, Nachweisen von Quellen oder anderweitigem Vor- 
kommen , Parallelen 	u. a. 	V. Chauvin 	hat 	bier einige wichtige 
Notizen 	beigesteuert. 	Folkloristen 	von Each werden diese Seiten 
besonders interessieren. 	S. V Z. 2 ist das Zitat aus Tantavy falsch. 
Anstatt p. 118 lese man p. 114. 

Weiter folgt eM „Grammatischer AbriB" (SS. VII—LV). Einem 
ersten Versuch , 	einen 	arabischen Dialekt grammatisch zu fixieren, 
milssen zahlreiche Mangel und Unvollkommenheiten anhaften, nament-
lich wenn man auf seine Eriernung nur die Mufiestunden eines 
Jahres. verwenden kann und keinen grammatisch geschulten Lehrer 
hat. 	RAM e6-Cali, IleiBner's Lehrer, bei dem auch ich nachmals 
Unterricht nahm, besitzt gewill eine gute Kenntnis nicht nur seines 
eigenen Dialektes, sondern auch der benachbarten Dialekte und — 
in beschrankterem 	Male freilich — des Rocharabischen. 	Auch 
beherrscht er mit verhaltnismaBiger Sicherheit die Orthographie, 

1) T. 1, 113 f. Paris 1863. 
2) Im folgenden zitiert als: Mitt. 
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deren Eigentiimlichkeiten (MeiRner, Mitt. IV 138 ff.) man ullerdings 
in Kauf nehmen mull. 	In. der Erklarung von Texten und einzelnen 
Satzen, wie sie dem Bedurfnis des europaischen tidallers angemessen 
ist, 	hat 	er 	mit 	der Zeit 	eine g.ewisse tbung erlangt, 	ohne sieh 
jedoch zur Vollkommenheit 	durchzuringen. 	Dam fehlt Him 	die 
Kenntnis 	der gramniatischen Terminolooie und this feinere Gerald, 
schwierigere 	grammatische 	Formen 	richtig 	zu 	zergliedern. 	Ilia 
systematisch Formen (z. B. Plurale oder Grundformen des Verbums) 
abzufragen, ist nicht ratlich. 	Man riskiert dabei itnaginare, besten- 
falls schriftarabische Bildungen zu erhalten, und sollte deshalb solehe 
abgefragte Formen, wenn man sie nicht anderweitig hurt oder be-
legen kann, nur nach wiederholter Kontrolle als vollwertiges Sprach- 
gut ansehen. 	Es sind das Erfahrungen, wie sie ahnlich wohl jeder 
europaische Gelehrte macht, der mit Kenntnis des klassischen Arabiseh 
einen grammatisch noch nicht fixierten arabischen Dialekt in dieser 
Weise lernen will. 	Am meisten Wert haben nattirlich solche Formen 
und Bildungen, die einem spontan entgegentreten. 	Es ist mir oft 
genug begegnet, daB Ragid nach mehreren IVochen eine abgefragte 
Form ganz anders angab als vorher, so daB es noch wiederholter 
Prilfung bedurfte, in 	einzelnen Fallen 	auch 	noch bedtirfen wird, 
um voile Gewineit zu erlangen. 	Zu Nutz und Frommen derjenigen, 
welche sich mit dem arabischen Dialekte von Babylonien zu be-
schaftigen gedenken, mochte ich einige Zusatze und Berichtigungen 
zu MeiBner's GrundriB beiftigen.  

§ 1. Die Namen der arabischen BUchstaben lauten in der 
Aussprache des dortigen Dialektes: fflif, ble, tie, tie, gint, i;ini, iii, 
bd, dal, ddl, rd, zie, sin, gin, sad, did, 14, zit (sprich (Ia), sfin, 
ran, fie, qc.if, kat, gal' 2 qemi, mini, nitin,.yrter, ha, P . 

§ 2. 1) Ver dopp elu n g. 	Die Verdoppelung 	der Konso- 
nanten bleibt in der Aussprache nur dann 	deutlich vernehmbar, 
wenn eM Vokal folgt. 	Im Auslaut oder vor folgendem Konsonanten 

wird sie regelmaBig aufgehoben, also dib (etym. L.....3,3) 	„wirf hin", 

dagegen richtig Mhz „wirf ihn hip"; 	(Air „schadlich", aber fem. 
.deirrg. 

2) Mouilli e r un g. 	Die hier gegebene Regel kann ich nicht 
bestatigen. 	Die 5 Beispiele urnschreibe ich 	diel, zien, Bela, nziez, 
teniet. 	.Sie sind nach dem unten zu § 4 d) mid e) bemerkten zu 
erkiaren. 

3) P a l'a t alisier un g. 	Die Palatalisierung der Konsonanten 
k, q und g zu (.'; und ij 	unterbleibt 	auch, 	wenn 	ein 	Suffix mit 
Palatal angehangt wird, z. B. ail „Essen", 	aja-kum, 	aber fern. 
akil-jgn „euer Essen"; 	doch vgl. unddid S. 80 Z. 4 u. a. — Zu- 
weilen dient die Palatalisierung zur Differenzierung der Bedeutung, 
vgl. 	y:fg8?,'d 	„er 	sitzt" 	(von ,A,,,k'i I.), 	dagegen 	 fi-,98z.d 	„er 	weckt 
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auf" (IV. Stamm); si;kakin pl. von sikkdn „Steuer (eines Schiffes), 
Weiche (der Eisenbahn)", dagegen 8&.'ia(3in p1. von sic7;17. 	„Messer"; 
1;ie „wie" 	(mit 	Abfall 	des 	-f), 	dagegen 	kief „Befinden, Wohl- 

hefinden"; iyisam 	,teilen" 	— glsgm 	„dividieren"; 	m-$lid 	(,61.0) 
„Engel' — migil.: („25,10) „K6nie. 	Ob iibrigens der Unterschied 
ganz streng durchgefiihrt ist — namentlich bei den letzten beiden 
Beispielen — ist 	nicht 	vollig zweifellos. 	Hervorzuheben ist noch 
die Aussprache von i3 und -i) als t, bez. d vor .9 und z, also ildsim 
(st. irjsim) „er teilt"; adzaheing (st. a'Oalying) „Apotheke"; Psi 
(st. fij,sri) 	„er bekleidet". 

4) Assimilierun g. 	It nach h und 8 with leicht zu I:, z. B. 
rii1112um ,ihr (eorurn) Geist", 	far nil:I-hum; 	abiqtric n ich verkaufe 
sie (earn)", fur ubidtg. 

8) Met ath e s e. 	Zu den von MeiBner hier and von Soc in, 
Diwan aus Centralarabien III § 173 angefiihrten Beispielen gesellen 
sich noch : 	yo,§il „Neige , 	letzter Rest 	einer Fliissigkeit 	in 	einem 

• Gefa6", 	klass. 	3 ...;;, • 	sidaf 	szifad 	„Perlmutter" 	 ) ' • 	-.; 	-53 	fill- 	; :i.- 
(..., 	L i  

„ausgleiten" ; 	nctial 	fiir 	lag= 	„verfluchen" ; 	ndffaci 	ffir ncirftfaf 
(kl. 	....1?..6.3) 	.,reinigen“. 

§ 3. 	1) a) h) 	Die Aussprache 	des Fatlj als seines kurzes a 
ist im dortigen Dialekt, wenn sie iiberhaupt vorkommt, jedenfalls 
Behr selten. 	Die beiden Vokale des Wortes sene stehen dem ersten 
Vokal in be/rid „Kalte“ ungleich naher, als etwa dem ersten a in 
,SehWester" 	nach 	siiddeutscher 	Aussprache. 	Man- wird 	deshalb 
besser tun, das Fath 	auch in 	solchen Fallen durch ct 1) zu urn- 
sehreiben, also sang „Jahr', Ogbir „groB‘. 

i) Umgekehrt wird in manchen Fallen bei zwei aufeinander 
folgenden e (g)-haltigen Silben der 2. Vokal in i oder i differen- 
ziert. 	So z., B. 	bei der Konjugation des II. Stammes. 	Man sagt 
wohl (34ttg,f „er 	hat 	gefesselt", 	aber 	(Icittifcct „sie 	hat gefesselt", 
i4ttifau, iyittifqn „sie haben aefesselt"; sanimgt (bez. satinzet) ,sie 
hat sich empfohlen", Meianer, Mitt. IV 158. 	Ferner bei der 3. Sing. 
fem., wenn ein vokalisch anlautendes Suffix angehangt wird. 	Bei- 
spiele : clabbgt 	„sie warf weg", aber + -fp („ihn") dgbbttg (oder 
wie MeiBner umschreibt debbftah) S. 20 Z. 14; ah4lcit 	,sie hat 
gegessen", aber + -g akaita (S. 56 Z. 4) , dagegen ±-ng („uns") 
ak,a14tny (nach MeiBner's Umschreibung akaletna) daselbst. 

b) a) Vgl. auch § 5 d. 	Auslautendes -Cc wird in der Um- 
gangssprache 	fast 	durchweg zu -g verkitrzt , einerlei ob es klass. 
l.... oder 	 L.5-  - 	entspricht. 	Man sagt also &lb-4, „ihr Tor" 	(Li4L.3), 

1) Es empfiehlt sich, die zur Unterscheidung der Vokalnuancen dienonden 
Zeichen un t er die Vokalbuchstaben zu setzen , urn den Raum dariiher fiir 
Quantitats- und Akzentzeichen frei au halton. 	' 
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sci,,sg 	(I..L...;); 	 stimnit 	zu" 	(L.5.7). 	Sogar 	aus- „Stock" 	.iirclg „er 

lautendes ;C wird 	in 	dieser Weise 	verkiirzt , 	z. B. pimrg „rot" 

(fern., 	Sa.',.kt 	 (i.a,,Q) 	Wo 	aber 	langes a in .j1)....) ,. 	„Abendessen" 
Prosa 	scheinbar auslautet , 	ist ein virtuelles , 	meist unliiirbares -It 
am SchluB 	anzunehmen, 	z. B. ,sfildh „Gebet", mislyah „Spaten". 

8abcilt „Mantel" (8;Ci.c.  -). 	Bei allia wird die 2. Silbe afters, nament- 
lich in Zusammensetzungen , 	verkiirzt: 	sAbchillg, 	kl. gilbclu'lltihi; 
willg „bei Gott"; faliq „los!, vorwiirts!, dann". 	Werden dem aus- 
lautenden 	-g 	Suffixe 	angehangt, 	so 	erscheint 	der 	urspriingliche 
Vokal 	in 	voller Reinheit wieder, 	z. B. sa.'s'alc „dein Abendessen"; 
:;3aseih „sein Stock". 	Was 	die 	einsilbigen WOrter anlangt, 	so ist 
folgendes zu bernerken. 

fa (Vokativpartikel) kann verkiirzt werden, wenn es mit der 
1. Silbe 	des folgenden Wortes zu 	ein e r geschlossenen Silbe ver- 
einigt wird, 	z. B. 	,.(.7 17".'r'4cimmgd wird fqmizcimmgd; iii P., 'S'neirt: 
fg,.4min, dagegen ja 8.4li. 

lu in der Bedeutung 	„nein" 	wird 	meist 	la' ausgesprochen, 
wenigstens wenn nichts 	weiter folgt. 	In der I3edeutung „nicht" 
(prohibitiv) behalt es seine Lange fast immer, dagegen kdnnen die 
Vokale in Iii — ya/a „weder — noch" unter ahnlichen Verhidt- 
nissen 	wie fa verkurzt werden, z. B. 	kg.§coitt (= la 7-.;:akt) irilb 
yglalficilthg talib „der Strom gefriert nicht, und die Hure bekehrt 
sich nicht". 

ma bleibt meist 	unverandert; 	die Verkiirzung ist selten (s. 

§ 5 c). 	Tiber kl. .c.-C,0 = moi s. § 4 c. 
2) b) b) DaB i vor Labialen dunkler (9-) ausgesprochen werde, 

trifft nicht zu. 	In crib „Wolf", tif „Bast", rimg, „junge Gazelle" 
z. B. lantet das i ganz rein. 	Die dunklere Aussprache in 430 
ist vielmehr durch das vorhergehende 8 bewirkt. 

3) a) d) 	„Hochzeit" 	heiat im 	dortigen 	Dialekt sfiris. 	DaB 
der 1. Vokal als Damm aufzufassen sei, glaube ich nicht. 	Vielmehr 

wird das Wort trotz des Bedeutungsunterschiedes kl. Ly„i.. ent-
sprechen. 

b) b) sor „Stadtmauer" erinnere ich mich nicht, je gehort zu 
haben, sondern nur sir. 	In sorg „Gild" hat der vorhergehende 
emphatische Laut die Verdumpfung bewirkt. 

§ 4. 	Die Diphthonge au und a haben sich, mit Ansnahme 
der unter b) erwahnten Falle, 	11,kb—stens 	in 	klassizierender Aus- 
sprache 	erhalten. 	Die 	regelrechte 	Vertretung fur klass. 	au ist 
sonat Ou oder einfach 5. 	Fiir kl. a tritt entweder ie (vgl. schon 
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oben zu § 2 , 2), 	oder a , 	selten 	reines e 	e. 	Ganz 	scharf 	ab- 
gegrenzte llec,creln 	lassen sich noch nicht aufstellen , 	zumal da bier 
offenbar auch individuelle Verschiedenheiten 	der Aussprache mit- 
spielen. 	Im allgemeinen herrscht nach b, 	t, t, g, (.*:, d, d, z, s, ."1, 
f, k, g, 1, m, n der helle Diphthong ic, nach r, sowie nach Hauch- 
and emphatischen Lauten a. 	Beispiele : 	bfroj g „Ei", bictoir „Tier- 
arzt', this „Bock', 	cjicg „Heer", 	e:Ielo „Pulverladung, SchuB", 	di:en 
„Sebald, Anleibe", diell) „Schwane, ziqiin „Olbauna", sief „Schwert", 
,§1e13 ,,Stammesoberbaupt", 	kief „(Wohl-)Befinden", pied „Sommer', 
lief „Lowe", 	mie/ „Neigung, 	Schiefe", 	niece 	„Coitus". 	Dagegen 
P.'l „Kraft', yl „Rosse" , .gm,raid Dem. v. Allir.'s'id, sat' „Sommer", 
claf „Gast', gif „Traum“, San „Auge, Quelle", illib „Unsichtbarkeit“, 
hal ,Kardamon". 

Erhalten geblieben ist ai in ( -anion „rechts" und aisgr plinks", 
zu ei geworden in fei „Schatten" und gei „Sache" (§ 5 e). 	Als reines 

8 erscheint es vor -,z,"fic (kl. (5) z. B. 	rigleig „meine beiden FilBe" 
(dagegen ri)liek „deine beiden FilBe u. s. w.), salqa „gegen mich" 
(dagegen 8aliek „gegen dich" u. s. w.). 

Vgl. auch rat (kl. ra'aita) „du hast gesehen"; ya, „wo"; salty& 
(kl. sauyeita) „du 	hast getan". 	Das 	l in 	diesen und 	ahnlichen 
Formen hat vielfach einen Klang nach :0  hin. 

§ 5. d) Die 	Neigung zur Verkurzung 	auslautender Langer 
Vokale beschrankt sich auf -a , 	woriiber das Notige oben zu § 3, 
1, b) a) bemerkt ist. 	Dagegen erhalt sich das -i z. B. in kitabti 
„du (f.) bast geschrieben" und 	das 42 z. B. in pima „start (m.) 
auf!" reeht deutlich. 

i) Der tbergang des Imperfekt-Prafixes P- in i muB nach 
dem zu § 7 a) zu bemerkenden beurteilt,  werden. 

§ 6. a) Kurze Vokale fallen auch dann meist aus, wenn ein 
verdoppelter Konsonant 	vorhergeht und 	eine betonte Silbe folgt, 
z. B. hautifni „zeig mir !", aber gaufitni (fur hauguf 'dui) „zeigt mir!". 

b) Der Fall, 	daB 2 	aufeinander , folgende offene Silben mit 
kurzen oder kurzesten Vokalen zu e in e r geschlossenen zusammen-
gezogen werden, ist nahezu Regel; man sagt also viel haufiger 
gdgxt „er begegnet" als fe-teldgga u. a. 

Zu erwahnen ist am besten gleich bier, daB anlautendes Alif 

1) S o.c i n's Notiz (Diwan III § 88 e), der als' Eigentfimlichkeit der Delem 
(genauer Daiem, Idliem) die Aussprache dia, lief angibt, ist richtig. M e i1 n sr 
(Mitt. IV 139 Anm. 1) hat festgestellt, da8 die Bewohner von Kuitris groBenteils 
zu den MaAmira und Deliem gehoren. — Der Diphthong ie findet sich in der 
rnaltesischen Imitle wieder; auch fehlt es in unserem Dialekt nicht an Analogien 
zu einigen der Ausnahmeerscheinungen, die S t u ra m e Maltes. Studien (= Lps. 
semit. Studien 14) § 16 beschreibt. 
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± unbetontem Vokal in manchen WOrtern ausfallen kann, z. B. sus 
„Grundlage" 	neben astis; 	bit neben abii „Vatter': 	huytin „Brtider` 
fiir kl. iltudn; lj aucit „Schwestern" neben oh(iyat; 1 1 mulg „Inianie 
neben ctiemmg ; 	lanzar ,,rot" 	neben quinzar (-----. filnizar, s. unten 
zu § ,7 e); &Ili „meine Angehorigen" neben aluili (kl. (ihli); thimg,d 

	

-=-- .Alimgd (die anzunehmende Zwischenform 	Ali( 11144 kann ich 
allerdings nicht belegen!). 

§ 7. 	a) 	Die 	Prothese 	eines Vokals 	vor 	anlautenden 	offenen 
Silbert mit kurzen oder kurzesten Vokalen ist fiberaus beliebt, nicht 
nut-  beim Verbum, sondern auch beim Nomen. 	Der ursprfingliche 
Vokal 	Rah dann 	aus. 	Einige weitere I3eispiele : 	ifridigt „sie hat 
geschlagen“; 	algid „sie 	sagt", 	ig al (fur 	14'0/, 	dieses 	wieder fiir 
i?..e."9121) 	„er sagt"; 	6tzittirti (fur milltdra) oneine Stute"; 	i!jr?nfui 
„Nelkeu (fur Oriinfut); iubill „Berge" (fur !jibed); e/th2d ,,Grenzen` 
(fur 	7.tdud); ehthim „Kleidee (fur huclam); qicl; cd Dim. v. Odd 
„Wange"; Kvboi Dem. v. ,scbri ,,junger Mann"; ??4/12t711 „Rippen (fur 
4 illii3ii); 	izlimo 	„Mann' (Nomen unitatis von 	ziline). 	So schnell, 
wie dieSe prothetischen Vokale erscheinen, konnen sie auch in der 
zusammenhangenden Rede verschlungen werden, wenn das vorher-
gehende Wort auf einen Vokal ausgeht, z. B. hig _tg al „sie sage ; 
haybokiin „o ihr jungen Manner". 

c) Die Regel, daB 3 einen Hilfsvokal braucht, beschrankt sich 
auf SilbenschluB und Auslaut. 	Der Hilfsvokal ist nicht immer ii, 
sondern auch dumpfes g, namentlich hinter i3 und Q3. 	Auslauten- 
des -a3 bedarf keines Hilfsvokals, z. B. sabct3 „Lowe', dagegen ist 
schon -at3 kaum ohne Hilfsvokal zu artikulieren , also 086 „Erde" . 

d) Wenn wirklich Aussprachen wie ct,si(a)lt und tiibt:(a)d vor-
kommen, konnen sie nur individuell sein ; den furtiven Vokal habe 
ich in diesen Fallen nie gehort, sondern nur ct,sqt und itbief. 

e) Die Einfilgung 	eines betonten 	-d- 	nach 	dem 1. Radikal, 
wenn dieser ein Hauchlaut 	ist, findet sich 	nicht nur beim En- 
perfekt 	des I. Stammes, 	sondern 	auch 	bei 	der Nominalbildung, 
namentlich in der Form ciPal , z. B. abdmar „rot" fur kl. ditmar; 
alyielar „griina; caciyar „einaugig“, 	wofilr man 	dann 	auch :;attar 
Wirt, wie hdmar ffir .ctlamar. 	Hierzu gehort auch hdlg Eir a'hlan 
„willkommen" (die Zwischenstufen kann 	ich 	nicht 	belegen , doch 
v,g1. oben alictli, hdli). 

§ 8. 	Die Akzentregeln hat MeiBner im 	allgemeinen richtig 
angegeben. 	Nur zu den Ausnahmen noel einige Bemerkungen. 
e) Eine Betonung 4.  lite/dm oder auch mit schwebendem Ton ifftf.%.hint 
bezweifele ich; wenn aber minhezim, ninlaclf.zr wirklich vorkommt, 
diirfte die Verschiebung des Tones durch den Hauchlaut veranlaBt 
worden 	sein. 	Natnentlich hat 8 mit kurzem Vokal 'die 	Neigung, 
in Wortern, die nur kurze Vokale haben, den Ton an sich zu ziehen. 
Man bort sogar tald3 „er ist hinausgegangen" und ?We/3 „geh hinaus!" 
fur .td1a3 und itica. 	Die unter f) angegebene Beobachtung kann 
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MI nicht bestatigen , 	da 	Formen wie igrabi, 	i.;,raba, 	igraben in 
Prosa so gut wie nicht vorkommen (vielmehr igrbi, igrba, igirbgn, 
s. § 59 a und § 60 b und die Bemerkungen dazu). 

§ 10. c) Dem m. hacladic „illi" entspricht als f. harkinni(":, „Mae'. 
§ 11. alhil 	(S. 88, 10), 	alit-ilea, 	"clizi-c (f. -hi, 	pl. m. 	-hum, 

f. -kin) sind substantivisch and werdennamentlich dann gebraucht, 
wenn das Nomen schon vorher genannt war. 

§ 14. 	c) „niemand" im Akk. ma—qad, z. B. ma ligg dhad 
„er fand niemanden"; in prohibitiven Sittzen heist „niemand" /dbad. 

§ 21. raiiiig „Friihstiick", mit TeWid, gehort also zu § 24 d. 
§ 22. a) Doch wohl mirar, enzrflr, Dem, v. murr. 	Ebenso ist 
§ 24. 	a) 	gaib 	„ungesehalter Reis" 	ohne T4did anzusetzen, 

wie MeiSner lin Glossar richtig hat. 
b) 	/.1313(2t 	„Streichh6lzer“ 	wird 	im 	dortigen 	Dialekt 	mit 	• 

geschrieben. 	Das Wort ist also wohl 	durch fremde Vermittking(7  

importiert worden. 
§ 26. 	d) und f) fiber die Verkiirzung der Endung in den 

..U, 

beiden Femininformen 	1,..;:, 
L4

. 	und s,--"S.1;i ist schon oben zu § 3, 1 a) b) 
aesprochen worden. 	Man sagt also 	karg „(die) gr6Bere“, din 
„Welt", #mna 	„(die) 	Rechte, 	if.srg 	„(die) 	Linke"; 	hcklrg 	„(die) 
GraneK, sOckz „(die) Schwarze", sourg „(die) Einaugige, fang „eine 
mit eingedriickter Nase", darda „eine Zahnlose" u. s. w. 

§ 29. 	c) „Maulbeerbaum" ist tutu. 	tiit „Maulbeeren", n. u. 
tatg; Syn. tziki, n. u. 	talclig. 

§ 33. 	b) 	Die Dualendung ist regelrecht -ien, f. -tlen aus- 
zusprechen. 

n) Die Formen timara „Fiirsten" 	und ftisara „Gefangene" 
sind klassiiierend. 	Von yezir „Minister" notierte ich uzarg, wonach 
iTielleicht 	auch 	die 	ersten 	beiden 	1V6rter 	ausgesprochen 	werden 
miiSten. 

p) Anm. *. 	Die 	Form erOlg „Eherniinner" 	ist sicker; sie 
findet sich bei MeiSner (S. 62, 9) selbst und anderwarts. 

§ 38. 	c) 	A.uch bei anderen W6rtern wird .auslautendes 	-h 
.(--,.-- urspr. t) im Stat. constr. wieder zu -t, a.. B. mislA „Spaten", 
aber mishit Ehsien „der Spaten Ebsimis". 

§ 41. 	a) 	Bei den Possessivsuffixen liegt die Sache z. T. ein- 
facher als Meitner angibt. 	Das Suffix der 3. Sing. in. lautet bei 
konsonantisch auslautenden Worten -gh (wofiir gew6hnlich bloPies 
-g ausgesprochen wird), einerlei ob die vorhergehende Silbe a-, u- 
oder i-haltig 	ist. 	Das 	Suffix 	der 	3. Sing. f. 	und 	dasjenige der 
1. Plur. lauten in Prosa durchweg -ha, bez. -na, nur in Gedichten 
von streng gefestigtem Metrum (Housat und Hourab) -ha, bez. -na. 
Das Suffix 	der 	1. Sing. lautet 	-i nach Konsonanten , 4 nach a, 
-ii nach i, und 7 Az nach anderen Vokalen. 	Noch einige Beispiele: 
*tag „sein Eigentum"; mcilhg „ihr Eigentum"; manna (fur maln0 
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„unser Eie.entum“; 	Ca,vcili 	„sein 	Stock" 	(von 	teils.fn; 	elinifik s deine 
Welt"; iadahunz „ihr (eonim) Mittagessen" ; 	via?' t „racily. Mange]'. 

c) Neben 	der 	klassizierenden Aussprache tfactit smelt' Seim' 
ist noch das haufigere ulidi zu erwiihnen. 

d) Von ab und ah sind noel' weitere Form en belegt. 	1. l'ers. 
Sing. auBer abode auch abaj und tibia 	Vokativ im uneigentlichen 
Sinne (eventuell sogar zum eigenen Sohn gesagt!) ialta, such f'flifibg 
(vgl. igitimma „_Mutter", Meiliner, Mitt. IV 17:1); rieben altall inch 
abah 	„sein Vater"; 	abaha „ihr Vater". 	ahaig , 	al ! a?' , lila „mein 
Bruder". 	Pl. oboe, 	wovon ahtlti smeine Briider“, 	ultuallig „Hire 
(Sing. f.) Brinier"; anderer Plural huutin; Pi !taunt  „ineine Briider". 

e) Auch fiir die Anhangung der Possessivsuffixe gilt das, was 
oben zu § 38 c) fiber alle Wiirter auf -h bemerkt warden ist, also 
,salata „sein Gebet"; 8abati „mein Mantel"; ndshatalo „dein Spaten". 
Neben  8apah „sein Stock" kommt auch Sa,stita vor, also Metaplasmus 

von L.: 	in 	 i.1.,_:.;. 
§ 43. a) f.4rid .ist unbestimmter Artikel (vgl. § 14 b), nicht 

nur fur den Sing.,sondern auch fiir den Plural, z. B. ford olthid 
„des enfants"; lard tt,tfhid (so, verkiirzt aus uOid, lifter) „quidam"; 
timid yct,',6dEe „quaedam (Sing.)". 	Ein Femininum von ffirid wird 
in solchen Verbindungen nicht gebildet.1) 	Das adjektivische Zahl- 
wort ftir seiner" ist yclIzid, f. ycjlidg. , „Der Eine — der Andere" 
tufhid—yciltid. ,,Es war absolut niemand darin": la baba cillad uglii 
malcild. 

Wenn ehdci8a:s 	st. 	eluicigas§ 	(vgl. § 1) 	nicht 	bloB 	individuell 
nachllissige Aussprache ist, liegt ein sehr raerkwilrdiger Lautuber- 
gang vor. 	tibrigens tritt in sgb8atd3ag, tieatcfgag, und noch mehr 
in arba3tet2a§, das erste 3 sehr zuriick. 

13 heiBt teleitd2ag. 	Noch einige Beispiele fiir benannte Zahlen: 
tjilta_gre' 	,,3 Piaster"; 	talt,,,iiiim ,,3 Tage"; 	sit noubat „6 Mal" ; 
sittfk_srea 	,6 	Piaster" ; 	sabsat_fdras' 	„ 7 	Ellen' ; 	tinzgna_gri'd 
,8 	Piaster"; 	timcgt_mutdig „8 Esel “; 	anzgnt_iclras „8 Ellen"; 
sairt_ziam „10 Tate". 	 • 

	

200 mitien; 100 000 mitalf 	Eine sehr groBe Zahl ist lgk 
(nach Belot 100 Milliarden). 

§ 44. a) Als Ordinalzahl 	fiir 	11. 	nannte 	inir Raid 	hach:i:. 
Existiert these Form wirklich? 

§ 45 	Neben rnba3 ist pers.cldatic „1/4" in Gebrauch, nament-
lich in Zeitangaben: Oarktk sd3a seine Viertelstunde". 

§ 47. 	a) 25) ztaciair wird fast .nur 	verdoppelt gebraucht. 
Der Unterschied scheint darin zu bestehen, daB einfaches madir 

1) frArclef, pl. 'eft-ad bedeutet 1. „Hinterbaeken"; 2. „Wagsehale" (Meiilner, 
Mitt. IV 168); 5. „eine Abteilung des Doppelsackes". 

   
  



	

Weiabash, Meifiner's Neuarabisehe Geschichten aus dem Iraq. 	939 

bedeutet „innerhalb 	eines 	Ilaumes 	ringsberum“ 	(so S. 82, 7 	nach 
3leidner's Ubersetzung), 	doppeltes mt?"clair dagegen „auBen hermit" 
(so z. B. MeiSner, Mitt. V 124 Anm. 6). 

b) 2) li3and und liignym bedeuten beide „nach — hin, au". 
Zu den Listen 	der 	Prapositionen 	und 	prapositionalen 	Aus- 

driteke lieBen sich etwa noch hinzuftigen :baltin „innerhalb“; licaifili 
„nebee; ()ITV) „nahebei"; 	kijramat 	zu Gefallen, fiir"; malcdn „an 
Stelle"; i-dsban gala, bil;ici'd „trotz"; ib:ta „gegentiber, neben" (MeiBner, 
Mitt. V 102 Anm. 4); 	min 	bklal 	„an 	Stelle 	von" 	(S. 86 , 9 ; 
88, 18 u. a.); 	min 	Nit 	„wegen" ; 	min 	clan 	„anstatt"; 	min send, 
min ialnm „von -:--- weg" ; gala gan „wegen, ,in Sullen"; gala nil:0lb 
„wegen"; idd min „jenseits, hinter" u. s. w. 

§ 48. 	Adverbia. 
3) Side'sdyg heiBt nicht schlechtweg „warum?", sondern hat 

immer einen Nebensinn, z. B. „warum so bald?, warum so lange ?, 
warum so spat ?" . 	Andere Verbindungen mit e.g: 	eghtsed „wie 
weit?"; e,ilklibrg „wie grog (bez. klein) ist er!" (S. 54, 19); alnithig 
„was kann er (mir tun)!, was fallt ihm ein ?". 

4) „gestern" vielmehr ilbeirlig (z. B. S. 60, 2; 64, 17 u. Glossar); 
iicitabiir/ig 	„gestern 	nacht" ; 	selten dmis „gestern", 	altqal dmis 
„vorgestern". 

13) kigubbcijie „ilbermorgen“; minntini-adi „ kiinftighin a. 
14) „vielleicht" auch bcii4g; 	anstatt mit i; auch mit k ge-

sebrieben, z. B. baken S. 14, 3. 
15) bat und nciSam (mit Frageton) werden auch verwendet, 

urn einen Fragesteller zur Wiederholung einer nicht verstandenen 
Frage zu veranlassen. — e'inkilg, ,,doch, o doch!" driickt den Wider- 
spruch gegen 	eine von 	anderer Seite 	ausgesprochene Verneinung 
aus (franz. si), 	z. B. „Cini ma 8Qndi flits'. 	„6.nbfikt" 	„Ich babe 
kein Geld". 	„Doch! (du hast welches)". 

22) hell such „laut, kraftig, derb". 
29) suet such „ebenfalls, ebenso"; „zusammen, gemeinschaftlich" 

auch pers. betrabdr. 
34) zet gown 	„o dal3 doch!“, daneben is rdt (vgl. Fleischer, 

Kleinere Schriften I 468); 3alunqah dgl., aber wohl nur dichterisch. 
41) cam „wie viele ?". 	 Wenn der gezahlte Gegenstand schon 

genannt oder bekannt ist, muf3 oeflzid, f. Iscildo hinzugefiigt werden. 
47) Zur Negation ma vgl. auch Formen wie meiha „nicht er"; 

mai (Sing.), mfizin (Plur.) 	„nicht sie". 
50) minnalt „von bier", ' oft auch im Sinne von „hies" ge-

braucht. 
58) „wohin?" genauer /iogn; „woher ?" imnien. 
60) gi/70 	„los! 	auf! 	vorwarts!", 	abgeschwacht 	„damn' 	im 

Nachsatze. 
61) „wann?" Pmithct, yemithg. 
63) fayel§ bedeutet im dortigen Dialekt nur shalt!". 	„langsam“ 

ist Sala kiefi (kiefalc us*.); dagegen iblciefi „nach meinem Belieben“. 
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64) 	iazi 	(vgl. 	auch 	§ 	78 Ii). 	Die 	herkihnniliche 	AlIleitung 
dieses Wortes von L5i... (s. zuletzt Vollers, Lit. CeramIblatt 1904 
.Sp. 136) ist aus 	aufieren 	und 	inneren 	Grumlen 	sehwierig. 	Aus 
figizi 	wiirde im dortigen Dialekt fidzi , 	und selbst wenn man an- 
nehmen wollte, daf3 aus einem anderen Dialekte, der 	 )( 	wie i aus- 
spricht, i'8zi eingedrungen sein konnte, bleibt noch der Bedentungs- 
'unterschied 	,,er belohnt" anstatt „er geniigt". 	Belegt sind auber 
',i'ezi (mit Suff. i'ezini) auch fern. t?ezi, Part. IV. (?) zniezi „gentigend'. 

• § 49. 	Jonjunktionen. 
3) und 4) 	„oder' 	in der Doppelfrage auch 	bu—lfiu: 	lm 

tgilni lieu agilak „willst du mich tragen oder soil ich dicktragen?' 
S. 38, 23. 	In 	der Doppelfrage „willst du das und das tun ()der 
nicht?" 	heiBt „oder' /0, und dos Verbum wird wiederholt. 	So 
S. 56, 16: teSarfanlig ion ma teSarfabg ,,kennt ihr sie oder (kennt 
ihr sie) nicht ?"; vgl. aber Z. 20: taarfanha auld in gleicher Be- 
deutung. 	. 

b 2) loM mit Enna zu Munn- verschmolzen, belegt: Munnalc 
goznis „wenn du eine Sonne warest", MeiBner, Mitt. IV 158. 

3) Zu 	den 	verschiedenen 	Ausdriicken' fiir 	„weil" ist 	hinzu- 
zufiigen Icoungn, wohl aus 1caun 'an 	(vgl. kl. lilcaun) entstanden. 

4) „daunt' 	auch 	taluillg, malualo; 	sogar pleonastisch 	mit 
haft s, z. B. maluillg, lumman inamiin lecittii iiibugaithum „damit 
sie sie, -wenn sie schlafen wiirden, beraubten". 	Sehr beliebt ist die 
Umschreibung mit mag,siid „Zweek, Absicht". 

7) ma 01, im Nominalsatz mit pronominalem Subjekt: ma 
ttinng (fur .,tolng) bhadddr • „so lange wir in diesem Hause (sind)", 
Meit3ner, Mitt. V 126 Nr. 3. 

8) Zu bdsad ma, sciffab ma „nachdem' gesellt sich qt/af ma 
in 	gleicher Bedeutung, 	z. B. S. 56, 17. 	Haufiger wohl noch als 
ijiaddni ma ist .060 m& „bevor". 	Ferner ibddi ma „anstatt 
dal3"; mita ma, atom ma „wie auch immer" ; beg oder i.glcifrr 
ma &in. „wie viel (wie .wenig) es auch sei". 	Schlielich dient yha 
allein auch zur Einleitung komparativer Satze , 	z. B. d12.9an znd 
/nig igesgcl „besser als da8 er aufweckt". 

§ 56. Zwischen h) und i) sind einige Beispiele des IX. Stammes 
anzufiihren: 	ePncirr 	„erroten' ; 	ilicldrr 	„griinen"; 	i'dlicr 	„gel]) 
werden". 	Die Bildung ist also regelmaBig. 

§ 57. a) Die Afformative des Perfekts habe ich z. T. mit etwas 
abweichender Vokalisation gehort: 

Singular 	• 	Plural 
3. m. 	— 	 -au 
3. f. 	 ,at 	 -an 
2. m. 	 -it (-ft, 	-at) 	-tu 

• 2. f. 	-ti 	 -km 
1. 	 -it ( - A -90` 	-rj 
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b) Die bier gegebene Regel beruht auf richtiger Beobachtung, 
mii8te aber ausdriicklich auf die 3. Plur. m. und f. und die 3. Sing. f. 
bescbrankt werden, 	also egrzibrm 	(m.), 	i,,grxibgn (f.) „sie tranken"; 
artibgt ,sie trank". 	Diese 3 Formen haben im I. Stamme regel- 
miBig einen Vorsatzvokal , 	der natiirlich hinter 	einem Endvokal 
des vorhergehenden Wortes in der zusammenhangenden Rede wieder 
verschwindet. 	(Vgl. oben zu § 7 a.) 	Dagegen gartibit „ich trank, 
du (m.) trankst". 

§ 58. 	a) Auch 	vor den unbetonten 	Imperfekt-Prafixen P."-, 
te-, ne"- erscheint meist ein Vorsatzvokal. 	Das e" der Prafixe fallt 
aus. 	Die Prafixe le-, to-, 9i.- werden angewendet: 

1. in den Stammen II, III, V und VI (§ 63 b; 64; 66 b; 67; 
dock vgl. unten); 

2. bei den vierradikaligen Verben (§ 79); 
3. bei den „aufgesprengtee Formen (§ 59 a); 
4. bei den Verben mediae geminatae, 	sowie mediae zh und i; 
5. bei den Verben primae 8, /2 und h, wenn sie in der unter 

g) und h) beschriebenen Weise konjugiert werden. 	Diese Art der 
Bildung ist jedenfalls bei 8 die iiblichere; 	sie findet sich auch bei 
Verben primae h und 4-, 	z. B. ilzeidim „er client". 	Da 	der ganze 
Unterscbied zwischen 	diesen Formen und dem II. Stamm in dem 
Fehlen des TAdid beruht, sind sie in der Tat oft nicht leicht von 
Formen des II. Stammes zu unterscheiden. 	Was die von Mei3ner 
gegebenen Beispiele 	a.nbelangt , 	so sind i/?dttub „er sammelt Holz" 
und dabble' „er stat Korner" wohl sicher als II. Stamme, ihdrif 
;,er lauft" wobl als I. Stamm zu betrachten. 	Bei der Wurzel ,..,.„..„,..... 
scheint I. und II. Stamm in nahezu gleicher Bedeutung vorzuliegen, 
also iP:sib oder ilictssib 	„er 	rechnet". 	Uber 	die beiden anderen 
Beispiele wage ich kein Urteil.  

Da die Formen 	ici8(a)mi und ick(a)fiz 	spater in § 77 nicht 
mehr erwahnt werden , mogen sie gleich hier besprochen werden. 
lo3Qmi (wie ich lieber umschreiben mochte) ist IV. Stamm, bedeutet 
als 	zunachst „er blendet". 	Der Imperativ liegt vor S. 64, 32 und 
zwar ganz regelmaffig ti3(a)mi; das Impf. Mei3ner,  , Mitt. V 90 in 
dem Verse tf?8gnzi 8uitini uWrikle Mli 	,i'lit , 	der so zu iibersetzen 
ware: „daa du meine Augen blind machtest, und meine Kraft schwach 
werde, fiirchtete ich". 	Rakd selbst zog spater die Lesung tOrimg 
(I. Stamm) vor, wonach also mit MeiBner zu iibersetzen: „da13 meine 
Augen erblinden" u. s. w. — Geschichten S. 58 ZZ. 11 und 29 steht 
(18(a)fii, dazwischen aber, Z. 15, c18(a)0 in gleicher Bedeutung „ich 
werde verzeihen". 	Hier wechselt also I. und IV. Stamm ohne Be- 
dentungsunterschied. 

§ 63. 	a) In 	der 	3. Plur 	und der 3. Sing. Fern. erhalt der 
2. Radikal im II. Stamme 	den Vokal i. 	Meifiner bietet richtig 
seimet „sie grate"; danach auch e;attifau, 4'116f:cm „sie fesselten"; 
vgl. oben zu § 3, 1 a) i). 
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d) Das Pritfix des Partizips vom II. und III. S'tanim hat meist 
einen prothetischen Vokal, z. B. Emlia'nznigii. 

§ 66. 	b) 	Betr. der Zusammenziehung der Priitixe it to-, tile- 
und note- zu iit-, tit- und nit- im Imperfekt des V. und VI. Stammes 
vgl. oben zu § 6 b. 

§ 76. i) 	Zu lan, 	Zein: 	-Plan, itkiin u. s. w. client auch zur 
Umschreibung von „miissee in Verbindungen wie : ilw'gg kil tymm 
Plain is-Pr 11adir isgaN bissitta „das Abendbrot mud alle Tage um 
6 Uhr fertig sein". 	Eigentiimlich ist folgender Gebrauch : 2qinid pt 
teldta Ltdr13a A'elcanhin(!) sobsa 	„wenn ich 3 und 4 addiere, ist 
das Resultat 7". 	 • 

Ein Beispiel einer IX. Form eines Verbums mediae tz bietet 
144411 „er wurde schwindlig", Part. mitudli rschwindlig". 

§ 77. d) Die Endungen des Perfekts bei den Verben tertiae 
infirmae mochte ich Lieber so angeben: 

Singular 	 Plural 
3. 	m. 	-c.z 	 .-(t?, 
3. f. 	-at 	 -an 
2. m. 	.iet; 	-at 	-Petri; 	-atii 
2. f. 	 -Peti; -ati 	-Petgn; 	-atgn 
1. 	-Pet; -at 	-Pena; -4ng 

Die Aussprache mit 4 anstatt Pe tritt ein hinter Hauchlauten, 
emphatisehen Lauten , 	sowie r, 1, m; vgl.. oben 	zu 	§ 4. 	Selbst- 
verstandlich gilt das Gleiche auch fiir die 1. und 2. Personen der 
Verba mediae geminatae (§ 71 b 3). 

i) Fur magqin Pl. m. von magi „gehend" hurt man fast aus- 
schliedlich masin. 

§ 78. e) 	airy ist 	zunilchst 	1. 	Sing. 	Impf. 	und 	kommt so 
wirklich vor in dem Sprichwort la draigirid uglalgtrid jerani 
rich sehe den Affen nicht, und der Affe sieht mich nicht". 	Aber 
auch in der von Meidner angegebenen Bedeutung finden wir (Ira 
S. 94 Z. 5: dra Air.  rer sah einen Traum". 	Meidner scheint dies 
als Metathese fiir rzect zu erklaren, was angesichts der von ihm 
§ 2, 8 angefiihrten und von mir (s. oben) vermehrten Beispiele 
recht wohl moglich ist. 	Denkbar ware auch, dad der IV. Stamm 
mit der Bedeutung des I. vorliegt (das Umgekehrte beobachten wir 
bei td/a8 rherausgehen", 	aber auch transitiv „herausbringen"). 	rat 
im Parallelismus nit gifit findet sich in dem Sprichwort i-dnam 
ma ilfit ba3arar ma rat „Hast du (noch) keine Schafe gesehen, 
Last du (noch) keinen (Schaf-)Mist erblickt?" 	'Cher die Verwendung 
von icz rat im Sinne von kl. laita s. oben zu § 48, 34. 

k) Ftir tott"z-g, wenn VI. Form, ist zu lesen tutikpg; so auch 
S. 26, 6, wo totijig steht. 	Die I. Form 	kommt 	gleichfalls vor: 
NO „du spabst aus", wahrscheinlich auch von 	der III. tyaii:g in 
derselben Bedeutung. 

1) Die Verba mediae zA und tertiae infirmae bilden das Perfekt 
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folgendermaBen: 	git0 	„er briet", 	,'el.f.tt 	„sie 	briet", 	guyat 	„du 	(m.) 
brietest, ich briet" 	u. s. w. 

Impf. if,g0:i „er brat", dagegen it'su,g „er ist went" (L5j...:;:,, aber 

0-_,.....„ vgl. 	§ 77f.). 

II. Stamm regelmaBig saagg ,er tat"; sanugt „sie tat"; sauy:gt 
,du (m.) tatest, ich tat" u. s. w. 	Impf. isantzi „er tut" u. s. w. 

III. Stamm nicht belegt; nuta Mitt.—  V 92 f. Anm. 9 konnte 
der Form nach Imperativ III sein, ist aber Part. I. 

VI. Stamm: tilsduata S. 66, 10 „ihr seid gleich geworden". 
VIII. Stamm: 	x7stui S. 78, 5 „(die Speise) wird gar"; 	mist 

,gar" daselbst Z. 4. 
m) Von dem Verbuna 	.,,.. ist auch der TV. Stamm belegt: L5.• 

ditiau nsie haben belebt, 	kuriert"; 	Part. mal/i (fur nz,410, welche 
Form als Mannername gebrauchlich ist). 

§ 79. Zu tgras als Quadriliterum mit i als 3. Radikal geselit 
sich inaziqr, II. tilmazigr „(an seinen Fesseln) riitteln"; 	mit 0 an 
3. Stelle: ijalyalt „fiber etwas springen", 	1. Sing. j'glactPt. 

§ 80. a) Auch vor den Verbalsuffixen wird auslautendes -a, 
das in der gewohnlichen Aussprache zu -ct verkfirzt war, 	wieder- 
hergestellt, vgl. oben zu § 3, 1 b) a). 

c) und d) DaB die Endung der 3. Sing. Fern. -gt vor vokalisch 
anlautendern Suffix 	einen i-Vokal 	(statt 0) bekommt , 	ist oben zu 
§ 3, 1 a) i) bemerkt und mit 	einigeu Beispielen belegt worden. 
Anstatt PgarOg „sie brachte ihn herbei" 	mfichte ich 	deshalb 
lieber Itacfclaritg sagen. 	S. 20 	Z. 9 	steht 	0udfenaeih, 	und 	sie 
begrub ihn“, S. 22 	Z. 15 gudfinetdh; 	richtiger 	durfte 	0;cciffpnqq, 
sein. 	DemgemaB ist die Form hAtiii fur „sie briet es" sehr auf- 
fallig; S. 62 Z. 23 steht h:fiteilt in gleicher Bedeutung. 	Solite nicht 
beides in gu0(t0 zu 	andern 	sein? 	:sugatg 	(wie ich umschreibe) 
konnte nur bedeuten: 	nich habe (bez. du , m., bast) ihn gebraten". 
Umgekehrt kann 

e) (e)Hub(i)teill 	nicht bedeuten 	„ich 	babe ihn besiege 	(dies 
vielmehr i-aldb10,), sondern „sie hat ihn besiege. 

Die vorstehenden Berichtigungen und Zusatze, die sich fibriaens, 
wie man sieht, z. T. aus Meianer's Material selbst ergehen haben, 
wollen und kfinnen nicht erschopfend sein. 	Gleichwohl glaubte ich 
sie nicht unterdrficken zu sollen, damit Sprachforscher, die kfinftia 
etwa das Land bereisen, ihre Arbeiten auf moglichst breiter Gruncf-
fhiche aufbanen konnen. 

An den „grammatischen AbriB“ reihen sich 4 Seiten Tabellen 
von Paradigmen und 3 Seiten „Verbesserungen“, die sich fast aus- 
schlieBlich auf Druckfehler beziehen. 	Dann folgt noch eine kurze 
Einleitung, die unter anderem fiber die Personen AufschluB gibt, 
von denen MeiBner die Erzahlungen 	hat. 	Die meisten stammen , 
direkt von Rgid; niedergeschrieben hat dieser alle. 	Die Seiten 2 

Bd. LVIII. 	 61 
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bis 101 enthalten die Erzablungen selbst, 55 an Zahl. 	Mit vollem 
Becht hat sich Meiliner auf die Wiedergabe des Textes in Tran- 
skription 	und die Ubersetzung beschrankt. 	Bei der Transkription 
wiirde ich vieles einzelne etwas anders wiedergeben; 	was aber die 
Ubersetzung betrifft, 	so beweist sie, daB ihr Urheber die Sprache, 
soweit notig, sich vollkommen zu eigen gemacht hat. 	Urn dem 
Anfanger pooh ein paar Steine des AnstoBes aus dem Wege zu 
raumen, sei es gestattet, auch zu diesem Teile des Bucbes einige 
Bemerkungen anzuschliellen. 

S. 2 Z. 6 u. if. 	gcleibgt 8a'dgs 	besser ,eine Handvoll Linsen"; 
vgl. Glossar. — Z. 31 	u'a'gas (ohne Tegdid) „und ich werde hin- 
fallen". 

S. 4 ZZ. 1 u. 2. 	ctqddir, yqqcidir. — Z. 16 liS:tgill und 
lahcikt. 

S. 5 	Z. 1 	fur 	„das Wasser" 	besser 	„eine 	Pfiltze“ 	(Sabcirg, 
vgl. Glossar). 

S. 6 Z. 14 fehlt aoun zwischen gal und errtii; vgl. S. 18, 27; 
28, 12 u. a. 

S. 8 Z. 16 vermute ich statt afarsa.t, 	das Meillner selbst im 
Glossar als zweifelhaft bezeichnet, afiirro. 	, 	II. bedeutet aller- 
dings 

	

	
C.J speziell „das Haupt entbloBen". 

S. 10 Z. 6. 	usandi 	(u)gudde 	„ich 	soil 	eine 	schlechte 	Frau 
haben?" ist wohi etwas frei tibersetzt fur „bei mir soil es Kuppelei 
creben?" a 

S. 14 Z. 26 f. 	Die Worte cr0 Ida Oa uma i:0(1.§ sind trotz 
der Ubersetzung und nachfolgenden Erklarung unverstandlich. 	Man 
lese ciji ua'ida 1'0 mtijOS „ich werde kommen, und wenn er 
kommt, kommt er nicht". 	Das -§ am SchluB ist agyptisierend. 

S. 16 Z. 27 lies jeakt, itil?id izlImg. — Z. 35 bil3(1.;* 
S. 24 Z. 16. 	ozOddau; nicht oiOcielmt? — Z. 38. 	kite"- 

m4tilh ; nicht e'attconftf.-A? 
S. 26 Z. 4. iirhamiin ogethum u. Z. 5 M.-ham uiicii. Meiliner 

iibersetzt „stimmen 	sie 	mit ihnen aberein" und „(wenn) du mit 
mir 	tibereinstimmst“. 	Im Glossar 	gibt er ,,iibereinstimmen, 	sich 
anschlietlen", 	aber 	mit 	Fragezeichen. 	Dieses 	ist 	wohlberechtigt, 
denn der Stamm (....0 bedeutet sonst „wiehern" (vgl. Socin, Diwan III ) 
§ 173) und bildet sein Impf. 	'i•rizz"m. 	Etwa iir6aman, tfrtmtm? 
r...:Th 	,,etre doux, agreable" (Belot), aber aus dem dortigen Diaiekt 

esonst nicht bekannt. 	Zur Not wiirde man an — 	d nken konnen, r  .-.) 
aber die Preposition yiAt spricht dagegen. 	Non liquet. 

S. 32 Z. 41 besser ugassimau oder tfucIthrtau (I. Stamm, fiir 
.2..fugsimau). 

S. 36 Z. 20. 	selemet; lies scd(fimit. 
S. 38 ZZ. 17 f. 	Die Worte :'sx-igjah mei g&gji ettegrO lwss 

eddwili minnaliil (z)bHit, 	weiche Meiliner so iibersetzt: 	„er liebt 
und ich liebe nicht den Osten, sondem das Gerausch der Schopf- 
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rader und die Palmen von Hit", 	sind schwierig; 	„sondern" steht 
nicht da, and es ware doch auch im Arabischen ganz unentbehr- 
lich. 	Fiir gdg gibt Meitner im Glossar die Bedeutung „angenehm, 
lieb 	sein"; 	beruht diese noch auf einer anderen Stelle ? 	Fur ge- 
wiihnlich 	bedeutet 	kl. 	.i.l...:%, 	I. 	Sehnsucht 	erfiillen". 	Etwa: e mit 

(..., 
„das Rauschen der Schopfrader mid der Palmen in Hit hat ihm 
— nicht mir -- Sehnsucht zum Stromabwartsziehen eingefloBt"? 
tegrrg bedeutet nicht schlechthin 	„Osten", 	sondern das 	„Strom- 
abwartsziehen". — Z. 19. 	 feteclommed bijen „euch fur tiachtig 
halt"; das Glossar bietet dmd V „verbunden sein (?)". 	Besser wohl 
„sich verlassen auf". — Z. 20. 	udim. 

S. 40 Z. 27. 	Fiir 8adalen lies addalyn „sie erholten sich". 
S. 48 Z. 27. 	Die Worte yeitlbes (u)hdam nisydn 	„und er 

moge Frauenkleider anziehen" sind in der Uhersetzung ausgefallen; 
sie sind auch belanglos. — Z. 40. 	Ist die III. Form (e)m' ale'sin 
gesichert? 	Sonst heiBt „verzweifeln" aiiys (II. Stamm). 

S. 54 Z. 2. 	Fur essinn lies esnin. — Z. 7 lies statt fe(d)- 
umiak den Imperativ g8jirnkt; in diesem und dein letzten Wort 
der Zeile 	(te'8(d)maldh) 	hat Meitner das Suffix der 3. Sing. masc. 
deutlich als -a gehOrt, 	obwohl die vorhergebende Silbe eM reines 
a enthalt; vgl. S. XXVIII Anmm. * und **. 

S. 57 Z. 5-lies 	„sobald" 	statt 	„bevor“. 
5. 58 Z. 24. 	1/aacilg, , 	besser 	„Wechsel" 	(so 	auch 	Glossar), 

„Check" als „Schuldschein". — Z. 34. 	atalAizzym „ich will mich 
Orton". — Z. 40. 	Fiir maciset lies na88dsit (II.) „ich bin schlafrig 
geworden". 

S. 64 Z. 26 lies dmarau. — Z. 27 wohl landgti 8aleAt, also 
eigentlich 	„du 	bist mir nachgelaufen" (und hast mir keine Rube 
gelassen, bis ich die Dummbeit ausftihrte). — Z. 32. Far tact0a3(a) 
wohl tydgga3 „(oder) laS (auf ihn Ungliack) fallen". 

S. 68 Z. 17. 	Fur u;96(u)malt lies usoumy „und sein Fasten". 
--,-. ZZ. 27f. 	Fill- &Ogg; lies daa'gij.; 	vgl. Glossar und MeiSner, 
Mitt. IV 148. — Z. 32 lies gauyeihu statt gauyah. 

S. 72 ZZ. 18 u, 19 lies iatafit statt filtafet. — Z. 21. ak'irre-
mak 1st eine Unform ; dafiir entweder aktring (aus aluirrima, II.) 
oder (?)altfrma (IV.). — Z. 25 lies 2alhallyil. 

S. 76 Z. 11 lies uhddia statt ultdda. 	Ob die letzten 3 Worte 
nicht besser 	zu 	tibersetzen waren „rUnd das verstand BehlUl (aus 
dem , ff)" ? 

S. 78 Z. 13. 	Statt minhu lies nanny („von ihm"). — Z. 27. 
toubazit (1. Sing.), dagegen toubazat 3. Sing. f. Z. 18. — Z. 28 lies 
un:s4dit fur unqdet. 

S. 80 Z. 18. 	Wimp 	„fur das Begrabnisu ? 	Ich 	vermute 
lill?affar „fiir den Totengraber". 

S. 84 Z. 24 	lies 	taaraZit „und 	ich 	frank' statt y,unrub(e)t. 
— Z. 29 lies hamstd8ag. 

61* 
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S. 86 Z. 5. 	.1ailjlf 	geniali 	dein Glossal! 	„der weille Ring, der 
unten um den PferdefuB 	herumlauft". 	Aber wie soil dann zu 
konstruieren 	sein ? 	Offenbar ist 	 parr/l2 Fern. 	von 	(Ildjal , 	aKal 
und. bedeutet „mit weiBen Bingen um die Hufe", sowie das vorher-
gehende pi/V2g Fem. zu ti,ybal1 ist. — Z. 32 lies weifiult fiir nuf(it)t; 
auch im Glossar zu verbessern. 	Richtig dag4egen Mitt. IV 163. 

S. 94 ZZ. 6 f. 	'.ala_lkutriV)n an i/Cersetzen ,,auf beiden Seiten"; 
darnach auch im Glossar au andern, wo kut(a)r fragend mit „Reilie` 
iibersetzt ist. — Z. 7. (e)mtabbaqe min nzannar und Z. 9 vcimtabbaq 
(so !) bimarmar. 	Natiirlich ist nuirmar etymologisch = pkiAcceog 
(s. Vollers, ZDMG. 51, 304 Nr. 177); es bedeutet im dortigen Dialekt 
fast jeden natiirlichen Stein (vgl. auch Glossar), namentlich Basalt 
und Diorit , aber gerade nicht das, was wir Marmor nennen (dies 
vielmehr =--- nilrg, vgl. MeiBner, Mitt. IV 145 Anm. 2). — Z. 28. 
sastincz 	ist 	mir 	unklar. 	MeiBner 	fibersetzt 	frei „ich bitte dich"; 

im Glossar gibt -  er 3asa 	„es ist moglich, daB" 	(also kl. 	I 	.......c  ). c i 	(.5.  
S. 96 Z. 11 	lies 	ehlorni statt andarnf 	„sei 	bei mir!" 	— 

Z. 25 lies (tag statt hass. 	Danach ist auch im Glossar 0.;.; Impf. 
/OA; „eintreten“ zu verbessern in Izagg, Impf. ihia§. 

S. 100 Z. 26. 	nicht . „Pech", 	sondern 	„Asphalt", 	vgl. .'ir 
Glossar u. a. 

Die SS. 102-111 	enthalten Exkurse fiber landwirtschaftliche 
Dinge, Hochzeit, Manner- und Frauennamen, Schimpfreden u. s. w., 
im ganzen ein sehr wertvolles Material. 

S. 105,Z. 12 lies „Arm& fur „Schwanz"; was unter dem „Arinel 
des Schopfeimers" zu verstehen sei, ist im Glossar richtig erklart. — 
Z. 27 lies „um seinen Riicken" ((i)bclahrah) statt „um seine Brust". 

S. 109 Z. 21 Nr. 39 lies SAbbad. — Die Schimpfworte Nrr. 3 
und 4 sind mir nicht klar geworden. 

Die 	letzten 37 Seiten 	 des Buches enthalten ein Glossar, das 
auBer dem Wortschatz der Geschichten auch noch die im gewohn-
lichen Leben am haufigsten vorkommenden WOrter berticksichtigt. 
ouch hier hat Meifiner Pionierarbeit 	geleistet , 	fiir 	die wir ihm 
Dank schuldeni, und wenn wir auch bier unter dem vielen Treffen-
den einiges wenige als unhaltbar ausscheiden miissen, so kann dies 
dem Wert seiner Arbeit keinen Abbruch tun. 

S. 112a. 	Far i,vgigi• „Armelweste" lies 101.0% 
S. 113 b. 	Far biirgim(?) „Lippe' lies birtzzne. 
S. 114 b. 	Fiir (i)bgdr „durehlocherna lies bziggr? 
S. 115 a. 	Fur binn 	„Kaffeebohnen" lies „gestoBener Kaffee". 
S. 115 b. 	(e)ti-dr. 	rber die recht verwickelten MaB-, Gewichts- 

und Wahrungsverhaltnisse verbreitet sich der K. und K. Konsul 
Rappaport (Berichte der K. und K. Konsular-Amter fiber das Jahr 
1900. 	Bd. XII 9. 	Asien-Tfirkei-Bagdad, auch als Beilage zu der 
Wochenschrift 	„Das Handels -Museum', erschienen; 	die Gewichte 
SS.. 23 f.). . 	Danach 	wiegt 	z. 	B. 	das 	ithir 	fur 	Getreide 	und 
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Datteln in Bagdad 2000 kg, des War far Getreide in Basra etwa 
1600 kg u. s. w. — afitga „Flinte", ohne Teklid. 

S. 118 b. 	Far (i)hsed lies hctsad. 
S. 120 h. 	ON bedeutet „eintreten“ ; 	sollte die von Meifiner 

angegebene Bedeutung 	„mit den FuBspangen klirren" 	nicht auf 
Verwechselung mit bass, ihiss beruhen ? 

.ham S. 121 a. 	Far 	„Leinwand' lies „Kattun" (richtig ilber- 
setzt S. 69, 10 	„Kattunzeug"). 

S. 121 b. 	At1i1jan „Rauch', mit Tedid. 
S. 124 a. 	Fur rerfag(a)(?) 	„saugen" lies ricia8 	„saugen" . 
S. 126 b. 	Fiir srsh V. lies srsh. II. 
S. 127 b. 	Fur sO lies Of e mit dem L6ffel umriihren" (richtig 

Meif3ner, Mitt. IV 153).  
S. 128 b. 	e'drib wird fast nur im Plural gebraucht: gy,cirib 

„Schnurrbart"'. 	— 	Fur 	§efellah lies 	gOlalz 	„Kaper" 	(richtig 
Meifiner, Mitt. IV 169 No. 73). 

S. 130 a. 	Fur t9 abar ( ?) lies ;War; in der folgenden Zeile VIII 
statt VII. — ,abcti- „farben" diirfte gleichfalls mit u, 	also ,slibai 
zu lesen sein. 	 • 

S. 130 b. 	,s-tifan bedeutet 	zunachst 	„schweigen , unbeweglich 
sein". — scinnas auch „ausstaffieren", vgl. S. 24, 2. 

S. 132 a. 	Fur tohan, titian ,;mahlen" lies tclhan, tqhan. — 
tdrfa ,Tamariske", nicht „Terebinthe". — tdrma besser „Galerie" 
statt „Balkon", vgl. Socin, Diwan III Glossar. 

S. 133 a. Far gat(a)g(?) „Zweig mit Datteln “ lies gotii). 
S. 134 a. 	sculam „Knoche')." ist Plur. 	Der Sing. 2uViim. 
S. 134 b. 	Ut?ii 	„Koralle"; 	sicher ? 	Sagig ist 	ein 	Edelstein, 

angeblich mit wunderbaren Eigenschaften , 	wahrscheinlich Achat. 
„Korallen" merOn, n. u. -c.t. 

S. 136 a. 	tazal „spinnen"; eine „strickende“ Araberin erinnere 
ich mich nicht gesehen zu haben. 

S. 137 a. 	Das Fragezeichen 	hinter afrcir 	„Deserteur “ 	kann 
gestrichen werden. 

S. 137 b. 	 fills ist Reehnungsmiinze fur 21/2  Para (so richtig 
Meifiner,, Mitt. IV 159). — Fur pair lies few „Papierlaterne, 
Lampion". — faniis gewohnliche Laterne mit glasernen Scheiben. 
— Far funtisa lies fuvtiki („Russel des Schweines and des Ele- 
fanten)” ; Demin. ifnieNg Meiliner, Mitt. IV 171 Nr. 77. 	 fufis be- 
deutet „Aas" — ring ist des gewohnliche Wort far fies , fiesa 
„tarkische Kappe"; tarbilg ist eine hohe kegelformige Maze. 

S. 138 a. 	qabai-li „Hinterladee; Mitt. V 127 Nr. 1 „Vorder- 
lade'''. 	Was ist richtig? 

S. 138 b. 	girna die Halfte des Doppelsackes (?odi/). 
S. 140 a. 	Inibar ,Kapernstrauch‘ , ohne Tadid. 
S. 140 b. 	leedig onedel" (Pferd); kediga „Mahre “. — kilo If. 

„als Lagner hinstellen". — Fur lcur8(i)t lies Icirr(g (mit Teklid) 
„Schnittlauch". 
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S. 141 a. 	(';effiAL auch „Taschentuch‘. 
S. 141 b. 	(i)/bas 1. „arabische Rosen"; 2. 	, europaische Unter- 

beinkleider". 
S. 142 a. 	laltam. „essen" ist 	auch 	mir 	sehr 	zweifelhaft. 	Es 

gibt ein /ditain (auch IV. dlham soil gebrauchlich sein) „befestigen, 
fest verbinden". 

S. 143 b. 	molly 	ist 	auch 	der Elementarlehrer,  , 	bei dein die 
Kinder Lesen und Schreiben lernen. 

S. 144 a. 	nale „Schnupfen' , nicht „ Husten " 	(fid/i/o!). 
S. 146 b. 	Fur Wah(?) „anblasee . lies mifali.— Fur nifeci(?) 

„sich entledigen" lies mifaci. 
S. 145 b. 	h&leb „Wimper“, nicht „Augenlid" (Men). — Fur 

haff „schnell zuschlagen (?)" lies overfen (z. B. mit einem Stein); 
abschlauen (den Kopf, so S. 48, 37)". 

S.°147b. 	u/d V. bedeutet „gebaren wollen, kreillen" (kl. IV.); 
fur „gebaren" wird fast ausschlie8lich 	'gab gesagt ; 	s. S. 64, 22 f., 
wo der Unterschied deutlich erkennbar ist. — Fur y,tilam „gegen-
tiberstehen (?)" lies „begegnen; passen (Kleid)". 

Durch seine neuarabischen Arbeiten hat MeiBner ein weites 
Gebiet linguistisch erschlossen. 	Der Dialekt, den sein hingebender 
Fleiti uns zuganglich gemacht hat, herrscht — wenn man gering-
fagige Unterschiede antler Betracht laBt — von der Mfindung des 
S'att el-3Arab bis nach Tidmar: 	Man kann die Stadt der Zenobia 
als Sprachgrenze zwischen syrischem and euphratensischem Arabisch 
betrachten; gehort wird dort beides; 	dagegen ist Iariaten schon 
entschieden syrisch. 	Assyriologen, die nach den Staten ihres be- 
sonderen Forschungsgebietes 	zu wandern beabsichtigen , kann es 
nicht warm genug empfohlen werden, auch den modernen Sprachen 
jener Gegenden ihre Aufmerksanikeit zuzuwenden , durch emsiges 
Weitersammeln und Weiterforschen die Kenntnis der ostlichen ara-
bischen Dialekte zu vertiefen und so das von MeifIner begonnene 
Werk zu vollenden. 	 F. H. WeiBbach. 

.. Kuchler, Friedrich, Beitrage zur Kenntnis der 
Assyrisch-Babylonischen Medizin. 	Texte mit 
Umschrift, Ubersetzung und Kommentar. 	Leipzig, J. C. 
Hinrichs, 1904. 	VII, 154 Ss., XX Tfln, 4°. 	(Assyriologische 
Bibliothek hsg. von F. Delitzsch u. P. Haupt, Bd. XVIII.) 
M. 28,50. 

Diese unter der Mitwirkung seines 	Lehrers Jensen 	zustande 
gekommene vortreffliche Arbeit Kiichler's hat uns 	erstmals in zu- 
verlassiger Weise mit einer bisher noch so gut wie unbearbeiteten, 
besonders schwierigen Gattung der babylonischen Literatur bekannt 
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gemacht , den Texten medizinischen Inhalts. 	Wie bei jeder neuen 
Textgattung , so gait es auch hier, und zwar im Hinblick auf die 
zahlreichen vorkommenden technischen Termini in ganz besonderem 
Make, die der neuen Textart eigentiimliche Ausdrucksweise, Schreib- 
art, Ideogrammverwendung u. s. w. erstmals sicher zu stellen. 	Das 
ist Kuchler, unter der Beihilfe von Jensen, in der Hauptsache aus-
gezeichnet gelungen , so daB es, nachdem nun einmal diese erste 
Bresche ghicklich geschlagen ist, von jetzt an nicht mehr allzu 
schwer fallen kann, did zahlreichen weiteren noch unverfiffentlichten 
Texte medizinischen Inhalts , die das Britische Museum birgt oder 
die der dankbare Boden Babylonien-Assyriens noch hergeben wird, 
mit Erfolg in Angriff zu nehmen. 	Abgesehen von der auBerst 
exakten sprachlichen Bearbeitung der Texte, 	wobei 'insbesondere 
auch 	die 	Identifizierung 	zahlreicher 	babylonischer Pflanzennamen 
mit entsprechenden aramaischen hervorzuheben ist, hat Kuchler aber 
auch ffir das sachliche Verstandis dieser Texte mancherlei geleistet. 
herbal war ihm , wie er selbst in der Vorrede hervorhebt , von 
groBem Werte die Beratung durch den bekannten Mediko-Historiker 
Baron von Oefele. 

Damit beim Lobe aber auch der Tadel nicht fehle , so seien 
namentlich einige, AuBerlichkeiten an Kiichler's Arbeit gerilgt, 	die 
leicht hatten vermieden werden konnen , wodurch dann besonders 
auch die bequeme Benutzung der Publikation nicht unbetrachtlich 
gewonnen hatte. 	So empfinde ich 	es bei der Transkription der 
Texte unliebsam , dalt die Zeichen u, it — gu, .411 — kt, gd — 
as, 4 u. s. w. nicht durch die 	iiblichen 	Akzente unterschieden 
warden; umgekehrt hatte Kiichler gerade in der Beibehaltung des 
akzentuierten I statt e der Gewohnheit seines Lehrers Jensen nicht 
folgen sollen. — Im Kommentar warden mehrfach sei 	es von 
Kuchler, sei es von Jensen Erorterungen gegeben , die sich fast 
ebenso 	schon 	bei Jensen in Keilinschriftl. Bibl. VI 1 finden. 	In 
der. Regel wird hierbei zwar auf diesen letzteren Ort verwiesen ; 
after fehlt aber auch der Hinweis , was ich nicht far methodisch 
richtig halte. — Der verhangnisvollste Fehler in solchen metho-
dischen Dingen ist aber m. E. darin begangen , daB der Verf. im 
Kommentar bei der Besprechung eines einzelnen bemerkenswerten 
Wortes oder einer Redewendung es vielfach unterlassen hat, 	die 
samtlichen Stellen zu notieren, an denen dieses Wort, diese Wendung 
in seinen Texten nochmals vorkommt , und daB er auch bei den 
im iibrigen ja sehr dankenswerten Registern dies nicht nachgeholt 
hat, bier vielmehr auch bei den Pflanzennamen in der Regel immer 
nur 	die 	Stelle 	anfiihrt, 	an 	denen 	sie 	zufallig erstmals in seinen 
Texten begegnen. 	Wie schon hatte hier der viele weiBe Raum 
dazu verwendet werden k6nnen , ' sei es in dem einen Falle samt-
liche Stellen anzufiihren und dies durch ein Sternchen oder sonst-
wie zu kennzeichnen , sei es bei besonders haufig vorkommenden 
Namen ein ,,u. 6." oder abnlich hinzuzuffigen. 
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Das sind freilich, wie gesagt, im Grunde Aullerlichkeiten, die 
ich eigentlich nur darum rage, weil ich den \Vert der Arbeit ibrem 
Inhalte -each sehr hoch einschatze. 	Gerade weil die Arbeit es mir 
besonders wert ist, 	gebe 	ich 	im 	folgenden 	nun 	auch nosh eine 
langere Liste von Bemerkungen zu Einzelstellen, teils erganzender, 
teils berichtigender Art. 	Doch bemerke ich ausdriicklich, dull ich 
hierbei 	die 	ausfahrliche 	und 	sehr 	lehrreiche 	Besprecbune• 	des 

°1904, Kchler'schen Ruches 	von Meiliner in 	den 	Gat. Gel. Anz. a 
Nr. 9, S. 739-757 	als bekannt 	voraussetze 	und 	durum 	schon 
von MeiBner Ausgesprochenes , von dem auch mir selbst munches, 
namentlich soweit es Angaben aus den neueren Banden der Cun. 
Texts betrifft, aufgestoBen war, nicht abermals vorbringe. 

K. 191 etc. Spalte I. Z. 1. 	Zu 	den Ausfuhrungen fiber den 
senkrechten Keil am Anfang eines Abschnittes ware noch hinzu-
zuffigen, da13 von den Babyloniern solche durch einen senkrechten 
Keil eingefiihrten Satze, sei es wie hier Krankheitsfalle, sei es wie 
anderwarts Omina oder Vokabularangahen, als Nam en (gumu) auf-
gefaBt wurden, vor die man, ebenso wie vol. Eigennamen, den senk- 
rechten Keil (eigentlich die Ziffer 1) setzte. 	Die Richtigkeit dieser 
Auffassung lehrt, worauf schon Hunger, Becherwahrs. 68 auf meine 
Anregung hin aufmerksam gemacht hat, besonders deutlich der Brief 
83-1-48, 10 (Harper, Letters V Nr. 519), wo in Rev. 1 durch sou-mu 
an-ni-u „dieser Name" auf ein unmittelbar vorhergehendes, durch 
den 	senkrechten Keil eingeleitetes astrologisches Omen Bezug ge- 
nommen wird. 	•Darum bedeutet auch das bekannte MU in den 
Unterschriften nicht ohne weiteres „Zeile", sondern zunachst §24711U 
„Name"; und nur, insofern derartige „Namen“ z. B. in Vokabularien, 
in Ominatafeln, - auch in Hymnen (wo aber die Setzung des Keils 
nicht ublich ist) in der Regel — aber durchaus nicht immer — 
bloB eine Zeile einnehmen, kann man MU (htmu) allenfalls auch 
durch „Zeile" widergeben. 

mara,su „krank sein". 	Ich mochte bei dieser Gelegenheit der 
Vermutung Ausdruck geben, daB z7ny in der Panammu-Inschrift 
Z. 16 eine Safel-Form zu 	..17:, 	altaram. fiir spateres :,917: ---= rn 
darstellt: 	17:= • "=$ • rn • c'i • .317:17.: 	„es 	wurde 	krank und starb 
auch mein Vater Panammu". 	 . 	 • 

Z. 4. 	Zu (gig) MA .'TU = nzalcurru ware noch die auch 
von Jensen in KB VI 1, 533 f. nicht beriicksichtigte Stelle II R 54, 
26 ab [(dingir) GI:S' . MA] . TU ,= Sin ga ma-leur-ri zu er-
wahnen. 

Z. 21. 	SAR = nap4.‘ u findet sich z. B. auch Macila VI 111 
vgl. mit 103 und bekanntlich oft in den astrologischen Texten. 	Ob 
dagegen in Spalte II 15 wirklich nap-[Tzu] zu lesen ist, erscheint 
mir doch recht unsicher. 	Vielmehr wird auch dort wahrscheinlich, 
wie hier, SA[R . SAR-73u] vorliegen. 

:SE . IR (bezw. SA) darfte wohl zu Ss'E . SA . [A] zu er- 
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ganzen sein. 	Beachte zu &E . SA . A noch das unten zu Z. 33 
Bemerkte. 

Z. 23. 	Die verungluckte ehemalige Lesung Bezolds der Brief- 
stelle 82-5-22, 174 (Bezold , Catal. IV 1842; 	Delitzsch AL4  76; 
Harper, Letters IV Nr. 341), Z. 10 hate Midler (Jensen) nicht 
wieder im Zusammenhang mit KU = After vorbringen sollen. 
Dort ist ja einfach zu lesen: la ku-sa-pi ta-kal „nicht einen Bissen 
iBt sie".  

Z. 25. 	Fur GAZ k onnte auf Grund von IV R 26, 44/45 b 
gerade in diesen Zusammenhangen statt hasalu sehr wohl vielmehr 
das Verbum b(p)-'-,s(z, s) in Betracht kommen, das Delitzsch HWb. 
514 b behandelt ist. 

Zu NAM — galjdu „durchseihen" ist wohl auch KU.NU. 
NAM (d. i. keinu la gali)u?) in den Labartu-Texten I Col. I 23 
--, IV R 56, 23 a; III Obv. 56 = IV It 55, 36a; III Rev. 21 = 
IV R 55, 21 b zu stellen. 

DaS SAG . Ac'A. in der Tat reg libbi zu lesen ist, lehrt jetzt 
CT XVII 5, 48/49; 6, 15/17. 

Z. 33. 	Da13 AcY_E.SA.A hier und an den andern im Kom- 
mentar genannten Stellen (vgl. auch oben zu Z. 21) Ideogramm fur 
laptu „Rube' ware, ist mir nicht wahrscheinlich. 	Es wird im Bin- 
Mick auf K. 55 (MeiBner, Suppl. 3), Obv. 8 ff. vielmehr pia (vgl. 
hebr. •,?p,) oder labta (=;-;') „gerostetes Getreide" vorliegen. 	S. be- 
reits meme Beitr. 182 f. Amu. 21 zu Nr. 66 Obv. 12. 

Spalte II. Z. 14. 	Zu den Formen wie tarsan, tarbak u. s. w. 
(s. auch Nachtrage S. 146) vgl. aus Kiichler's Texten selbst vielleicht 
noch K. 71 b IV 36, wo die Gruppe RI. MIK statt tanasuk(-suk) 
vielleicht 	besser tal-pat zu lesen ist. 	Sonst z. B. noch die Form 
taipafi, wiederholt in IV R 55 Nr. 1 (s. dazu ZA XVI 185, Anm. 13 
u. Anm. 10). 

Z. 15.' Zu dem angeblichen napqn] s. oben zu Spalte I Z. 21. 
Zu gun& tabu s. auch meine Beitr. S. 130, 32 u. S. 142, 24. 
Z. 30. 	Hier und oiler im folgenden wird eine Bezeichnung 

wie UD VII KAN besser als „7 Tage lang", wie als „am 7. Tage" 
zu verstehen sein; „am 7. Tage" wohl nur dann, wenn ausdriicklich 
ina davorsteht, wie z. B. K. 71 b IV 50: ina UD II KAN. 	Es 
ist dies auch fin: das 	sachliche Verstandnis der Texte nicht 	ohne 
Bedeutung. 

Z. 42. 	Statt (gammu) DIAL ist wohl besser (vgl. auch Kfichler's 
Autographie): (sammu) AIL mit nachfolgendem wagerechten Keil 
zu lesen , also entweder nochmals (gammu) DIL .BA[1], oder 
csammu)DIL allein , das z. B. IV R 23 Nr. 4, 16 gleichfalls hinter 
[(gamma) S']1.111T genannt wird und 	das 	auch 	in Ktichler's 
Texten selbst wiederholt vorkommt (s. den Kommentar zu K. 191 
Sp. IV 50). 	Dahinter folgte dann wohl z[er]. 
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Spalte III. Z. 55. 	Eine Form von ?wrap liegt wahrseheinlich 
auch vor K. 1285 (Craig, Rel. Texts I 5 ff.) Rev. 10: 	un-ta-at-ar- 
ru-qu „sollen zerrieben werden" o. a. (doppelte t-Form ? oiler Orig. 
un-ta-na-ar-ru-qu?). 	— ta-nza-ra-aq 	„du 	soltst zerreiben" 	such 
z. B. noch in den unverafentlichten Texten K. 3889, Z. 8; K. 4266 
± K. 8976 (von mir zusarnmengefiigt am 2. Okt. 1897), Rev. 25; 
K. 4290 Obv. 12; [ta]-mar-raq K. 8452 Obv. 8. 

Z. 62. 	Heine von der Jensens abweichende Ansicht iiber den 
',gut babylonischen" Charakter des Namens (H)ammurabi habe ich 
KAT 3  480 f. ausgesprochen. 	Far arnnzu ist jetzt iibrigens auch 
noch Ges. Ijamm. Obv. IV 54, sowie Amarna KB V Nr. 45, 32 zu 
beachten. 

Z. 66. 	Zu 	dem eigentiimlichen giptu ul(-)ja-at-tu(-)un u. a. 
vgl. auch noch King, Magic Nr. 61, 20. 	Craig, Rel. Texts II 8 
Rev. 11 wird wohl einfach eon Lese- oder Schreibfehler Craig's fur 
ul(-)ja-tzi(-)un vorliegen. 	Heine Auffassung 	der Gruppe babe ich 
bei Myhrman in ZA XVI 159 zum Ausdruck gebracht. 	Wieder 
eine andere, 	aber auch nicht sonderlich ansprechende Erklarung 
versucht neuerdings Hommel, GrundriB 131 zu geben. 

Z. 70. 	Die Erganzung von Sb 370 zu [par]-. s̀i-[gu] bewahrt 
sich auf Grund des neuen Duplikats (s. WeiBbach , Bab. Misc. 30 
u. Taf. 11) nicht. 	Dagegen hatte fiir DUI? = raszt noch auf 
meine Beitr. S. 113 Anm. t verwiesen werden konnen. 

K. 71 b. Spalte I. 	Z. 8. 	Zu 	lau 	„kneten" 	vgl. 	auger der 
schon von MeiBner erwahnten Stelle CT XVII 22, 134 auch noch 
IV R 23 Nr. 4, 15: lee-im to-la-as „Mehl sollst du kneten". 

Z. 11. 	GAB wird wohl Ideogramm fiir .tulzdu „Fett" sein, 
s. sogleich und zu Spalte II Z. 43. 

Z. 22. 	Die Gleichung .N I .[LU] -•=--- librz (lipu) ,--- ph-du 
(vgl. Delitzsch HWb. 369) ergiebt sich auch aus II R 43, 27 a—c. 
DaB der letzgenannte Stamm als tabeidu, tulzdu , ta6clu , statt cla- 
Oda u. s. w. anzusetzen ist, beweist schon die Schreibung tu-illi- 
di-im Ges. Hamm. I 56 	und noch ausdriicklicher die Schreibung 
to-lat-du der Asurnasirpal-Inschrift Nr. 92,986 (Annals of the Kings 
of Ass. I 162 ff.) Rev. 12. 

Zu uallat(t, d) vergleiche vielleicht auch tallut (talut) 	in der 
Nergalhymne bei Bollenriicher Nr. 7 St. II 25 (= IV R 30 Nr. 1, 24 
und Haupt ASKT 125, 12). 

Z. 29. 	baglu 	„reif" 	von Frilchten 	ist auch 	anderweit im 
Assyrischen zu belegen und zwar in der famosen „Legend of the 
Worm" (CT XVII 50), wo GI S . MA ba,§ilta 'Feder mit MeiBner 
in MVAG IX (1904), 223 als „gekochtes 	GIS' . MA", pooh gar 
mit Thompson, Dev. and Ev. Spir. II 161 als „dried bones" (z9-ma), 
sondern 	als 	titta 	bagilta 	„reife 	Feige" 	zu 	verstehen 	ist. 	DaB 
GIS . MA in der Tat das Ideogramm fiir tittu ,Feige ist, lehrt 
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II R 45, 75 ef: GIBS". MA = t[i-it-tu] and V R 26, 24 ef [G.r,ti. 
LIASHU]R GIS . MA =-- ti-na-nu-u. 	Darauf , daB auch Gudea 
Cyl. B III 19 G.T.kc" . MA (tittu) neben GIS . HA&UUR (12aAuru) 
vorliegt, babe ich bereits in ZA XIV (1899) , 389 	aufmeAsam 
gemacht. 

Spalte II. Z. 43. 	GAB wird dasselbe GAB sein, das auch 
IV R 59, 22 b neben tusartactI3 vorkommt und wohl Ideogramm fur 
phciu ist (vgl. oben •zu Spalte I 	Z. 11 	u. Z. 22). 	Davor 	stand 
wohl .N]l . LU = lib& , wenn auch die Spuren der Autographie 
nicht ganz dazu stimmen. 

Z. 55. 	Hier wird wohl statt SE . GAM. GAM . ME im 
Original (ERU)GAM . GAM . ME oder (ERU)TAG . GAM . ME 
stehen, dessen Lesung und Erklarung als ga.§.§aru „Sage' MeiBner 
in MVAG IX (1904), 234 f. gegeben hat. 

Spalte III, Z. 55. 	Wahrend Jensen richtig gesehen hat, daB 
ikku = 11:7  Gaumen ist , so ist dagegen die Form iktanirru in 
Verbindung mit ikku bier und Z. 66 schwerlich mit Kuchler, dem 
sich auch AleiBner a. a. 0. 751 anschlieSt , 	von qareiru abzuleiten. 
Sie 	wird 	vielmehr zu karii „kurz sein“, kurrii „verkarzen“ ge- 
horn. 	Das legen die Stellen nahe, an denen ikku in Verbindung 
mit /cuff t , krtru wiederholt in assyrischen Briefen vorkommt, so 
Rm. 76 (Harper IV Nr. 358) Obv. 17. 21; K. 569 (Harper I Nr. 78) 
Obv. 10; K. 183 (Harper I Nr. 2) Rev. 5. 

Z. 57. Zu GI. SAG.. TAR vgl. auch IV R 23 Nr. 1 Obv. 17 a, 
wo eM amat apsi durch eine Rohre dieses Namens in das rechte 
Ohr des Stiers gefhistert wird. 

Spalte IV. ,Z. 17. 	Zu G.k . LA 	s. auBer den schon 	von 
MeiBner a. a. 0. 751 	erwahnten Stellen auch noch die Labartu- 
Texte II Col. II 44 (= IV R 58, 44 b); III Obv. 29 (= IV R 55, 9a). 

Z. 36. 	S. oben zu K. 191 Spalte II Z. 14. 
K. 61. Spalte I. Z. 34. 	Statt lilkinu 1st wohl besser silikinu 

zu lesen. 
Z. 39. 	Statt auf meine Bemerkung bei Gesenius-Buhll" s. v. 

thb hate Kuchler vielmehr auf meine Beitr. S. 183 Anm. 18 ver-, 
weisen sollen.  

Spalte III. Z. 4. 	Zu amurrivinu 	J,L04x), lips,  und den , 
andern von Jensen KB VI 1, 516 	(vgl. 380. 400) und MeiBner 
MVAG IX (1904), 197 f. angefiihrten Fallen dieser Art ist auch 
der Personennarue Amurkiki mit der Variante Urkilci bei Hilprecht, 
Bab. Exp. IX 49 zu stellen, den bereits Rost OLZ I (1898), 355 
richtig.  als Awurkiki auffaBt. 	tber m filr urspr. w liege sich, 
auch 	auBerhalb 	des 	Assyrischen 	im 	iibrigen 	Semitischen, 	noch 
mancherlei sagen. 	Ich mochte bier nur noch der Vermutung Aus- 
druck geben, 	daB 	sich vielleicht such ':1m7, das doch irgendwie 
das bab. abubu 	sein wird, 	so 	erklart. 	abiibu kiinnte 	auf 	ein 
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*wabiibu zurtickaehen 	und fiir 7 statt b in ',n2,7:: kiinnte vielleicht 
an 	=In! '= und BeEnti3ovX als eine gewisse Analegit erinnert 
werden. 

K. 61. Spalte IV. Z.'7. 	MeiBner a. a. 0. 756 hat, z. T. im An- 
schluf3 an Johns, Deeds III 358, 	schon ausgefiihrt, dull elit urqi, 
das Synonym von amitti mazuhti (.,-- N,..s3j Kl6ppel und Nralm 
316rser), 	der „MorserklOppel" ist. 	Zu 	elitu 	geh6rt nun nattirlieb 
auch hebr. .1 .'.... 	„M6rserkloppel". . 	 H. Zim m e r n. 

Haller, Day. fleinr., Die Gesetze .Ijammurabis 
und ihr Verhaltnis zur mosaischen Gesetz- 
gebung sowie zu den VII 7'afeln. 	Text in Um- 
schrift, deutsche und hebreiische Ubersetzung, Erlduterung 
und vergleichende Analyse. 	Wien, Holder 1903. 	286 Ss. 
gr. 8°. 	(S. 1-244 auch als X. Jahresbericht der israelitisch- 

, theologischen 	Lehranstalt 	in 	Wien 	fur 	das 	Schuljahr 
1902/03.) 	N. 10.— = 11 Kr. 80 h. 

PuBend auf der 	grundlegenden Veroffentlichung 	und 	erst- 
maligen Bearbeitung der Gesetze Hammarabi's durch Schell und 
unter 	geschickter Benutzung 	der 	weiterhin 	erschienenen tber- 
setzungen und Bearbeitungen von Winckler,  , 	Joh. Jeremias und 
Johns , sowie von Artikeln mehrerer Juristen und Theologen zur 
Bache, 	auch einer far das 	genaue Verstandnis mancher Einzel- 
stellen des Textes nicht unwichtigen von mir zuerst gemachten 
Beobachtung1) caber die Deklination des Nomens bei Hammurabi, 
legt Muller in diesem Buche zunachst abermals vollstandige (ab-
gesehen vom Prolog und Epilog) Transkription mid tbersetzung 
des Hammurabi-Gesetzes ins Deutsche 	und sugar ins Hebraische 
vor. 	Die Transkription, „bei der insbesondere Dr. Friedrich HroznY 
den Verf. mit grollem Eifer mid Verstandnis unterstutzt hat" (Vorw. 
S. 8), ist, abgesehen von einzelnen Versti3Ben (u. a. qu oder pinn 
statt kum, auch vereinzelt noch to oder ut statt tam, oder tarn 
statt ut, pi statt bi) and einigen mit iibernommenen Versehen der 
Scheil'schen Transkription (z. B. i-na-ad-di-is-gum statt in-na-ad- 
di-iA -gum. § 30 Z. 68; 	au statt i-gu § 134, 36) 	im 	allgemeinen 

1) Von Miller selbst ausdriicklich hervorgehoben' im Anzeiger d. Kais. 
Akad. d. Wiss. (zu Wien). 	Philos.-hist. Kl. 1903 Nr. XIV S. 81 Anm. 3. 	Ich 
erwahne meine Prioritat in der Erkenntnis des Plurals auf -u im Nomin., auf 
-1 im Gen,-Akk. (ausgesprochen u. a. bei Hunger, Becherwahrs. 8) nur im Ilin- 
Mick auf die entsprechenden Austiihrungen von Ungnad in ZA XVIII (1904); 
1 ff., der anscheinend selbst5ndig auf die gleiche Beobachtnng gekommen ist. 
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richtig; 	nur hatte bei den Ideogrammen 	nicht nur die Kasus- 
endung, sondern auch die Mimation konsequent durchgefuhrt werden 
miissen. 	Bei der Ubersetzung ist unumwamden zuzugestehen , daB 
die Erfassung des syntaktischen Zusammenhangs infolge von Mtiller's 
Beobachtung fiber den Gebrauch und die eigentliche Bedeutung 
des postpositiven -ma beim Verbum , sowie von u zwischen zwei 
Satzen (s. dazu die sprachlichen Exkurse S. 246 f., 252 ff.) bei ihm 
scharfer und richtiger ist, als bei , seMen Vorgangern und Nach-
folgern, auch Ungnad nicht ausgenommen, der bei seiner sonst sehr 
verdienstlichen Arbeit caber die Syntax der Gesetze Hammurabi's 
speziell in diesem Punkte (§ 75, ZA XVIII (1904) 66 f.) ungeniigend 
ist. 	Es 	dtirffe 	sich darum ftir die kiinftigen Ubersetzer und Be- 
arbeiter der Gesetze Hammurabi's sehr empfehlen, gerade in dieser 
Hinsicht der Ubersetzung Miller's, wie in andern grammatischen 
Fragen den Ausfuhrungen Ungnad's die ernsteste Aufmerksamkeit 
zu schenken. 	DaB man deshalb mit Muller nun alle -ma-Satze 
durch „nachdem', „indem", „sobale u. s. w. auflosen mate, soil 
damit nicht befurwortet werden. 	Es 	klingt dies in der Tat im 
Deutschen in den meisten Fallen auBerst schwerfallig, wenn 	es 
auch grammatisch richtig ist. 	Viel eher hatte Muller statt 	der 
durcbgangigen Ubersetzung der Prasensform durch 	das 	deutsche 
Prasens Kier die durch den Zusammenhang oft direkt geforderte 
Nuancierung 	durch 	„wird" , 	„darf" , 	,soll" , 	„kann" u. s. w. 	zur 
Anwendung 	bringen 	sollen. 	Merkwurdig 	iibrigens , 	dali 	Milner 
nicht auch. in § 170 	das u mit „auch" tibersetzt: 	,Wenn einem 
Manne seine Gattin Kinder geboren hat , [und] auch seine Magd 
ihm Kinder geboren hat". 	Hat .so in diesen beiden syntaktischen 
Punkten der outsider, als welcher eben doch Muller in der Assyrio-
logie trotz seiner gelegentlichen Betatigung auf diesem Gebiete zu 
gelten hat, den ziinftigen Assyriologen in der Tat etwas gelehrt1), 
so war natiirlich im ubrigen von vornherein kaum zu erwarten, 
dali Muller einzelne besondere Schwierigkeiten des im allgemeinen 
ja vtillig klaren und leicht verstandlichen , darum auch schon von 
Schell im wesentlichen richtig ilbersetzten Textes der Hammurabi- 
Gesetze seinerseits nun beheben wiirde. 	Wo die Vorganger nichts 
bieten, versagt darum im allgemeinen auch bei ihm die Erklarung, 
und wo die Vorganger Fehler, z. T. direkte starke VerstoBe gegen 
die Grammatik aufweisen, finden wir sie mehrfach auch bei Muller. 
So z. B. § 141 eli-ib-ga, la eli-ib-ga „ich entlasse sic", ,ich ent- 
lasse 	sie 	nicht" 	statt „ihre (-§a, nicht -.§i) Entlassung (Inf.), 	wo 

1) Ubrigens ist doch zu erwahnen, dap z. B. narnentlich Jensen in seinen 
Ubersetzungen in KB VI 1 die -ma-Siitze oiler in der Weise von Nebensatzen 
gefaLit hat, und dap such u in der Bedeutung ouch" bisher nicht so vtillig 
unbekannt war (s. z. B. Delitzsch HWb. 1). 	Doch soil genie zugegeben werden, 
dap Muller diese syntaktische Frage erst wirklich prinzipiell und konsequent 
behandelt hat, wie er selbst ja such schon vor langen Jahren diese Erkliirung 
der -ma-Sdtze zuerst gegeben bat. 
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freilich such die neueren Bearbeiter immer noch falseh tibersetzen.1) 
— Oder in § 45 und § 48 bibbulzi m ittabal „den Ertrag fort-
fiihre statt „die Hochflut (Nom.) fortnimmt", wie jetzt etch riehtig 
Peiser iibersetzt. — Oder § 191, wo noch bis heute alle Bearbeiter, 
unter Annahme 	einer 	monstrosen 	Nominalform 	und unter An- 
wendung eines fur diese Texte gar nicht zu erwartenden Lant- 
wertes 	tal-ku-zu ul ittallalc 	„er soil seines Weges gehen" lesen, 
statt re-ku-zu 	(= requtsu, , Wrz. pv-i) ul ittallak 	,er soil nicht 
leer ausgehen".2) — Die in § 274 noch teilweise erhaltenen Ideo-
gramme fur Berufsnamen, mit denen such Muller bezw. Hroznjr 
nichts anzufangen wuBte, sind sicher nach dem [BU]li . GUL = 
burgullu „Steinmetz" in Z. 29: [Z]ADI11/ = scanu „Juwelier" 
in Z. 31; [S]/ = nappaIju „Schmied" in Z. 33. — § 8 Z. 58 
handelt 	es 	sich 	wahrscheinlich 	nicht 	urn 	den 	Diebstahl 	eines 
„Schweines" (SAIL), sondern eines „(Esels)fiillens“(SUL). — § 257 
Z. 1 liegt nattirlich nicht ein Ideogramm AI C ÷ 4S'TI, sondern ein-
fach APIN =--- errau vor. 

Auf diesen die Transkription und die rbersetzung enthaltenden 
ersten 	Teil folgt nun 	bei 	Muller erst der eigentliche Hauptteil 
seines Buches, der eine ausfiihrliche Erlauterung und vergleichende 
Analyse der Hammurabi-Gesetze enthalt. 	Zur Vergleichung sind, 
wie bereits der Titel des Buches besagt, vor 	allem herangezogen 
die „mosaische Gesetzgebung, dabei hauptslichlich natiirlich Exod. 
21-23, sowie die romische XII-Tafel-Gesetzgebung; ferner im An- 
hang 	auch das syrisch - romische Rechtsbuch. 	Sicherlich 	enthalt 
dieser Hauptteil des Buches sehr -viel Richtiges und Beachtens- 
wertes, daneben gewiB such manches Schiefe und Unbaltbare. 	In- 
dessen fiihlt sich Ref., dem es bei der Besprechung des Muller'schen 
Buches an 	dieser Stelle auch in erster Linie 	auf die 	sprachliche 
Seite ankam, nicht kompetent genug, urn fiber die hier aufgeworfenen 
z. T. sehr weitreichenden, schwierigen rechtshistorischen und kultur- 
historischen Fragen 	seinerseits ein maBgebendes Urteil abzugeben. 
Auch mochte er nicht, nachdem bereits eine Kontroverse Muller- 
Kohler, Muller-Gumplowicz, Muller-Halevy, Muller-Lehmann, Muller- 
Peiser in Sachen der Gesetze Hammurabi's vorliegt, Veranlassung 
zur Eroffnung such noch einer Kontroverse Milller-Zimmern in den 
Spalten dieser Zeitschrift bieten. 	Nur das eine sei gesagt, daB es 
mir, trotz Kohler, mit Muller durchaus moglich erscheint und sogar 
sehr wahrscheinlich ist, daB das Hammurabi-Gesetz nicht nur mit 
den israelitischen , sondern auch mit den altromischen Gesetzen in 
wirklichem historischem Zusammenhang steht; daB ich aber anderer-
seits die etwas naive Mfiller'sche Vorstellung von 'der Wanderung 
eines von den Triibungen babylonischer Kultur und Unkultur reinen 
Uresetzes" mit den Abrahamiden 	von Ur-Kasdim iiber Harran 9 	bcr 

1) Richtig jetzt, wie ich raChtriglich sehe, Schorr in WZKM XVIII; 227 f, 
2) [Richtig Delitzsch, Deutsche Lit. Ztg. 1904 Sp. 3030. — Korr.-Zusatz.j 

   
  



Zimmern, Martin's Textes religieux assyriens et babylaniens. 957 

nada Kanaan, seiner ferneren Erhaltung bei den Abrahamiden und 
seiner Ubernabme durch Moses, der es reformierte und gelautert 
seinem Volke vorlegte und das Grundgesetz der Menschheit , den 
Dekalog, proklarnierte' (vgl. S. 243) nicht zu teilen vermag. 

Der letzte Teil des Buches enthalt „sprachliche Exkurse", von 
denen die oben 	schon beriihrten grammatisch • syntaktischen mehr 
befriedigen, als die lexikalischen. 	 H. Zimmern. 

Martin, Fran cois, Textes religieux assyriens et 
baby loniens. Transcriptions, traduction et commentaire. 
Premiere 	serie. 	Paris, Letouzey 	et Axle 	1903. 	XXXII, 
336 Ss. gr. 8°. 	12 fr. 

Verf. bietet in diesem Buche Transkription , Ubersetzung und 
kurzen sprachlichen Kommentar zu Craig's Assyrian and Babylonian 
Religious Texts Vol. I, nachdem er in einer frilheren Arbeit (Paris 
1900) 	unter 	gleicliem 	Titel 	bereits 	Vol. 	II 	der 	letztgenannten 
Publikation 	ahnlich bearbeitet batte. 	Ist 	auch eM kleiner Fort- 
schritt in den 	assyriologischen Kenntnissen des Verf. 	gegenuber 
jener Erstlingsschrift nicht zu verkennen , 	so hat seine Vertiefung 
in die Geheimnisse der Assyriologie doch noch durchaus nicht den 
Grad erlangt , um ihn •der von ihm unternommenen Aufgabe ge- 
wachsen erscheinen zu lassen. 	Wo er gute Vorganger bei semen 
Textbearbeitungen hat, 	da sind natiirlich auch die seinigen nicht 
libel; wo aber jene fehlen, da begegnen wir oft recht bedenklichen 
Erscheinungeu. 	Vgl. z. B. die 	zahlreichen Fehler schon 	allein in 
der Transkription auf der ein en Seite 64 (= Craig p. 17. Z. 12 ff.): 
Z. 13 tallakti(ti) ga (ilu) GIB ..FIAT . TI statt gepi-ti i.alckan 
(-an) ina ru-pa-ti; 	Z. 17 	ulabbag 	ina statt iitaba."5(-dg); 	Z. 18 
ina agri limni ip-pa- . . . . statt ina kiljulle ip-pa-l[a-sald; Z. 20 
ina agri limni-ki ab-bal-kit itti statt ina lcil3u118-ki ap-pal-silt-ki; 
Z. 22 s'uniai u inzni(?):ja statt ibaggii(-u) itti-ja; Z. 23 zileara (pl.) 
an-ni statt irteda-an-ni. Im Hinblick auf derartige zablreiche arge 
Verstofie auf engstem Raume verliert man als Rezensent die Lust, 
sich noch weiter in 	die Einzelheiten des vorliegenden Buches au 
vertiefen,. das ja immerhin dazu dienlich sein mag, weiteren Kreisen 
im groBen und ganzen eine einigermaBen richtige Vorstellung vom 
Inhalt der betreffenden Texte zu geben und das auch neben semen 
vielen Fehlern manche richtige Einzelbeobachtung aufweisen mag. 
Schade daB der jiingsten Generation unter den franzosischen Assyrio- 
logen nicht eine philologische Akribie , 	wie sie der leider zu frah 
verstorbene Amiaud an den Tag  legte , und wie sie gegenwartig 
von Thureau-Dangin vorbildlich vertreten wird, in die Wiege ge- 
legt zu sein 'scheint. 	 H. Zimmern. 
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Howarcly,  , 	G., 	Clavis 	cuneorum 	sive 	Lexicon 
s i g 9i or um 	assy r ior um 	linguis 	&Lana , 	britannica, 
gemianica 	sumptibus Instituti Carlsbergici Hauniensis 
compositunn. 	Pars' .1: Ideogrammata praecipua. 	Lipsiae, 
Harraisowita ; • Hauniae, 	Michaelsen 	1904. 	96 Ss. gr. 8°. 

Trot Z. dgr Beiuerkung 	des 	in 	den 	Kreisen 	der .tlssyriologie 
bisber ubrigens ganzlich unbekannten Verfassers auf dem .IIinschlag 
„der Zweck yorliegender Arbeit ist 	die 	assyrischen Zeichen mit 
ihren Bedeutungen in kurzer Zusammenfassung zum Gebrauch fiir 
Anftinger und Fortgeschrittenere zu vereinigep . . . ." vermag Ref 
den eigentlichen Zweck dieser Publikation nicht zu erkennen. Dem 
Forssber bietet 	diese sklavisch an Briinnow's List und Delitzsch's 
Handw6rterbuch oder Lesestficke sick. haltende Kompilation, wenig- 
stens soweit die 	bis jetzt 	vorliegende 	erste von 	den 	ca. vier in 
Aussicht genommenen Lieferungen in Betracht kommt, nichts, aber 
auch 'rein nichts Neues; 	iin .Gegenteil 	befremdet ihn nur sehr die 
offenbar 	iiaierst 	geringe 	Bekanntschaft 	des 	Verfassers 	mit 	der 
neueren assyriologischen Literatur (abgesehen von den genannten 
beiden Werken_ Briinnow's und Delitzsch's). 	Aber auch , ob 	der 
.Anfiinger 'grogen Nutzen aus dieser Clavis 	ziehen 	wird , mochte 
i,Ch sefir bezweifeln. 	WI moc'hte vielmehr glauben, 	dal3 	sie nur 
der Oberthichlichkeit starken Vorschub leisten wird. 	Itloglicher- 
weige lassen die zu erwartenden ca. drei folgenden Lieferungen, 
die die ;,Ideogrammata rariora, nomina proPria and zum Schlusse 
Anmerliungen ,, 	Beledstetien, 	Nacbschlageregister" 	bringen 	sollen, 
das Thiternehmen in einem Awes giinstigeren Lichte erscheinen, 
als es pitch dieser ersten Lieferung der Fall 	ist. 	Die beigeftigten 
hebritischen- Worter zeichnen sich dumb merkwiirdia viele Feller 
atis, die inch nicht etwa ausschliealich' dein Setzer Oder Korrektor 
zur Last fallen- lionnen. 	 H. Zimmern. 
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Verzeichnis der im letzten Vierteljahr bei der 
Redaktion eingegangenen Druckschriften. 

(Mit Aussehluss der bereits in diesem Hefte angezeigten Werke. 	Die Redaktion 
behalt ski' die Besprechung der eingegangenen Schriften vor. 	Anerbieten dor 
Herren Kollegen, das eine odor andre wiehtigere Work eingehend bespochen 
zu wollen, werden mit Dank akzeptiert. 	Die mit * bezeichneten Werke sind 

bereits vergeben.) 

Anatol e. 	Zeitschrift fiir Orientforschung. 	Unter Mitwirkung zahlreicher Ge- 
lehrter in zwanglosen Heften herausgegeben von Waldemar Beide und 
Ernst Lohmann. Heft 1. Die Kelisehin-Stele und ihre chaldisch-assyrischeu 
Kellinschriften von Waldemar Bela. 	Freienwalde a. 0. u. Leipzig, Max 
Riiger, 1904. 	Mk. 9. 

Gebete und Hymnen an Nergal von Josef Bollenriieher. 	[Leipziger 
semitistische Stndien, hrsg. v. A. Fiscber u. H. Zimmern, I, 61 	Leipzig, 
J. C. Hinrichs, 1904. 	Mk. 1,80. 

*Chert,e, T. K. — Critics Biblica or Critical Notes on the Text of the Old 
Testament Writings. London, Adam and Charles Black, 1904. 	15 s. net. 

*Aples, H. H. B. — A Critical Commentary on Genesis II. 4-11I. 25. London, 
C. J. Clay and Sons, 1904. 	5 a. 

Fries, Karl — Das philosophische Gespach von Iliob bis Platen. 	Tiibingen, 
J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1904. 	Goheftet Mk. 2,80. 

Yogelstein, H. — Notwehr naeh mosaisch.talmudischem Becht. 	[Sonderabdruck 
a. d. „Monatssehrift f. Gesch. u. Wiss. d. Judentums'.] 	Stettin 1904. 	Im 
Selbstverlag d. Verf. 

*Die ftrabischen Bib eliib ersetzungen, Texte mit Glossar und Litoratur- 
iibersicht. 	Von Paul Kahle. 	Leipzig, J. C. Hinrichs, 	1904. 	Mk. 4, 
gab. 4,60. 

Gramme, Hubert — Die weltgeschichtliche Bedeutung Arabians. Mohammed. 
Mit einer Karte und 60 Abbildungen. [Weltgeschichte in Karakterbildern, 
hrsg. 	v. 	Fr. 	Kampers, S. Merkle u. M. Spahn. 	IL Abtlg. 	Mittelalter.] 
Miinchen, Kirchheim, 1904. 	Mk. 4 in Leinenbd. 

Perrier, Jean — Vie d'al-Hadjdjudj ibn Yonsof (41-95 de rhegire = 661-714 
de J.-C.) 	d'apres les sources aralies. 	[Bibliotheque de l'Ecole des Hittites 
Etudes . . . . Sciences 	hist. 	et philol. 1510 fasc.] 	Paris, Emile Bouillon, 
1904. 	Fr. 	13. 	* 	 . 

Die ligimijjat des Kumait, herausgegeben, fibersetzt und erlautert von Josef 
ilorovitz. 	Leiden, E. J. Brill, 1904. 

Diwan des Regezdichters Ritba ben Era-g;giig. 	Aus dem Arabischen motrisch 
ubersetzt von W. Alward& 	Berlin, Reuther & Reichard, 1904. 	Mk. 8. 
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Corpus scriptorum 	christianorum 	orientalium 	curantibus 	J.-13. 
Chabot, I. Guidi, II. Ilyvernat, B. C'arra de Vawx. 	l'arisiis: Carolus 
Poussielgue, Lipsiae: Otto Harrassowitz: 

' Annales Iohannis I, 	Iyiisu I, 	Bakiiffrt. 	Edidit (et) Interpretatus 'est 
Ignatius 	Guidi. 	Pars prima: Annales 	lo 'tennis I. 	[Scriptures 
aethiopici, ser. H, t. V, 1.] 	1903. 	2 volt. 	Mk. 3 ± 1,60. 

Vitae 	sanetorum 	indigenarum. 	Edidit 	Karolus 	C'onti Rossini. 
I. Acta Marcior -ewos. 	[Scriptores aethiopici, sor. II, t. XXII, 
1.) 	1904. 	[Nur lat. tbersetzung.] 	Mk. 1,60. 

q:Petrus lbn Rahib. 	Chronicon orientale. 	Edidit [et] Interpretationom olim 
ab Abraham° Ecchellensi institutain turn a I. S. Assenuzno revisam 
iterum ad fidem 	arabici textus recognovit L. 	Cheikho. 	[Scriptores 
arabici, .ser. III, t. I.] 	1903. 	2 	volt. 	Mk. 	7,20 + 4,40. 

Dianysius Bar Salibi. 	Expositio liturgiae. 	Edidit 	lot] Interpret-taus est 
Hieronymus ./.:abourt. 	[Scriptores 	syri, 	ser. II, t. XCIII.) 	1903. 
2 volt. 	Mk. 5 + 3. 	 . 

----iChr oni ea min or a. 	Pars prior, Edidit [et] Interpretatus est Ignatius Guidi. 
t [Scriptores syri, ser. III, t. IV, 1.] 	1903. 	2 veil. 	Mk. 2 + 0,80. 

The Canons of Athanasius of Alexandria. 	The Arabic and Coptic Versions 
edited and translated with introductions, notes and appendices by Wilhelm 
Riedel and W. E. Crum. 	[Text and Translation Society.) 	London and 
Oxford, Williams and Norgate, 1904. 

*Erman, Adolf — Aegyptisches Glossar. 	Die haufigeren Worte der aegyptischen 
Sprache zusammengestelit. 	[Porta Linguarum Orientalium, pars XX.) 13oriirt, 
Reuther & Reichard, 1904. Mk. 13, gab. Mk. 14, Chrestomathie und Glossar 
zusammen Mk, 23, gob. Mk. 24,80. 

*Recueil 	des 	Inscriptions 14yptionnes 	du 	Sinai. 	Bibliographic, 
Texte, Traduction et Commentaire. Precede de la geographie, de l'histoire 
et de la bibliographie dos etablissements 	egyptiens 	de la peninsula. 	Par 
Raymond Wedl. 	Paris, Societe Nouv. de Librairie et d'Edition, 1904. 

*Steindorlf, Georg — Much die Libysche Waste zur Amonsoase. 	[Land und 
Leute. 	Monographien zur Erdkunde .. . hrsg. v. A. Scobel. 	XIX.) 	Biele- 
feld und Leipzig, Velhagen & Klasing, 1904. 	Mk. 4. 

Vortr Lige 	tiirki s c h er 	Me d dah's 	(mimiseher 	Erzahlungskiinstler). 	Zum 
ersten Male ins Deutsche iibertragen und mit Textprobe und Einleitungen 
herausgegeben von Georg Jacob. Berlin, Mayer & Muller, 1904. Mk. 3,60. 

Smith, Vincent A. — The Early History of India from 600 B. C. to the Muham- 
madan Conquest including the Invasion of Alexander the Great. 	Oxford, 
Clarendon Press, 1904. 	14 s. net. 

The Srauta-Stitra of prlihyriyana, with the Commentary of Dkanvin. 	Edited 
by J. N. Reuter. Part I. [Reprinted from the "Acta Societatis Sciontiarum 
Fenniere", t. XXV, pars II.] 	London, Luzac & Co., 1904. 	10 s. 6 d., fiir 
Subscribenten au£ das ganze Werk 8 s. 6 d. 

Hertel, Johannes — 1.1.1ber das Tantrikhyliyika, die Kaimirische Rezension des 
Paficatantra. 	Mit dem Texte der Handschrift Decc. Coll. VIII, 145. 	[Ab- 
hdIgg. 	d. 	philo1.-hist. 	K1. 	d. 	K. 	Siichs. 	Gas. 	d. W., 	Bd. 	XXII, Nr. V.] 
Leipzig, B. G. Teubner, 1904. 	Mk. 8. 

Schrader, Otto — Maya-Lehre uud Kantianisinus. 	Berlin, Paul Roots [1904]. 
Mk. 1,25. 

Abgeschlossen am 2. 1. 1905. 
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