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Prolokollarischer Bericht 
fiber die in Halle am 25. September 1866 abgehaltene 

Generalversammlung der D. M. G. 

Halle, 25. Sept. 1866. 

Auf die (vgl. Ztschr. d. DMG. XX, S. XXVII) Seitens dos geschiiftsleiten-
den Vorstandes ergangene Einladung versammelten sich heute in der Wohnung 
des Herrn Prof. Dr. Gosc he zu Abhaltung der vorgesehriebeng General-
versammlung die unterzeichneten Mitglieder der D. M. Gesellsehtift. 

Zuniichst wurde der Abschluss der Rechnung der Gesellschaft vom J. 1865 
vorgelegt 	mid beschlossen , dass 	die Begutachtung 	der 	Monitur 	naclitritglich 
angestellt 	und durch dio Proff. Gosc h e und Arnold erledigt werden 	solle, 
indem 	zugleich 	die 	Leipziger 	Vorstandsmitglieder ermlichtigt 	wurden , 	dew.  
Cassenfiihrer Dlcharge 	zu ertheilen. 

Der Bericht des Secretariats wurde vorbehalten. 	Den niichsten Gegen- 
stand der Verhandlung bildete die Erdrterung der Frage fiber den von der 
Gesellschaft zu zahlenden Beitrag zur Bopp-Stiftung. 	Die Heidelberger General- 
versammlung hatte (vgl. Zeitsehrift Bd. XX, S. XIII) die Bestimmung dariiber 
der diesjiihrigen Versammlung zu Halle iiberlassen. 	In Betracbt der geringen 
Zahl 	der Anwesenden 	und des 	niedrigen Standes der Casse beschloss man, 
dio endgiiltige Entscheidung 	vor der Hand noch auszusetzen 	und der niichsten 
Generalversammlung anheimzugeben. — 

Es 	erfolgte 	sodann 	die 	Erstattung 	des 	Redactionsberichts 	durch 	Prof. 
Krell! und des Bibliotheksberichts durch Prof. Gosch e. — 

Ein newer Abdruck der Statuten mit Hinzufiigung 	der von den verschie- 
denen Generalversammlungen fiir nothig erachteten Zusatzbestimmungen wurde 
beschlossen. 

Die riickstiindigen wissenschaftliehen Jahresberichte 	sollen den Mitgliedern 
der Gesellschaft nach einer ausdriicklichen Erkliirung des Hrn. Prof. Go sehe 
in der Weise nachgeliefert werden , 	dass die erste Hiilfte von 1859 bis 1861 
mit dem ersten Hefte der Zeitschrift filr d. J. 1867 versendet 	und die zweite 
Ilitlfte mit Einschluss des Jahres 1866 bis zur 	niichsten Generalversammlung 
beendigt wird. 	Den Jahresbericbt fiir 	1867 	iibernimmt Hr. 	Prof. Gosche 
ebenfalls der niichsten Generalversammlung vorzulegen. 

Da die Zahl der Anwesenden eine so kleine ist, beschliessen dieselben, fur 
dies Mal von einer Neuwahl der Vorstandsmitglieder abzusehen 	und die Vor- 

   
  



Nachrichten itber Angelegenheiten der D. M. Gesellschaft. 

standsmitglieder versprechen die ihnen tibertragenen Aemter bis zur nachsten 
Generalversammlung fortzufiihren. 

Prof. Dr. Arnold ans Halle. 
„ 	Dr. Fleischer aus Leipzig. 
,, 	Dr. G. G osche ens Halle. 

Georg Hoffmann, stud. lingg. orr. aus Berlin. 
Prof. Dr. Kr ehl aus Leipzig. 	. 
Dr. F. Mtihlan aus Leipzig. 

Als 'ordentliche Mitglieder sind der Gesellschaft filr 1867 heigetreten: 

676. Herr Alexander Gankine, Secrettir des K. Russ. Consulats in Rustschuk. 
677. „ i 	Dr. S. N ascher, Rabbiner und Prediger in Berlin. 
678. ,, Dr. E. Scherdlin, Gymnasial- und Seminarlehrer in Kehl (a. Rhein). 
679. „ Jacob L i ck el, Cand. zu Uthweiler im Untor-Elsass. 
680. „ Tohn Riley Robinson, South Terrace, Dewsbury. 
681. „ Emile S en art, aus Reims in Frankreicb, d. Z. Stud. orr. in Got-

tingen. 
682. „ C. Andreas, aus Hamburg, d. Z. Stud. orr. in Leipzig. 
683. „ Wassili 	G r igorieff, 	Kais. 	Russ. wirkl. Staatsrath 	u. Prof. der 

Gesch. d. Orients an d. Univ. zwat:retergbuirE Exc. 	.... 
684. „ Rev. William Wickes, 	Principal of Huron College in London, 

Canada West. 
685. „ Georg Fr. Franz Pr a e tor i u s, ens Berlin, d. Z. stud. orr. in Leipzig. 
686. ,, Dr. Georg M 6 singer, Prof. des A. Bundes und der orient. Spra- 

chen in Salzburg. 	. 
687. , Dr. Joseph Zingerle, Prof. des.A. Bundes und der orient. Spra-

chen in Trient. 
688. , Adolph Wilh. Koch, aus Heilbronn, Cand. d. Theol. d. Z. in Leipzig. 

Durch den Tod verlor die Gesellschaft die ordentlichen Mitglieder: 

Hr. Arehivrath u. Bibliothekar Dr. J. H. Moller, gest. 12. Mars in Gotha. 
„ 	Kirchenrath, Domherr u. Prof. Dr. Fr. Tuch, gest. 12. April in Leipzig, 

Veriinderungen des Wohnorts u. s. w. 

Hr. Dr. F. R. Th. Boelcke, Lehrer an, der Ritterakademie in Liegnitz. 
„ 	Dr. H. Brugsch, jetzt in Berlin. 
„ 	Capt. Duncan Cameron, jetzt Gefangener des Kanigs Theodor in 

Abyssinien. 
, 	H. Der en b oArg in Paris, attache au catalogue des manuscrits oriontaux 

de la bibliotheque Imperial° et professeur de Syriaque et d'Arabe 
au Sdminaire isradlite de Paris. 

,, 	Dr. C. H. Ethe, jetzt in Hamburg. 

   
  



Alapirrichten 	 Zrde 	Angelegenheiten der P. 411...0esellecireft, 
;; 	 .. 

Hr. Dr. Oht. Th. Pick or, Pfarrer in Schonefeld .bei Erster (Sachsen): 
„ 	Graf lid. do .G e.b.in43 au , kais. trarit. Gcsandter anr U. griech. flofe au 

Athen.  
0 	Prof. D. M. Bang, jetzt in Rothreil,. 
„ 	Al. H.oaial ria v tz elv , . Hais. 'Russ.. Consul in .Tulcia. 
„ 	Dr. 0. 1/41o:tho  jetzt in .11Ieissen. 	 0 	. 
„ 	Aug. idititipr ,, jetzt Stud, oar. in 'Leipzig. 

' ,', 	Lie. Otto SIt r a n sos , SuperiutendentUr-Vereteser u. Pfarier au rt. Sophion- 
' ' 	kirebe in Devlin: 	• 	. 	 I • ._. 

,, 	Dr, H. T'liko.r b.e e k e ,. jetzt in ManUheini. 
„ 	Dr. D. Vilan;ar, Prof. d. Theo'. an d.'17niv. in.,  'Greifsivald. 
0  . Dr. G. A. NY-lims.cke , ordentlicher Zehrer an der Realschule in-taPzig. 	. 

- 	• 
300 .9?c .UntefsMitzung seitons Aor Ngt. Preuss. Regierung und . 300 ..n.1 

Onterstiitzuni liir d'. Jiilir 1866 seitees . dor Hot SachSisehou Regierung 
die Hasse der Gesellschaft gezahlt wordem  

Sind' an 
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VII 

Verzeichniss der bis zum 30. April 1867 fOr die Bibliothek 
der D. M. G. eingegangenen Schriften u. s. w.1) 

(Vgl. die Nachrichten fiber Angelegenheiten dor D. M. G. zu Bd. XX, 
S. XXXIV-XXXVII.) 

I. 	Fort setzungen. 	 ... 

Von der Asiatischen Gesellschaft von Grossbritannien u. Mend: 
1. Zu Nr. 29. 	The Journal of the Roy. Asiatic Society of Great Britain and 

Ireland. 	New Series. Vol. II. Part 2. 	London 1866. 8. 
Von der Deutschen morgenlandischen Gesellschaft : 

2. Zu Nr. 155. Zeitschrift der D. M. G. Bd. XX. H. 4. 	Leipzig 1866. 8. 
Von dem Herausgeber: 

3. Zu Nr. 199. Kochbe Jizchak. 	Eine Sammlung ebriiischer Aufsitze u. s. w., 
herausg. von 21/. E. Stern. 	34. Heft. 	Wien, 1867. 8. 

Von der Asiatischen Gesellschaft in Paris : 
4. Zu Nr. 202. 	Journal asiatique. 	6e aerie. 	T. VII. 	Juin 1866. 	T. VIII. 

Juillct. Aotlt•Sept. 	Oct.-Nov. 	Dec. 1866. 	T. IX. Janv. 1867. 8. 
Von dor Ktinigl. Gesellschaft d. Wissensch. in Gottingen: 

5. Zu Nr. 239. 	a. Gattingisoho getchrte Anzoigon. 	G4tt. 1866. 	2 Mind°. 8. 
b. Nachrichten von der lionigl. Gesellsch. d. Wissonsch. und dor Georg- 

Augusts-Universitlit aus dem J. 1866. 	Gottingen 1866. 8. 
Von der Kaiser'. Akademie d. Wissensch. in Wien: 

6. Zu Nr. 294. a. Sitzungsberichte der kaiserl. Akademie 4. Wissensch. Philos.- 
' 	histor. Classe. 	Bd. LI. H. 1-3. 1865. Oct.-Dec. 	Bd. LII. H. 1. 2 bis 4. 

Janner-April. 1866. 	Wien. 8. 
b. Register zu den Btinden 41 bis 50 der Sitzungsberichte der philos.- 

histor. Cl. d. kaiser'. Akad. d. Wiss. 	V. 	Wien 1866. 8. 
7. Zu Nr. 295. a. Archiv fiir osterreich.•Ggschichte. 	35. Bd. 	1. u. 2. Mlle. 

Wien 1865. 1866. 	36. Bd. 	1. Iltilfte. 	Wien 1866. 8. 
b. Register zu den Biinden I-XXXIII des Archivs Air Kunde 6sterreich. 

Geschichts-Quellen und zu dpn Biinden 1-IX (Jahrg. 1851 - 1859 ) 	des, 
tine Beilage des Archivs bildenden.  Notizenblattes. 	Wien 1866. 8. 

8. Zu Nr. 295. c. Fontes rerum austriacarum. Erste Abth. Seriptores. VII. Bd. 
Theil 3. 	Wien 1866. - Zweite Abth, Diplomataria et Acta. XXIV. Bd. 
Wien 1865. 8. 

Von der Asiatischen Gesellschaft von Bengalen: 
9. Zn Nr. 593 u. 594. Bibliotheca Indica. No. 212 -214. Calc. 1865. No. 

215-217. Calc. 1866. -- New Series. No. 45. Cale. 1863. 	No. 47. Cale. 
1864. No. 86. 87. Cale. 1865. 	No. 88. Calc. 1866. 	No. 89. Cale. 1865. 
No. 90-93. 96-98. Cale. 1866. 8. ' 	. 

1) Die geehrten Zusender werden ersucht, die .Auffiihrung ihrer Gescheeke 
in diesem fortlaufenden Verzeichnisse zugleich 	als den von der Bibliothek aus- 
gestellten Empfangschein zu betrachten. 

Die Bibliotheksverwaltung der D. M. G. 
Prof. Gosche. 	Prof. Fleischer. 
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Von der Konigl. Geograph. Gesellschaft in London : 
10.  Zu Nr. 609. c. Proceedings of the R. Geographical Society. 	Vol. X. no. VI. 

London. 1866. Vol. XI. no. I. 	London. 1865. 8. 
Von der Hanle Preuss. Akademie der Wissensch. zu Berlin: 

11.  Zu Nr, 641. Philologische und historische Abhandlungen der Konigl. Aka- 
demie d. Wissensch. zu Berlin. 	Aus dem J. 11'65. 	Berlin 1866. 4. 

12, Zu Nr. 642. 	Monatsbericht der Konigl. Preuss. Akademie der Wissen- 
schaften zu Berlin. 	Juni-December 1866. 	Berlin 1866. 8. , 	• 

Von dem Herausgeber: 
13.  

- 
Zu Nr. 911. Ibn-el-Athiri Chronicon quod perfectissimuni inscribitur. Vol. I, 
Historiam anteislamicam continens , ad ddem 	codd. Berolinensium, Musei 
Britannici et Parisinorum ed. C. J. Tornberg. 	Publico sumtu. 	Lugd. Bat. 
1867. gr. 8. 

Von der Asiatischen Gesellschaft von Bengalen: 
14.  Zu Nr. 1044. Journal of the Asiatic Society of Bengal. 	Part I. 	no. 2. 

Part II. no. 2. 	Cale. 1866. 	Special Number. Ethnology. 	Cale. 1866. 8. 
der Geographischen Gesellschaft in Paris: ,Von 

15.  Zu bir. 1521. 	Bulletin de la Societe 	de Geographie. 	Dec. 	1865. 	Janv. 
- Dec. 1866. 	Janv. 1867. 	Paris. 8. 

Von dem Konigl. Institut fiir die Sprach-, Land- und Volkerkunde 
von Niederliindisch-Indien : 

16.  Zu NT. 1674. Bijdragen tot de taal- land- en volkenkunde van Nederlandsch 
India. 	Nieuwe Volgreeks. 3e Deel, 2e Stuk. 1860. 4e Deel, le. 2e Stuk. 
1861. 	3e. 4e Stuk. 	1862. 	6e Deel, le en 2e. 3e Stuk. 1862. 	4e Stuk. 
1863. 7e Deel, 3e. 4e Stuk. 1863. Amsterdam. 8. - Derde Volgreeks. 
le Deel, 3e Stuk. 	'S Gravenbage, 1866. 8. 	 _ 

Vom Herausgeber und Uebersetzer: 	 1  
17.  Zu Nr. 1697. Le Guide des Egares par Mo'ise Ben Maimoun , dit Malmo- 

nide , 	publie pour la premihre fois dans 	l'original arabo et accoinpagno 
d'une traduction franeaise 	et 	de notes critiques, 	litteraires et explicatives 
par S. Munch. Tome III. 	Paris 1866. 8. 

Von Herrn Oberrabbiner Frankel: 
18.  Zu Nr. 1831. Jahresberieht des judisch-thedlogischen Seminars „Fraencker. 

scher Stiftung". 	Breslau, am Gediichtnisstage des Stifters, d. 27. Januar 
1867. 	Voran geht : Eine Abliandlung von Dr. B. Zuekermann: Das jlidi- 
sae Maasssystem und seine Beziehungen zum griechischen und ratnischen. 
Breslau 1867. 8. 

Von der D. M. G. dutch Subscription: 
19.  Zu Nr. 1935. 	Hadikat al-abbir. 	( Beiruter Journal in 	arab. Sprache.) 

No. 425, 426 (doppelt). 428-438. 440 -449. 451. 
Von der Kiinigl. Bayer., Akad. d. Wissensch. zu Mtinchen: 

20.  Zu Nr. 2327. Sitzungsberichte der ken. bayer. Akad. d. Wiss. zu Miinehen. 
1866. 	I. Heft 1-4. 	II. Heft 1-4. 	Miinchen 1866. 8. 

Vou dem Verfasser, Herrn Prof. Garcia de Tassy : 
21.  Zu 	Nr. 2386. 	Cours d' Hindoustani it l'Acole Impdriale et speciale des 

langues orientales vivantes prbs la Bibliothbque Impdriale. 	Discours d'ou- 
verture du 3 Deeembre 1866. 	Paris. 8. 

Von der Raised, archtiologischen Commission zu St. Petersburg: 
22.  Zu Nr. 2451. Compte-rendu de la Commission Impdriale Archdologique pour 

l'annde 1864. SL-Petersbourg 1865. Hoch-4. - Mit dem daze gehorigen 
Atlas. Imp.-fol. 	St.-Pdtersbourg 1865. 
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Von dem Verleger,  , Herrn Didier in Paris: 
23. Zu Nr. 2452. Revuo archeologique. 	Nouvelle serie. 	4e armee. 	XI. XII. 

Novembre. Decembre 1863. 	6e armee. I. IV-VIII. Jauvier. Avril-Aat: 
1864. 7e armee. IV. VI-XI. Avril. Juin-Nov. 1866. 8e aim& I •-III. 
Janv.-Mars. 1867. 	Paris. 8. 

Von dor D. M. G. durch Subscription: 
24. Zu Nr.2631. J. Th. Zenker, Dictionnairo ture-arabe-persan. Tiirkisch-arabisch 

persisches Wiirterbuch. Heft X. XI. 	Leipzig 1866. 1867. Cr 20 Exx.) fol. 
Von der Verlagsbuchhandlung J. C. Hinrichs: 	 .. 

25. Zu Nr. 2771. 	Zeitschrift ftir 	iigyptische Sprache and 	Altertburnskunde, 
herausg. von Prof. Dr. R. Lepsius unter Mitwirkung von Dr. H. Brugsch. 
Oct. u. Nov. Dec. 1866. nebst Titel dos vierten Jahrgauges. 	- Januar. 
Februar. Miirz u. April 1867. 	Leipzig. 	4.  

Vom Herausgeber : 
26. Zu Nr. 2811. 	Alturabische Gedichte tiber die Volkssage von Jemen als 

Textbelege zur Abhandlung „fiber die siidarabische Sage." 	Von Alf. von 
Kremer. 	Leipzig 1867. gr. 8. 

Von der Redaction: 
27. Zu Nr. 2821. 	L'Economisto franiais , 	Joudi' 25 Janv. 	1866. No. 156 

5e annex. 	2e 	serie. 	Paris. fol. 
Vom Herausgeber : 

28. Zu Nr. 2856. Ansfiihrliches Lehrbuch der hebr. Sprache von Friedrich 
Boucher, each dem Tode des Vfs. hrsgeg. u. mit ausfiihrl. Registern ver- 
sehen von Ferd. Miihlau. 	1. Ed. 2. niafte. 	Leipzig 1867. Lez.-8. 

Durch Subscription : 
29. Zu Nr. 2859. The Pandit. A monthly Journal, of the Benares College, 

devoted to Sanskrit Literature. Vol. I. No. 3-9. (Aug. 1866 - Febr. 1867.) 
Bewares. R1.-fol. 

II. 	Anders Werke. 	. 

• Von den Verfassern , Uebersetzern and Herausgebern : 
2896. 	Beitriige zur Renntniss der iranischen Sprachen. 	II. Theil. 1. u. 3. Lie- 

ferung. 	Masanderanische Sprache. 	Die Gedichtsammlung des Emir-i- 
Pasewary. 	In Verbindung mit Mina Muhammed Schafy hrsgeg. von 
B. Dorn. 	St. Petersburg 1866. 	Gr.-8. (2 Exx.) 

2897. Die Dinka-Sprache in Central-Afrika. 	Kurze Grammatik , Text u. din- 
kaisch-deutsch-italienisches WOrterbuch. 	Herausg. mit Unterstiitzung dor 
kaiserl. Akad. d. Wissenscb. in Wien von Dr. J. C. Mitterrutzner. 
Wizen 1866. 8. 

2898. 	Todinet nddit nA ngutu ti gwea na Rristi award i kulya ti Bari i kiden 
na 	Afrika. 	Ro Baba Hanna Rutuk - naculyeng Mitterrutzner. 	Brixen 
1866. 	(Rurzer christlicher Unterrieht geschrieben in der Sprache der 
Bari in Mittel-Afrika. 	Von J. C. Mitterrutzner.) Iii.-8. 

2899. 	Globus coelestis arabicus qui Dresdae in Regio Museo mathematico asser- 
vatur a C. H. Schier Dresdensi illustratus. 	Lipsiae 1865. Kl.-4. 

2900. Supplement des Commentaires sur la Divine Comedic de Dante Alighieri. 
Par Ch, H. Schier. 	Dresde 1865. Kl.-4. 

2901. 	J. Oppert , 	Histoire des empires de Chaldee et d'Assyrie d'apres les 
monuments depuis l' etablissement &Sniff des Semites en Mesopotarnie 

. 	( 2000 ans avant J.- C.) jusqu'aux Seleucides ( 150 ans avant J. -C.). 
Versailles 1865. 8. (Extrait des Anuales de philosopbie ehretienne, T. IX, 
1865, 5,3 eerie.) 
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2902. ./. 	Oppert, 	Babylone 	et les Babyloniens. 	S. 	1. e. a. 	( Extrait 	de 
la 	30 	edition 	de 1' Encyclopedie du XIXc 	siècle , 	actuellement sous 
presse.) 	Gr.-8. 

2903. Ueber ein Fragment der Bhagavati. 	Eiu Beitrag zur Kenntniss der hei- 
ligen Sprache und Literatur der Jaina. 	Von A. Weber. 	Aus don Ab- 
handlungen der Konigl. Akad. 	d. Wissonsch. 	zu Berlin 1865. Erster 
Theil, Einleitung, und erster Abschnitt: von der Sprache der Bhagavati. 
Mit 2 Tafeln. 	Berlin 1866. 4. 

2904. GI Rosen, Geschichte der Ttirkei von dem Siege der Reform im J. 1826 
bis cam Pariser Tractat vom J. 1856. 	In zwei Theilen. 	1. u. 2. Theil; 
Leipzig 1866. 1867. Gr.-8. 

2905, Die zweisprachige Inschrift von Tanis zum ersten Male herausgeg. und 
fibersetzt von S. L. .Reinisch und E. R. Roesler. 	Mit sieben Tafeln 
und einer Titelvignette. 	Wien 1866. 	Gr.-8. 

2906. A. Schiefner, Ausfebrlicher Bericht fiber Baron P. von Uslar's kasiku- 
miikische Studien. 	(Memoires de PAcaddmie Imperiale des 	sciences 	de 
St.-Petersbourg , Ville Serie. T. X, no. 12.) 	St. Petersburg 1866. Gr.-4. 

yon der Kaiserl. arcbiiologischen Commission zu St. Petersburg: 
2907. Recueil d'antiquites de la Scythie. 	Publie par la Commission Imperiale 

• Archeologique. 	Livraison Ie. 	St.-Petersbourg 1866. Gr.-4. - Mit dem 
dazu gehOrigen Atlas. 	St.-Petersbourg 1866. Imp.-fol. 

Von den Verfassern und Herausgebern : 
2908. P. Schmidt, De auetoritate et fide historica Zosimi vitam Constantini 

Magni enarrantis. 	Halls 1865 8. 
2909. Ueber die an der kiinigl. preussischen Universititt Bonn entdeckten neuen 

Fragmente des Makarius [von Joh. Gildemeister]. 	Leipzig 1866. 8. 

2910. Ed. Sachau, De Aljavitliqi ejusque opere quod inscribitur ,..,..Jisell adjecta 
textus panicula. 	Hails 1867. 8. 

2911. Paul Schroeder, 	De linguae 	phoeniciae 	proprietatibus. 	Particula I. 
Halis 1867. 8. 

2912. Fred. de Rougemont, L'Age de bronze ou les Semites en Occident. 
Paris 1866. 8. 

2913. G. H. F. Nesselmann, Noch einmal Donalitius-Sehleicher. 	( Aus der 
Altpreuss. Monatsschrift. Ed. IV. Heft I.) 8. 

. 	2914. Mongolische 111iirchen. 	Erziihlung aus 	der Sammlung Ardschi Bordschi. 
EM Seitenstfick zum Gottesgericht in Tristan und Isolde. 	Mongolisch 
und Deutsch . . . hrsgeg. von B. Jiilg. 	Innsbruck 1867. Lex.-8. 

2915. a A. Holmboe, 1. Om Helleristninger, 2det Afsnit. 	2. Om en nordisk 
og indisk Vregteenhed. 	( Sterskilt aftrykt of Vid. Selskab Forhandlinger 
for 1865.) 8. 

2916. C. A. Holmboe, Om Reds-Ringer. H. (Desgl.) S. 
. 2917. , 

2918. 

C. A. Holmboe, Ezechiel Sytaer og Chaldreerner Astrolab. 	Universitets- 
Program for andet halvier 1866. 	Christiania 1866. 4. m. 1 lith. Taf. 
Statut der Bopp-Stiftung. 	(Berlin 1866.) 8. 

2919. Verzeichniss 	der Beitrhge 	fiir 	Griindung 	der Bopp - Stiftung. 	( Berlin 
1866.) 4. 

2920. Probebogen (1) eines hibliographisch genauen und ausfiihrliche» Catalogs der 
reichhaltigen Sammlung hebr. u. jiid. Biicher u. Mss., nachgelassen vom 
Rabb. Jakob Emden, 	vom Oberrabb. M. J. Lewonstein in Paramaribo 
und Andern, welehe gegen Ende 1867 offentlich vorsteigert werdcn dureh 
Frederik Muller in Amsterdam. 8. 

2921. In Memoria di Meyerbeer. 	Meyerboers Record, 	New poetical "essays by 
James Pineherle. 	Trieste 1867. 8. 
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2922. L'Orient , 	l'Algerie 	et les Colonies francaises et titrangeres. 	Revue bi- 
mensuelle. No 1. 10 Sept. 1866. 4. 

2923. a. Revue des cours littdraires de la France et de l'i;tranger:" 4e annee, . 
' no. 16. 19-22. Paris 1866--67. 4. 

b. Revue des 	cours scientifiques de la France et 	de l'Etranger. 	4e 
atm& , no. 16. 19-22. Paris 1866-67. 4. 

2924. Bijdragen tot de kennis 	der Alfoersche taal 	in 	de Minahassa ( door 
G. E. Niemann), uitgegeven door het Bestuur van het Nederlandsche 
Zendelinggenootschap. 	lste Stuk. Rotterdam 1866. 8. 

2925.' ..X4.41 04.4211 (Das neue Testament in 	das klassische Schrift tiirkiseh 
bbersetzt vom Missionar W. G. Schauffler.) 

2926. H. L. Fleischer, Der Morgenliinder in Europa. • (Vortrag gehalten in 
der 24 sten Philologen-Versammlung zu Heidelberg am 28. Sept. 1865.) 4. 

Von einem ungenannten Mitgliede der D. Di. G.: 
2927. The Gospel according to St. Matthew, in the Amharic language. Printed 

at the Mission-Press on St. Chrishona in Switzerland. 	At the request 
and expense of the British and Foreign Bible-Society. 	1865. Kl.-8. 

2928. The Acts of the Apostles, in the Amharic language. 	Printed &c. (wie 
in Nr. 2927). 	1865. KL-8. 

Von der Redaction: 
2929. The Times of India. Vol. XXIX. Bombay: 13th December 1866. No. 23. 

Von dem Comitd fur Baudenkmaler des westlichen Ostindiens: 
2930. Architecture of Ahmedabad, the Capital of Goozerat , photographed by 

Colonel Biggs. With an historical and descriptive sketch, by Theodore 
C Hope, and architectural • notes by James Fergusson. Published for 
the Committee of Architectural Antiquities of Western India , under the 
patronage of Pre2nchund Raichund. 	London 1866. Gr.-4. 

2931. Architecture at Beejapoor, an ancient mahometan Capital in the Bombay 
Presidency, photographed from drawings by Capt. P. D. Hart, A. Cum- 

, ming, and native draftsmen ; and on the spot by Col. Biggs, and the late 
Major Loch, with an historical and descriptive Memoir by Capt. Mea- 
dows Taylor, and architectural notes by James Fergusson. Published 
for the Committee of Architectural Antiquities of Western India under 
the patronage of Kursondas Madhowdas. 	London 1866. Gr.-fol. 

2932. Architecture in 'Dharwar and Mysore. Photographed by the late Dr. Pi- 
gou, A. C. B. Neill and Col. Biggs. With an historical and descriptive 
Memoir by Col. Meadows Taylor, and architectural notes by James 
Fergusson. 	Published for the Committee of Architectural Antiquities of 
Western India under the patronage of Premchund Raichund. 	London 
1866. Gr.-fol. 	 ' 

2933. Inscriptions in Dharwar and Mysore. 	Photographed by the late Dr. Pi- 
gou and Col. Biggs. Edited by 2. C. Hope. Printed for the Committee 
of Architectural Antiquities of Western India. 	London 1866. Gr.-fol. 

Von der Ungarischen Akademie der Wissenschaften zu Pest 1 
2934. A Magyar nyelv Sz6tAra (Herausgeg. von der Ungar. Akad. d. Wiss. ) 

Bd. I. H. 1-5. Pest 1862. Bd. II. H.1-5. Pest 1863. Bd. III. H. 1• -6. 
Pest 1864. 1865. 4  

2935. Magyar ds 	Ndmet ZsebszOtAr. 	2 r Theil. 	( Deutsch-lUngarisch.) 	Ofen 
1843. 12. 

2936. A Magyar Tudomdnyos Akademia gvklinyvei. 	Bd. X. H. 2. 6 -14, 
Bd. XI. H. 1-3. Bd. XII. H. 1. 4. 

2937. A Magyar Tudonuinyos Akademia Jegyziik6nyvei. 1868. 	13d. I. II. 1. 
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. .Pest 1864.,-,  1864. Bd. 11. Heft 1. 2. Pest 1864.-4-1865. Bc1. -1.11. 1.; 2. 

Pest it66. gr. 8. . 
2888, Iqyeivtudonsinyi Kdzlemenyek. 	Riadja A Magyar Tudoinknyos ',Akademia 

Nyelvosstklyzinak ,pisottsaga. 	Bd. I. M. 1 ..,3. Pest 1863. 	Bd. H. 	It 
1-3. Pest1863-864. Bd. IX H. 1-3, Pest 1864. Bd. W. H. 1:4: 

. 	, 
	

Pest 1865. 8. 	' 	 . 	. 	
• 

2938, Magyar, Akadomiai iVtesitii. 	Bd. IL Post 1861,=4862. Bd. III. H. 1. ' 
- Pest 1863,=.1864. gr. 8.  

2940.tiMagyar Tudomanyos Akademiai Abnanaeit. 1866. Pest. 8, 
2941. Kazinezy Parana he kora. 	Pest 1859. Th. 1. (in 2' Binden, 	von denen 

tier erste das 1.. -u. 2., der zsveitel s du 3. Buck .enthiiit.) 4. 
.2942. 	Ibuska. 	,Pangatajtorok 	Szogyjiijteuieny. 	Tarok 	keziratb61 .forditotta 
' 	Pdsnbery Armin. 	Pest 1862 	gr. 8. 

Yon lIkja Itadhikante Deva Beliadur in Calcutta : 
2943. 	a, g iti It a Iva lyli 5 r a barn I criman, Maintrshi Vadavyilsa viraeitam II A,tti 
• " 	par vail9rilla  riy.ukta .Vardhamituftdi 	innhaineldovara 	inalifirkjildhirkja 

kra.h.t tpli • Cand Baltildurasya 	'fijiinyi 	vyayetta 	ea 1 V a rdita in ft n a 
Satlaprakala yantrepa mudritam I, cri Titraltaniltha prabliviti buditagatuar 
api Juirice4hitam en h cakillidhati 11.84 (=.'-41862.) 4. 	 • 
(althiblatram, in Sanskrit, mit bengaiiseber Schrift. 	Adi-parva 897 SS'. 
Sablatimiva 125 SS.).  

2943. 	b. h1airi b It Ara t a I eriyukta 	J a g tut 	in o it,na.a - TAT killa irk it r a 
&AA B a it g a 1Asiiiiy"anuvildiin, o oriyukta 	y itimit e et. al) a-Tat tv a - 
v k gI9a dvAilt paricodhitainfiyi 1 V n r (Mt a -mit ii a. , caltabd bilk 1184..4. 

, (Maidibliitrata , 	in bonaliseher Vetersetzurig 	in 	Prosa. 	Mit itieineren, 
Typen als der Sansitrittext and in gespaltenen. Colutnnen. 	Adi-iparva 
• 362 SS. Sabinliatilva 115 SS. 4.) ' 

Von H. D e sittr li a her Am }I,  in 'Bombay : 
2944. Peganibar skiteb acoZartositt I MU lenmitriln& obilval %mem. t Mamba nano 

1233 lazdajardi. 	 . 
(Das Z er tush t- n a in a des Bahriim, aus d. Persisehen. in!: das Guzerati 
abersetzt von Destttr BainteMji. 	Bombay, 18644 & 

2945. 	Tars Ire G fib a mtblii,r. 	(Die Deklarung des -Galtanbars. 	Yon Doetur 
Bahrilmji, in enzeraa. Bombay, .1863.)' 8. 	

• 

   
  



Statuten 
der 

Deutschen morcrbenland Gesellschaft 
angenonnnen von 

der Orientalisten-Versammlung zu Darmstadt 
, den 2. October 1845. 	 . 

.., 	Mit den 
Zusatzbestimmungen der folgenden GeneraIver- 

son] mlungen. 

Nech Beschluss der Berliner Generalversammlung vom 2. October 1850 (s. 
Berlin. 	Resolut. Nr. 4. 	Zeitschrift der D. M. Gesellsch. Bd. V. S. 126.) ens- 
gegeben im April 1851, und nach Beschluss des geschiiftsleitenden Torstandes 
mit Binzufligung der spiitei4 Zusatzbestimmungen neu ausgegeben im April 1867. 

1.  
In Gernassheit des von der Dresdener Orientalisten- Ver-
sammlung in ihrer Sitzung worn 3. October 1844 gefassten 
lieschlusses ist eine Deutsche morgenlafidische Ge-
sellschaft gestiftet. 

2.  
Der Z week der Gesellschaft ist: die Kenntniss Asiens 

und der damit in naherem Zusammenhange stehenden Lan-
der nach alien Beziehungen zu fordern und die Theilnahme 
Baran in weitern Kreisen 	zu verbreiten. 	Demnach wird 
sich die Gesellschaft nicht blocs mit, der morgenlandischen 
Literatur, sondern auch mit 	der Geschichte jener Lander 
und der Erforschung des Zustandes derselben in alterer und 
neuerer Zeit bescbaftigen. 

3.  
Den angegebenen Zweck sucht die Gesellschaft zu er-

reichen: 
1. Durch Sammlung morgenlandischer Handschriften 

und Drucke, Natur- und Kunsterzeugnisse. 
2. Durch Herausgabe, Uebersetzung und' Ausbeu- 

tung morgenbindischer Literaturwerko. 
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3. Durch Herausgabe einer Zeitschrift. 
4. Durch Anregung und Unterstiltzung von Unter- 

nehmungen zur Forderung der Kenntniss 	des 
Morgenlandes. 

5. Durch Unterhaltung von Verbindungen mit ahn-
lichen Gesellschaften und einzelnen Gelehrten des 
In- und Auslandes. 

4.  
Die Gesellschaft besteht aus or d entlich en, cor re- 

sp ondir en den 	und Ehren-Mitgli-edern. 	Zu 	alien 
drei Arten der Mitgliedschaft werden nicht nur Deutsche, 
sonddrn auch Auslander zugelassen. 

Die 	ordentlichen• Mitglieder 	zahlen in die Casse der 
Gesellschaft einen jahrlichen Beitrag von 4 Thalern. 

Durch Gesammtbeschluss der Mitglieder (a. Ztschr. Bd. II. S. 503), 
bestatigt durch die Generalversammlungen zu Leipzig (a. Lpz. Statuten 
§. 4.) und zu Berlin (a. Ztschr. Bd. V. S. 125) ist der jahrliche Beitrag 
auf flint Thaler 	festgestellt, woRir 	die Zeitschrift 	den. Mitgliedern 
u ne ntgelt 1 ic h geliefert wird. 

Die Mitgliedschaft fur Leb e nsz e it wird durch einmalige Zahlung 
von 80 Rthlr. (= 12 se =-- 300 Fres.) erworben. 	(Vorstandsbeschluss 
vom 12. Novemb. 1849; vgl. Zeitscbr. Bd. X. S. 312.) 

Jedes ordentliche Mitglied verpflichtet sich, seinen Jahresbeitrag im 
Laufe des Rechnungsjahres durch einen,Bevollmachtigten, am einfach- 
sten durch Vermittelung der Buchhandlung, 	durch welche die Zeit- 
schrift bezogen wird, oder durch die Post kostenfrei an den Cassirer 
einzusenden. 	Etwaige Reste 	werden am Jahresschlusse durch Post- 
vorschuss erhoben. 	Mitglieder., die zwei Jahre hindurch keine Beitrage 
leisten , werden gemitss dem Beschlusse der Baseler Generalversamm-
lung Vorn 2. Oct. 1847 (a. Ztschr. Bd. U. S. 103) aus den Mitglieder- 
verzeichnissen 	weggelassen 	und 	erhalten die Zeitschrift und 	andere 
Zusendungen der Gesellschaft 'nicht weiter. 	per Austria aus der Ge- 
sellschaft kann nur in Folge einer schriftlichen, vorher an das Seoreta-
riat gerichteten Erklarung mit dem letzten December jedes Jahres er-
folgen; der Eintritt wird, dafern neue Mitglieder denselben nicht aus-
drileklich auf das nachste Rechnungsjahr stellen, vom 1. Januar des 
laufenden Jahres an gerechnet. 	(Leipz. Stat. §. 14. vgl. Berl. Resolut. 
Nr. 2. Ztschr. Bd. V. S. 125.) 	. 

5.  
Die Gesellschaft halt ja,hrlich eine allgemeine Ver-

a a mm 1un g, in der die anwesenden ordentlichen Mitglieder 
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nach Stimmenmehrheit Beschliisse 	zu 	fassen 	befugt sind, 
welche die ganze Gesellschaft binden. 	Namentlich werden 
in derselben jedesmal Ort und Zeit fur die Abhaltung der 
allgemeinen Versammlung des nachsten Jabres bestimmt. 

Nach dein zu Dresden. am 2. Oct. 1844 gefassten, in der Leipziger 
Generalversammlung bestiltig,ten (Leipz. Stat. §. 5.) Beschlusse werden 
die allgemeinen Versammlungen der Gesellschaft, so lange es die Um-
stlinde nur limner erlauben, mit denen der deutschen Philologen und 
Schulmiinner in Verbindung gehalten. 	Fiillt durch irgend ein Hinder- 
niss die allgemeine Versammlung aus, so kommen nach dem Frankfurter 
Beschlusse vom 25. Sept. 1861 (s. Zeitschr. Bd. X171. S. 317.) die Mit-
glieder der D. M. G. am letzten Dienstage des September in 
Hall e zusammen, was im letzten diesem Termine vorhergehenden Hefte 
der Zeitschrift einfach durch Hinweisung auf diesen Beschluss in Erin- 
nerung gebracht wird. 	Sind Grande vorhanden, auch diese Zusammen- 
kunft auszusetzen, so hat dariiber der Gesammtvorstand zu bestimmen. 
(Braunschweig, 2. Sitz. Ztschr. Bd. XV. S. 175). 

Beschliisse, welche statutarische Bestimmungen Ondern, konnen nur 
in regelmassig 	zusammenberufener allgemeiner Versammlung gefasst 
werden, nachdem die Aenderung in der vorhergehenden regelmassigen 
allgemeinen Versammlung beantragt war oder der Antrag auf Veran-
derung in dem zuletzt vor dem 1. Juli versandten Hefte der Zeitschrift 
bekannt gemacht ist. 	Ist der Antrag auf Veranderung in letzter Weise 
bekannt gemacht, so muss die Versammlung sich Ober die Vorfrage ea-
scheiden, ob Berathung 'des Antrages und Beschlussfassung gleich vor-
genommen oder . der Versammlung des folgenden Jahres vorbehalten 
bleiben Boll: 	(Gottingen 3. Siti. Zeitschr. Bd. VII. S. 130. 132.) 

6.  
Zum Mittelpunkte ihrer Geschiiftsfuhrung bestimmt die 

Gesellschaft 	die 	Universitatsstadte Hal le 	und Leipzi g. 
In einer dieser beiden Stildte ist fur die Unterbringung der 
Sammlungen der Gesellschaft Sorge zu tragen. 

Beide Stiidte miissen an den von der Gesellschaft gegriindeten In- 
stituten einen gleichen Antheil haben, so class also die 	eine die Re- 
daction der Zeitschrift Mit, die andere die Bewahrerin der Bibliothek 
ist. 	(Berl. Resolut. Nr. 5. Ztschr. Bd. V. S. 126.) 

7.  
Die 	Angelegenheiten 	der Gesellschaft 	werden 	durch 

einen Vorstand verwaltet, der aus 12 Mitgliedern besteht. 
Ueber alto wielttigen Angelegenheiten der Gesellschaft und 
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namentlich fiber die Verwendung ihrcr Geldmittel, mit Aus-
nahme der Bureau- und Correspondenzkosten, wird ein Be- 
schluss 	des 	gesammten 	Vorstandes 	erfordert. 	Dagegen 
werden mit der Erledigung aller minder wichtigen Geschafte, 
so wie mit der Ausfahrung der Beschlasse des gesammten 
Vorstandes 4 Mitglieder desselben beauftragt, welche als die 
gesch a ft sl ei te nde n 	ihren 	Wohnsitz 	theils in 	Halle, 
theils in Leipzig haben. 	Durch sie gelangen alle Gegen- _ 
stande , welche_eiuen Beschluss des gesammten Vorstandes 
erfordern, an die tibrigen 8 Mitglieder, bei denen eine Be-
schrankung hinsichtlich des Wohnortes nicht stattfindet. 

Dhrch Beachluse der Erlanger Generalversammlung (3. Sitz. Ztschr. 
Bd. NI. S. 139.) ist der Gesammtvorstand auf 11 Mitglieder reducirt, 
und als wiinschenswerth bezeichnet worden, class in Halle und Leipzig 
je drei derselben sich befinden. 	. 

Alles, was die Geschaftsfiihrung im Einzelnen betrifft, mid die Ver-
theilung der Arbeiten unter die einzelnen Mitglieder des geschaftsleiten-
den Vorstandes ist Sadie dieses letzteren, oder,  , wenn es in besonderen 
Fallen nothig sein sollte, des Gesammtvorstandes. 	(Bed. Resolut. Nr. 3. 
Ztschr. Bd. V. S. 126.) 

8. 
Die Mitglieder des Vorstandes verwalten ihr Amt als 

ein Vertrauens- und Ehrenamt, ohne Anspruch auf pecuniare 
Vergutung des damit verbundenen Zeit- und Kraftaufwan- 
des. 	Die Bureau- und Correspondenzkosten dagegen wer-
den aus der Gesellschaftscasse betritten. 

Durch Beschluss der Gottinger Generalvers. (3. Sitz. Ztsbr. I3d. Vi. 
S. 13L.) ist dem Geschaftsleitenden Vorstande eine Summe von 200 Rthlr.  
als Vergutung ausgeworfen, welche die Geschaftsfiihrer dutch Lreberein-
kunft vom 22. Octob. 1852 do .unter Bich vertheilt haben, dass der Re-
dacteur der Zeitschrift 80 Thir., die fibrigen drei je 40 Thin. erhalten. Die 
Correcturgebahren . werden besonders .berechnet. 	(Lpz. 2. Sitz. Ztschr. 
Bd. IV. S. 135.) 

Fur die Monitur der Jahresrechnung sind 10 Rthlr. ausgeworfen. 
(Hamburg. 3. Sitz. Ztschr. Bd. X. S. 312.) 

Vom Jahre'l 851 an wird in dem jahrlichen Budget der Gesellschaft 
die Summe von 60 Rthlr. eingefiihrt als Entschadigung fur die Reise- 
kosten 	zur Generalversammlung von 	zwe i Geschaitsfiihrern. 	Diese 
beiden Bearden sollen in der Regel sein der Secretar und der Redac- 
tionsbevollinachtigte , welche dann 	nfithigen Falls die fibrigen Zweige 
der Verwaltung zu vertreten haben. 	In Ermangelung des Titulars kann 
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ein anderer der Geschaftsfiihrer, aus derselben Stadt wie der Abwesende, 
und in dessen ausdrucklichem Auftrage, ihn in obiger Qualitiit ersetzen. 
(Ztschr. Bd. VI. S. 302. vgl. S. 140.)- 

, 	9. •  
Der Vorstand 	wird in der allgerneinen Versammlung 

'von 	den 	anwesenden ordentlichen Mitgliedern der Gesell- 
schaft erwahlt. 	Alljahrlich tritt ,ein Dritttheil der.Vorstands- 
mitglieder 	aus, 	die 	austretenden Mitglieder 	konnen 	aber 
wieder erwahlt werden. 	Im Falle der Nicht-Annahme der 
Wahl von Seiten eines von der Versammlung abwesenden 
Mitgliedes tritt das nach Maassgabe der erhaltenen Stimmen-
zahl zunachst auf die Gewahlten folgende ein. 

Bei gleicher Stimmenzahl hat, wo nothig, das Loos zu entscheiden. 
Ein gleicher Verfahren wie im Falle der Nicht-Annahme der Wahl 

tritt ein,_ wenn ein Mitglied des Vorstandes auf irgend welche Weise 
ausscheidet. 	(Jena. 3. Sitz. Jahresber. 1846. S. 10.) 

Jedes Mitglied der Gesellschaft iibernimmt zugleich mit einem Vor- 
steheramte 	die Verpflichtung 	zu dessen dreijiihriger Fiihrung. 	Diese 
Verpflichtung wird nur 	durch unabweisliche Nothwendigkeit aufge- 
hoben. 	Tritt letztere nicht unvorhergesehen ein, so ist mindestens zwei 
Monate vor der Zeit des beabsichtigten Austrittes ein,motivirtes Ent- 
lamungsgesuch beim Secretariat einzureichen. 	Kommt einer der Ge-
schaftsfiihrer in diesen Fall, so hat er ausserdem im Einverstandnisse 
mit semen Amtsgenossen dafiir zu sorgen, dasS ein Mitglied des weiteren 
Vorstandes in Halle oder Leipzig an seine Stelle trete. 	Dass stellver- 
tretende Mitglied ruckt nur fiir die noch zu erfiillende Amtszeit des 
Austretenden oder in Folge besonderer Uebereinkunft fiir einen Theil 
derselben cM. 	Auf diese Bestimmungen sind die neugewahlten Vor- 
standsmitglieder vor Annahme. der Wahl hiuzuweisen. 	(Erlangen. 3. Sitz. 
Ztschr. Bd. VI. S. 140.) 	 _ 10. 

Der Vorstand 	hat 	dafiir 	zu sorgen, dass der allge- 
meinen Versammlung jahrlich nicht nur fiber die gesammte 
Geschaftssfahrung 	und namentlich fiber die Cassenv-erwal- 
Jung 	der 	Gesellschaft 	ausfiihrlich 	Rechenschaft 	abgelegt, 
sondern auch fiber die wissenschaftliche Thatigkeit derselben 
und fiber den Zustand der orieritalischen Studien iiberhaupt 
ein Jahr esbe r i c h t 	erstattet 	werde, welcher demnachst 
in Verbindung mit den iibrigen Verhandlungen der allge- 
meinen Versammlung 	und den in dieser etwa gehaltenen. 
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wissenschaftlichen Vortragen in moglichster Vollstaudigkeit 
gedruckt und an sammtliche Mitglieder der Gesellschaft un-
entgeltlich vertheilt wird. 

Die Cassenangelegenheiten der Gesellschaft werden , unter Aufsicht 
der Geschaftsfiihrer, von einem offentlich angestellten • Casseilbeamten in 
Leipzig verwaltet. 	Der Cassirer der D. M. G. erhalt aus der Casse fiir 
die lgufenden Arbeiten eine jahrliche Vergutung von 50 Rthlr. (Breslau. 
2. Sitz. Ztschr. Bd. XII. S. 194.) 	An 	Schlusse jedes Jahres wird das 
Hauptcassenbuch mit den Belegen den Geschiiftsfiihrern und von diesen 
einem Monenten zur Prafung vorgelegt. 	Die Justification der Rech- 
nungen erfolgt bei der nachsten Generalversammlung. 	(Leipz. Stat. §. 
12. vgl. Berl. Resolut. Nr. 2. Ztschr. Bd. V. S 	125.) — Die Wahl des 
Monenten ist dem geschaftsleitenden Vorstande iiberlassen und zur Justi-
fication der Rechnungen von jeder Generalversamral. eine Commission 
zu erncnnen , welche die Revision der Cassenbucher vorzunehmen mid 
dariiber, so wie fiber die gestalten Monita, der Versanunlung Bericht 
zu erstatten hat. 	(Leipz. 3. Sitz. Ztschr. Bd. IV. S. 135.) — 

11. 

Die „Zeitschrift 	der 	deutschen 	morgenlan- 
dischen Ge sells c h aft" so wie die etwaigen andern Pu- 
,blicationen, die von derselben ausgehen, sollen den Mitgliedern 
zu einem moglichst ermassigten Preise iiberlassen werden. 

In Betreff der Zeitschrift s. den Zusatz zu §. 4. 	 t, 
Der Redaction bleibt es anhehn gegeben, den Band his zu 40 Bogen 

stark zu machen; zu einer weiteren Ausdehnung, deren Maximum auf 
50 Bogen zu stellen ist, soli nur nach 'Berathung mit den Vorstand.s- 
mitgliedern in Leipzig geschritten werden. 	Separatabdrucke kann jeder 
Verthsser von seinen Artikeln machen lassen , doch soli ihm far jedes 
Exemplar pro Bogen V, Ngr., 	fur Separatabdrficke mit 	besonderer 
Paginatur 	1 Ngr. 	angerechnet 	werden. 	(Altenburg. 3. Sitz. Ztschr. 
Bd. IX.,  S. 291.) — • 

Der „wissenschaftliche Jahresbericht" wird, um die Zeitschr., welche 
auf eine bestimmte Anzahl von, Bogen beschritnkt ist, in ihren iibrigen 
Mittheilungen 	nicht zu sehr zu verkarzen , ale besondere Zugabe zu 
derselben ausgegeben. 	(Frankfurt. 3. Sitz. Zeitschr. XVI. S. 318.). 

Ale Honorar far die Zeitschrift sind auf Antrag der Stuttgarter 
Versanirrdung (4. Sitz. Zeitsch. Bd. XI. S. 167.) vom Vorstande pro Bogen 
ac h t Thaler, far den Jahresbericht Sechs zehn Thaler bestimmt worden. 

Ausser ihrer Zeitschrift giebt die D. M. G. gri5ssere in dieselbe nicht 
passende Abhandhuigen und Auszuge aus morgenllindischen Handschriften 
in zwanglosen Heften unter dem Titel: „Abhandlungen zur Kunde des 
Morgenlandes" heraus, so dass die einzelnen Aufsatze besondere paginirt; 
aber mit fortlaufenden Nummern bezeichnet werden. 	Ueber die Druck- 
tahigkeit einer eingereichten Abhandlung haben einige (in 'der Regel 
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drei) vom Redacteur zu befragende sachverstiindige Mitglieder der D. M. G. 
zu entscheiden. 	Das Honorar fiir diese Abhandlungen ist dem far die 
Zeitschrift festgesetzten gleich. 	Die Auflage soli 350 Exemplare be- 
tragen und der Preis so berechnet werden, class 200 verkaufte Exemplare 
die Herstellungskosten decken. 	Das Format ist dem der Zeitschrift con- 
form. 	(Stuttgart. 3. Sitz. Ztschr. Bd. XL S. 166.) 

ber Preis der von der D. M. G. oder mit ihrer Hiilfe veroffent- 
lichten Blither wird in der Weise berechnet, dass bei dem Verkaufe 

{ von 200 Exemplaren die Herstellungskosten gedeckt werden. 	Der Vor- 
stand kann geringere Preise fur Bucher, welche einen grosseren Absatz 
in Aussicht stollen , 	ansetzen. 	In dem Falle, doss der Vorstand es fib: 
nothwendig halt , einen Beitrag zu den Herstellungskosten eines Buches 
zu liefern, soli :dieser als ein Vorschuss in Rechnung zu bringen sein, 
dessen Ruckzalilung durch den Verkauf der Bucher erfolgt. Der Vorstand 
wird ermachtigt, diesen Vorschuss aus dein belegten Vermogen der Ge-
sellschaft zu entnehmen, wenn die laufende Einnahme zur Deckung 
desselben nicht hinreicht. 

Die Mitglieder der D. M. G. erhalten bei directer Beziehung (lurch 
die Buchhandlung der Gesellschaft eine Preisermassigung von 33'/8  p. Ct., 
in einzelnen Fallen each Beschluss des Vorstandes von 50 p. Ct. (Han-
nover. 3. Sitz. Zeitschr. Bd. XIX. S. 362 f.) 

. 
12.  

' 	Die A u fnah m e zum ordentlichen Mitgliede geschieht 
AO den Antrag zweier ordentlicher Mitglieder durch die 
geschaftsleiteriden Mitglieder des Vorstandes. 	Die neu Auf- 
genommenen bezahlen ein Eintrittsgeld von zwei Thalern. 

Die Entrichtung des Eintrittsgeldes id durch Bescliluss der Leipzi-
ger Generalversamml. (3. Sitz. Ztschr. Bd. IV. S. 135) in Wegfall ge-„,.. 
bracht. 

13. • 
• Zu correspondirenden 	und 	Ehrenmitgliedern 	ernennt 

der gesammte Vorstand Namens der Gesellschaft. 	Zur Auf- 
nahme von Ehrenmitgliedern wird Stimmeneinbeit des Vor-
standes erfordert. 

Antriige auf Ernennung von Ehrenmitgliedern konnen vom Plenum 
der Generalversammlung und selbst von Einzelnen gestellt werden, wobei 
jedoch die in Frage kommenden Namen un Protokoll nicht aufgefahrt 
werden sollen. 	(Jena. 2. Sitz. Jahresber. 1846. S. 5.) 
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Anhang 
zur Zeit giltiger Vorstanclsbesehliisse. 

. 	 1. . 
Neu eintretenden 	Mitgliedern 	werden 	laut 	Beschluss 

des 	Gesammtvorstandes auf Verlangen fruhere JahrgOnge 
der Zeitschrift 	so 	wie 	der Jahresberichte zur Halfte des 
Ladenpreises geliefert. 

2.  
Auf Grund 	der 	Berliner Resolutionen Nr. 3. and 5. 

habentsich die Geschaftsfahrer zur Zeit dahin geeinigt, class 
die Redaction 	der Zeitschrift in Leipzig gefiihrt, die Bi- 
bliothek in Halle aufbewahrt wird. 	Dem die Redaction lei- 
tenden Geschaftsflihrer stebt 	eine Redactionscommission in 
Leipzig 	and eine Hiilfscommission in Halle von je sechs - 
Mitgliedern zur Seite (Leipz. 3. Sitz. Ztschr. Bd. IV. S. 135). 
Auch wird eine Anzahl durch Uebereinkunft der Geschafts- 
ftihrer 	zu 	bestimmender, fur die Redaction nothwendiger 
Zeitschriften aus der Bibliothek der Gesellschaft gegen Leih-
schein in Leipzig aufbewahrt, welche nebst den fur die Re-
daction temporal." entliehenen BUchern and den jedesmal in 
Leipzig 	befindlichen neuen 	Zusendungen 	die 	Redactions- 
bibliothek bilden, 	(Ztschr. Bd. V. S. 135.) 

3.  
Die Aemter des geschaftsleitenden Vorstandes sind, zum 

Theil nach Maassgabe von Nr. 2., zur Zeit so vertheilt, dass 
in Halle ein Secretar and ein Bibliothekar,  , in Leipzig ein 
BevollmOchtigter bei der Redactionscommission and ein Bi- 
bliotheksbevollmOchtigter , 	welcher 	die . dort 	eingehenden 
Bucher in Empfang nhnmt, fungiren. (Ztschr. Bd. V. S. 135.) 

Druck von G. Kreysing in Leipzig. 

   
  



Leber gelehrte Tradition im Alb) rth tt m e 	. 
besonders in Indien.  

Vorgetragen am 28. September 1865 in der Versammlung der Orien- 
talisten zu Heidelberg 

von 

, Prof. R. Roth. 

lob erlanbe mir Ihre Aufinerksamkeit in Anspruch zu nehmen 
far einige Bemerkungen tiber gelehrte Tradition im Alterthum. 	In 
dieser Versammlung daruber zu sprechen veranlasst mich der Gegen-
satz , welcher in Auffassung dieser Frage unter den Erkliirern des 
Veda mid des Zendavesta noch immer besteht, und zu dessen Be- 
urtheilung 	ich 	bier 	einige 	Gesichtspunkte 	aufzuftihren 	wunsche, 
welch6 sich mir in fortgesetzter Beschaftigung mit Om Gegenstand 
ergeben haben. 	 , 

Das Verstandniss von Schriftwerken, welche vergangene Zeiten 
hinterlassen haben, 	1st .unsere philologische 	Aufgabe. 	Je ferner 
tins die Zeit liegt, je scbwieriger der Stoff, je weniger die Sprache, 
in welcher diese Schriften zu uns reden, 	fiir uns 	ernichbar ist, 
desto mehr 	werden wir bemtibt sein 	die Mittelglieder - zwischen 
jener Vergangenheit und unserem gegenwartigen Wissen , gleichsam 
die Stufen 	suchen , die zu . der Hobe der Zeiten Minn , 	die . zu 
Wegweiser und Dolmetscher,  , 	die pus, weil 	sie jenen Zeiten und 
Sachen naher stehen, zu einem Verstandniss • helfen sollen. 	An den 
Zugangen zu jeder bedeutenderen alten Literatur, ganz besonders 
aber aller heiligen Literaturen , stehen 	solche Ftibrer und bieten 
tins ihre Dienste an, ja nicht selt.en drangen sie uns dieselben auf. 

Ohne Bild zu reden: jede Literatur von einigem Umfang hat 
ihre Systematiker,  , Grammatiker, Glossatoren , Commentatoren wind 
wie man. sonst die verschiedenen ,Arten von Gelehrten nennen mag, 
deren Arbeiten die gelehrte Tradition bilden. 	Mit Nothwendigkeit 
sind allenthalben, wo ein far ein Volk wichtiges Buch — gescbrie-
ben oder nicht geschrieben — als kostbares Vermachtniss der Vater 
ant'. die Enkel karn, solche Erklarungen hervorgetreten ; denn Sprache, 
Anschauungen und Sitten nahmen andere Gestalten an; die Enkel 

I3d. XXI. 	 1 

   
  



2 	Roth, caber gelehrte Tradition im Alterthum hes. in Indien, 

bedurften 	erst 	der Erlauterung dunkler Worter,  , 	ungewohnlieher 
Sprachformen , halbvergessener Geschichten and Mythen, und end- 
lich fortlaufender Cornmentare urn das 	zu verstehen, was in der 
Sprache und Denkweise der Vater geredet war. 	• 

Wie viel mehr bedurfen wir spiitlebende Barbaren einer Unter-
weisung ! 

Und wenn unsere Zeit zu den Gedichten Schillers, Goethes, 
ja des kaum verstorbenen Uhland, unserer Landsleute, Erklitrungen 
wtinschenswerth findet, sollen wir da nicht begierig nach Commen-
taren etwa zum Koran greifen, der ein Jahrtausend hinter uns liegt 
und unter VerhOltnissen entstanden ist, die uns so fremdartig sind? 
Wie jung und zugInglich ist aber der Koran, 	dessen Volk noch 
lebt and dessen Sprache beute noch geredet wird, im Vergleich mit 
den kanonischen Bachern der Chinesen, oder mit dem Zendavesta, 
dessen Volk and Cultur vertilgt sind, oder mit dem indischen Veda, 
der Mil zwei Jahrtausende aber die Stiftung des Islam hinaufreicht! 

Wie scion ware es an der Hand solcher Lehrmeister zu den 
altesten Denkmilern menschlichen Geistes, zu den Quellen der Bil-
dung der Volker zuruckzugehen und das Rathselhafte des Alterthums 
von ihnen sich deuten zu lassen, wenn sie wirklich verstanden was 
sie er•klar•en wollen. 

Es muss aber — vom Standpunkt der Philologie aus ohne 
Widerspruch — gesagt werden, dass allenthalben die gelehrte Ueber-
lieferung unzureichend ist, und dass sie es ist, liegt in der Natur 
der Sache. 	Wie verschieden aueh die Verhaltnisse and Formen 
seien, in welchen sie sich gebildet habe, fur alle Volker and Zeiten 
bleiben dock die Bedingungen gleich, unter welchen sie entsteht, and 
durch diese sind ihre Miingel gegeben. 

Gestatten Sie mit das ins Einzelne auszuflibren an dem Bei-
spiel einer Literatur, in welcher Niger alien mir bekannten die ge- 
lehrte Tradition am mannichfaltigsten 	and grossartigsten sich ent- 
wickelt hat and dabei doch in ihr•en Stufen und Formen fassbar 
geblieben ist, an der heiligen Literatur der Inder•. 

Zu der Zeit als das Vedenstudium unter uns erwachte, 	als 
man e nicht mehr bei Epopiien , Fabeln , Lehrgedichten und Liebes-
gedichten , bei Kalidasa, Manu und den verworrenen Mythen der 
Purana bewundernd und verwundert stehen bleiben 	wollte , 	son- 
dern die Frage 	nach deli Ursprtingen dieser eigenthtimlichen Bil- 
dung stellte, 	als man sich stark genug fiThlte die von den Inder•rr 
mit 	heiligem Geheimniss umgebenen Religionsbticher 	endlich ans 
Licht zu. ziehen — and mit Erstaunen hier wiederum• eine gang 
neue Welt sich Often sah , da schaute man eifrig nach IIilfsmitteln 
sich um, welehe zum Verstandniss des Unbekannten fiihren konnten. 
Man durfte nicht lange suchen. 	Die gelehrte Tradition der Inder 
bot dar, was - man begehrte. 	Neben den alien Texten stand eine 
gauze Reihe von Btichern, zum Theil aus frilhen Jahrhunderten, die 

   
  



Roth, iiber gelehrte Tradition im Alterthum beg. in Indien. 	3 

sich
, 
 gerade diese Aufgabe gestellt batten. 	Und besonders erfreu- 

lich war es Commentare vorzufinden, welche jedes Wort der Grund- 
texte erklaren oder umschreiben, 	so ausfuhrlich, 	class sie fur sich 
schon eine ansehnliche Zahl von Banden bilden. 	Die meisten dieser 
Commentare trugen die Namen des Madhava und Sajana, zweier 
Brtider, an der Spitze und alle sind nach eine in System gemacht. 

Es sind heute zwanzig Jahre, dass ich in der Versammlung zu 
Darmstadt am Scblusse eines Vortrags ilber die" damals 	noch so 
wenir gekannte vedische Literatur darauf 'hinwies, wie fur die Be- 
forderung 	vedischer Studien nichts 	angelegentlieher 	zu 	wunschen 
ware als die Bekanntmachung zunachst des Rigveda und des Com-
mentars dazu, und hoffte mit einigen Freunden dieses unter H. H. 
Wilsons Patrocinium ins Werk setzeir zu kOnnen. 	Die Arbeit kam 
in andere -und zwar sehr tuchtige Hande, ist aber heute noch nicht 
vollendet. 	Sie ist ' nicht zu entbehren , 	abei sie kam und kommt 
zu spat. 

Ueber den Werth dieser Commentare, von welchen der eben 
erwahnte nur ein Theil ist, hat sich 	bei einigen englischen oder 
in England lebenden Gelehrten die Ansicht festgesetzt, dass 	die- 
selben nicht tiberhaupt eine Tradition, sondern' d i e richtige Tradi-
tion reprasentieren , dass die Verfasser derselben fur das Verstand-
niss der Texte welt besser als wir befithigt gewesen seien und dass 
kein europaischer Erkliirer von ihrer Hand sick entfernen durfe, 
ohne auf Irrwege zu gerathen , dass also bei 	ibnen die Erklarung 
fix und fertig Sei. 	In diesem Sinne hat z. B. Wilson seine Ueber- 
setzung des Rigveda begonnen und bis zur Halfte des- Ganzen fort- 
geftihrt. 	Einem Kritiker freilich wird diese Ansicht sehr bedenk- 
lich erscheinen , wenn  er von dem Inhalte der Bucher noch ganz 
absehend, nur Zeit und Ort ihrer Entstehung erwagt. 	Wir kennen 
namlich 	beide 	mit einer in indischer Literaturgeschichte seltenen 
Sicherheit (lurch moslimische Geschichtschreiber und durch Iuschrif- 
ten. 	Im stidlichen Indien, in der Mitte des Dekkhan im Karnata- 
Lande erhob sich urn die Mitte des 14. Jahrhunderts n. Chr. 	ein 
Reich , welches 	die umliegenden moslemischen Herrschaften 	ver- 
selling und weft das bedeutendsie auf . der Halbinsel . wurde, 	die 
letzte glanzende indische Dynastie. 

Der Mittelpunkt dieses Reiches war Vigajanagara, die Sieges- 
stadt , deren Reste noel' von ihrer Grosse zeugen. 	Der Grunder 
desselben 	war niedriger Herkunft uud gehOrte dem Telugu-Volk, 
einem nicht-arischen Stamm an. 	Unter dem dritten Ffirsten dieses 
Hauses, welcher etwa um 1370 zum Thron gelangte, war Madhava 
erster Minister, eben der Mann, dessen Name an der Spitze der 
grossen Vedencommentare steht , ' die nach 	der schmeichlerischen 
Sitte jener Zeit mit dem Namen des Patrons genannt wurden. Aber 
nicht diese Bticher allein, sondern eine grosse Zahl anderer, nament- 
lich philosophischer Werke leiten sick ebenso von ihm ab. 	Wir 

1. 

   
  



4 	Roth, 'Ober gelehrte Tradition inn Alterthum bee, in Indies. 
• 

sehen also wie du Staatsmann, 	der fair die Bildung seines Volks 
Interesse hat, eine rege und ausgebreitete wissenschaftliche Thatig-
keit um sich 'her organisirt und dadurch dem jungen Thron seiner 
Konige einen eigenen Glanz verleiht. 	Far die meisten dieser Un- 
ternehnaungen, namentlich aber fair die vedischen Arbeiten war sein 
Bruder Nana die leitende Hand. 	Diese Commentare werden also 
mit rack Recht diesem zugeschrieben, obgleich nett er nicht der 
eigentliche 	und einzige Bearbeiter war, 	sondern dieselben 	ohne 
Zweifel unter Beihilfe zahlreicher gelehrter Brahmanen zusammen- 
stellte und redigierte. 	Es sind aus jener Gegend und Zeit mehrere 
Inschriften auf metallenen Platten erhalten, Documente tiber konig7  
liche Verleihungen von Diirfern und Landereien au gelehrte Brah-
manen, welche da angesiedelt wurden, vermuthlich um bei solchen 
Arbeiten mitzuwirken. 

Welchem Rritiker nun wird es wahrscheinlich vorkommen, dass 
man 	in 1  diesen Zeiten des Zerfalls , in der zweiten Halfte des 14. 
Jahrh., in Sadindien "an dem Hofe von Ffirsten 	batbarischeir Ur- 
sprungs die wahre Ueberlieferung fiber jene Urkunden der Vorzeit 
besessen babe? 	Die Vertheidiger der Tradition werden antworten, 
dorthin seien die Bewohner alten 'Wissens , 	Haupter priesterlicher 
Schulen und Geschlechter wohl 	aus alien Theilen Indiens gezogen 
worden; es babe sich ihnen dort eine Zuflucht vor dem andringen-
den Islam eroffnet , und mit ihnen seien gekommen alle Schatze 
theologischer 	Gelehrsamkeit, 	welche 	allenthalben 	mandlich 	und- 
schriftlich von Geschlecht zu Geschlecht uberliefert waren. 

Wir 	kOnnten die MOglichkeit 	einritumen , 	dass 	es den Be- 
mtthungen 	eines fiber ganz Indien bertihmten Fursten und 	eines 
einsichtigen, selbst gelehrten Ministers gelingen 'Indite die Gelehr- 
testen der 	Halbinsel 	um Bich zu sammeln. 	Aber diese Manner 
konnten 	dahin 	nichts naitbringen, 	was 	sie 	nicht 	besassen. 	Es 
milsste also erwiesen werden, 	dass damals in Indien eine gelehrte 
Tradition zu den Religionsbachern — und zwar in dem Shine, wie 
die Traditionsgliiubigen sie auffasien — bestand 	oder wenigstens 
bestehen kounte. 	Dieser Beweis konnte auf doppelte Weise ver- 
sucht werden; tinmal aus 	der Gesebichte 	der indischen Literatur 
und religiosen Verfassung , zweitens und am wirksamsten aus den 
in Rede stehenden Schriften selbst. 

Es ist mir nicht bekaiiiit, 	dass 	von jener Seite aus 	ein sol- 
dier Beweis versucht worden ware. 	Man scheint sich diese Frage 
gar 	nicht ernstlich 	vorgelegt, 	vielntebr 	die 	Traditionstheorie 	als 
einen Glauben von den heutigen indischen Gelehrten tibernommen 
zu haben, was denjenigen weniger zu verdenken ist, welche Se-hiller 
indischer Panditas sind, als den anderen, die bei europaischer Phi- 
lologie in die Lehre gingen. — 	Lassen Sie mich zuerst ,darnach 
fragen, welche Merkmale gelehrter Tradition die vorliegenden Schrif-
ten etwa an sich trageu, uud auf welche Art von Tradition diese 

   
  



Roth, filter gelehrte Tradition in: Alterthum lies. in Indict:. 	5.  

Merkmale hinweisen. — Die Ueberlieferung kann nur dann eine 
Bedeutung haben, wenn sie Dinge mittheilt, welche auf den ordent-
lichen Wegen der Erkenntniss nicht erreichbar sind : also wo es 
sich urn Erklarung von Religionsbuchern handelt, werden wir durch 
sic den Gehalt seltener Worter und Begriffe, den Sinn schwieriger 
Aussprtiche , den Anlass iur Entstehung des Buchs odei einzelner 
Theile desselben 	erfahren ; und zwar, je Alter die Ueberlieferung 
ist, desto gewisser nicht in wissenschaftlicher Form. 	Sie wird auf 

1  den Sinn und Gehalt im.  Ganzen gehen, ohne sich Itngstlich an das 
Wort zu binden , wahrend die wissenschaftliche Erklarung mit dem 
Einzelnen, dem Wort und der Form anfitngt und von bier aus des 
Sinnes sich zu bemachtigen sucht, mit einem Worte grammatisch 
ist. 	So fiat z. B: Anquetil Duperron 	viele Stellen des Zendavesta 
dem Sinne nach richtig, dem Wortlaute nach hochst fehlerhaft Ober- 
sctzt. 	Ei hatte von seinem parsischen Lehrer die Tradition des 
Inhalts empfangen, den er in den Worten des Testes nicht richtig 
wiederzufinden wusste. 	 . 

Sehen wir nun auf die Schriften unserer Commentatoren, so 
finden wir ilberall die rein grammatische und etymologische Methode. 
Auf die gewaltsamste Weise suchen sie mit diesen Mitteln zu ihrem 
Ziele ztt gelangen. 	Sie greifen gerade 	auf dem lexikalischen Ge- 
biet.so oft fehl, bringen einen so unbefriedigenden Sinn zu Stande 
und Bind so tiberaus einformig schematisch in ihren Anschauungen, 
dass allenthalbeir der Grammatiker und die Schule, wie sie damals 
war, 	sich 	verrath; 	nirgends 	dies Spuren ilberlieferter Einsichten, 
welche ihnen tiber Schwierigkeiten hintibergeholfen batten; nirgends 
Audeutungen davon, dass sie etwa ein ITerstandniss von den Sachen 
gehabt batten, .ohne 	aus den Worten die Rechenschaft geben zu 
konnen. 	Alles Bewusstsein 'der Sicherheit in der Auffassung fehlt ; 
sie stellen drei oder vier ganzlich verschiedene Erklitrungen neben-
einander und tiberlassen ohne Bedenken dem Leser die Auswahl; 
sie machen gar keinen Anspruch darauf die letzte Autorititt zu sein. 
Sie selbst wollen das gar nicht sein, wozu ihre heutigen Anwalte 
sie stempeln. 	Auch lasst sich, soweit ich die indische Literatur 
zu verstehen im Stande bin, gar nicht wahrscheinlich machen, dass 
eine Einformigkeit der Vedenerklitrung bestanden habe und gefor-
dert worden sei in dem Sinne, wie man in christlichen Kirchen-
gemeinschaften orthodoxe Interpretationen aufgestellt hat. 

Dagegen wird mancher, der diese Thatsachen zugibt, wenigstens 
das anerkannt wissen wollen, dass jene Commentatoren aus" einem 
reicheren Queue 	wenn auch 	nur 	schriftlicher Ueberlieferung ge- 
schOpft haben als wir. 	Dieser Vorzug darf ihnen eingeraumt, muss 
aber 	auf das 	richtige Mass 	der Schiltzung 	zurtickgefithrt 	werden. 
Wir habeu daftir ein untrtigliches Kriterium in dem Umstand, class 
sic die wenigen erhaltenen wirklich alten exegetischen Werke, die 
auch auf uns gekommen sind , 	so vollstaudig ausbeuten als nur 
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moglich, und wo diese sie verlassen, es mit eigener Kunst versu- 
chen. 	Auch nach den Citaten zu schliessen hat z. B. Sajana vor 
500 Jahren nicht erheblich mehr besessen, als 	wir heute besitzen 
oder noch aufzufinden Aussicht haben. 

Eine Tradition 	stand 	also unseren Erklarern 	allerdings 	zur 
Seite; 	aber nur die Ueberlieferung der grammatischen Schule; so 
wie sie erklarten, 	so hatten wohl Jahrhunderte vor 	ihnen andere 
Grammatiker zu erkliiren versucht, sie waren geschult in der Hand-
habung der Hilfsmittel, fiber welche die.  indische Wissenschaft ver- • 
fligte, und mochten da und dort die Auslegungen berfihmter hlterer 
Grammatiker benutzen, so wie bei uns der .Exeget sich die Ansich- 
ten seiner Vorganger zu Nutzen macht. 	Das ist der Boden , auf 
welchem sie stehen, und das ist ihre Tradition, 	der man 	einen 
Werth beilegen muss wie jeder durch Uebung sich ausbildenden 
Praxis, aber nicht mehr. 

pile-  andere Tradition aber im vollen Sinn des Worts, an die 
Zeiten ankntipfend, welchen diese Sprache und Gedanken unmittel-
bar verstitndlich waren, oder auch nur eine diesen Zeiten und diesem 
Verstandniss nahe kommende, batten sie nicht: Eine solche Ueberliefe-
rung wird tiberhaupt, wie. ich die Sache ansehe, far das hohe Alter-
thum gar nicht, fur sp5,tere meter reflectirende und sammelnde, auch 
der Schrift sich bedienende Zeiten hochst selten und immer nur in 
13ruchstacken.  vorkommen. 	Die Ansichten fiber die Fortpflanzung 
uralter geheimer Weisheit in Priesterorden und iihnlichen mysterio-
sen Verbindungen durfen wir als erloschen ansehen, nachdem uns 
jetzt ein ganz anderer Einblick in die alte Geschichte des Orients 
und seiner Religionen verstattet ist, als noch vor 50 Jahren. 

Dass unsere Commentatoren eine solche Tradition nicht haben 
konnten, weil keine vorhanden war, dafur zeugt die gauze ihnen 
vorangehende exegetische Literatur zunt. Veda, Bucher, weiche zum 
Theil 	1500 oder 	2000 Jahre alter Bind 	als die Gelehrten von 
Vigajanagara. 	Es ist uns zum Gluck wenigstens 	e in exegetisches 
Handbuch oder Compendium aus alter Zeit erhalten, - das Nirukta 
des Jaska, 	aus welchem man sieht, 	wie es um das Verstandniss 
der heiligen Texte etwa im 3. oder 4. Jahrh. vor der christl. Zeit- 
rechnung stand. 	Auch er hatte schon eine Reihe von gelehrten 
Erklarern vor sich und lebte, wie wir annehmen mtissen , in einer 
Zeit, wo das Sanskrit noch-  eine lebendige .Sprache war; dennoch 
bleibt er weit zuruck hinter der Aufgabe, die er sich gestellt hat; 
denn er ist fur die LOsung 	der sprachlichen Schwierigkeiten ge- 
wOhnlich auf den allgemeinen grammatisch-etymologischen Weg an-
gewiesen, far schwierige WOrter und Stellen rathios and ganz von 
eigner Muthmassung ausgehend. 	Und wollen wir fiber Asko, hinauf 
zu den Brahmana greifen, diesen wunderlichen Erzeugnissen prie- 
sterlichen Wissens und irrender Phantasie, 	so wird man in ihnen 
Awar 	noch manche Spur alter WOrter und Sprachformen , 	fiber 
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, 	,  
ein richtiges Verstendniss alter Texte aber nur selten Belebrung 

	

finden. 	Diese Bucher 	sind 	es vielmehr , 	welche 	dem einfachen 
geschichtlichen Verstiindniss der Veden am meisten gescbadet und 
der Winker There mid Thor geoffnet haben.  

Wie welt wir also auch zurtickgreifen, immer sehen wir noch 
keine Tradition, d. h. Continuita des Verstandnisses. 	Immer noch 
liegen jene'alien Lieder und Sprtiche welt rtickwarts. 	Und so treu 
auch in der Hauptsache ihr Wortlaut tiberliefert sein mag, so wenig 
gelingt es selbst den frtthesten kiegeten ihren Sinn in alien Meilen 
zn bemeistern. 	So lange diese Kluft besteht, kann von einer Tra- 
dition, die Vertrauen fordert, 	weil sie von Verstehenden kommt, 
nicht die Rede sein, 	sondern nur von einer Tradition unter For- 
schenden. 	Wie alt aber auch diese oder jene Ansicht sei, ihr Alter 
allein ist noch keine Bergschaft der Wahrheit ; sie muss sich die 
Pritfung 	nach den allgemeinen Gesetzen 	des Erkennens gefallen 
lassen, so gut wie die des jtingsten Forschers. 	Eine andere Ueber- 
lieferung k an n es aber auch nicht geben. 	Die heiligen Lieder und 
Spritche, welche den Kern des Veda bilden, sind Jahrhunderte lang 
je in einzelnen Kreisen und Familien, in Priestergeschlechtern von 
Mund 'zit Mund tiberliefert und bei Gebeten und Opfern gebraucht 
worden. 	Wie diess oder jenes in denselben zu deuten sei, das hat 
man erst gefragt, als man es nicht mehr verstand oder nicht mehr 
sicher. verstand; 	und zwar in Indien wahrscheinlich eben 	zu der 
Zeit, 	als Than diese Erzeugnisse einer' fur heilig geltenden Vorzeit 
sammelte und ordnete, um sie von nun an zur ,Richtschnur des 
religiesen Thuns und - Glaubens 	zu nehmen. 	Hiennit hat die ge- 
lehrte Arbeit und Forschung begonnen, 	sowie in Griechenland vor 
der Sfunmlung der homerischen Gesange gewiss Niemand Unter- 
suchungen fiber Homer angestellt bat. 	Dass man aber den Rigveda 
zu der Zeit als man ihn sammelte, 	nicht mehr in alien Theilen 
sicher verstand, das zu beweisen werde mir nicht schwer fallen nod 
wird wobl in Balde allgemein anerkannt sein. 

Das Forschen und Fragen beginnt also naturgemass erst dann, 
wean Niemand mehr aus unmittelbarem Wissen auf die Fragen eine 
Autwort geben kann. 	Und was 'man gewohnlich Tradition nennt, 
ist nichts anderes 	als die Geschichte der Lesungsversuche, 	nicht 
die Leming selbst. 

)Vem die zahllosen Irrthemer und Geschmacklosigkeiten der 
Ueberlieferung nicht unmittelbar gentigen , der kann also auch auf 
historischem Meg sich uberzeugen, dass dieselbe an sich noch keine 
Autoiitut, 	doss eine Berufung auf sie ein unbegriindeter Veizicht 
auf eigenes Urtheil ist und dass jeder mit Evidenz gefithrte wissen-
schaftliche Beweis gegen elle Tradition , habe sie Namen welchen 
sic will und sei sie noch so alt, 	siegreich bleiben muss; 	dass sie 
als Hilfsmittel, richtig gebraucht, die bedeutendsten Dienste leisteu, 
zur Richtschnur genommen aber nur hemmen uud irre Aiken kann, 
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In Indien hat man, wie wir sahen, kein Recht aus dem Alter 
derselben besondere Ansprtiche abzuleiten. 	Ist das 	so in 	einem 
Land, das auf die Continuitat seiner religiosen und wissenschaft-
lichen Entwicklung durch Jahrtausende hin stolz ist, das in seinem 
gelehrten Priesterstand berufene Hitter der heiligen Ueberlieferung 
besitzt — wie sollte man anderswo bessere Titel aufweisen konnen? 
Wie sellte insbesondere ftir die heiligen Schriften 	der Irauier eine 
zuverlassigere Ueberlieferung bestehen? 	Ich bedaure auf dieses Ge- 
biet heute nicht weiter eingehen zu konnen. 	Ich farchte, 	dass es 
den Erklarern des Zendavesta schwerer werden wird ihre Selbst- - 
standigkeit zu behaupten, 	als denen des Veda, denn ilir Stoff ist 
armer, spritder und weniger wohlerhalten," und ihre Hilfsmittel sind 
ungleich sparlicher als die des Veaenerklarers. Aber wie der neueste 
Herausgeber und Erklarer der kauonischen - Bucher der Chinesen 
James Legge in der Vorrede zum ersten Band seines Werkes sagt, 
er habe ?nicht gesucht der Autoritiit des Tschu Hi oder irgend einer 
anderen zu folgen, er babe den Text, nicht den Commentar zu seiner. 
Aufgabe gemacht, so wird auch fur jene nicht die Uebersetzung der 
Uebersetzung, sondern die des Textes das Ziel sein mussen. 	Und 
wir werden far den Veda darnach streben den Sinn zu finden, wel-
chen die Bishi der Vorzeit in ihre Lieder gelegt haben, nicht den- 
jenigen, welchen Rana und die anderen darin gesucht haben. 	Ist 
dieser Weg auch lang and muhselig und voll von Hindernissen, an 
denen wir straucheln, so werden wir doch, oder vielmehr nicht wir, 
sondern diejenigen welche nach .uns kommen ,- zu einem rechten 
Ziel gelangen, 	und das 	desto eher, je mehr wir von vornherein 
die rechte Richtung einhalten. 	Wenn wir heute noch nicht den 
Veda zu Ubersetzen versuchen, so mope man uns damit entschuldi- 
gen, dass unser Stadium so zu sagen kaum begonnen hat. 	Bis zu 
der Zeit, wo die classischen Philologen ;Ale (loch einen Vorsprung 
von Jahrhunderten haben, mit dem Homer, and die alttestamentlichen 
Exegeten mit ihren Buchern vollstandig fertig sein werden — bis 
dahin werden auch wir den Veda bis auf den Grund erklart haben. 

Veranlassung zum Abdruck des voranstehenden Vortrags, ein 
voiles Jahr nachdem derselbe gehalten wurde., gab das Erscheinen 
der Abhandlung des Herrn John Muir: On the Interpretation of 
the Veda in der Zeitschrift der• Londoner Asiatischen.Gesellschaft 
II, 2. 	Es ist nie meiue Absicht gewesen Ober die behandelte Frage, 
Ober welche unter Unbefangenen aberhaupt keine Verschiedenheit 
der Meinung besteht, in irgend. eine POlemik einzutreten, es gentigte 
mir im lireise -einsichtiger Facbgenossen die Lage der Sache ein- 
fach darzustellen. 	Icfachdem aber nun J. Muir die praktische oder 
specielle Seite 	des 	Gegenstandes so grundlich und schlagend be- 
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sprochien bat, glaubte ich als einen Natlitrag . dazn mein Ansielit 
der theorelischen oder allgemeinen .Seite geben zu sellen, 	• 

Hat . in England selbst eine Stinime 	von soloher 13edeuteng 
,sigh zu Gunsten der wissensehaftliehen Uetliode erkiart, so wird 
man dort 100114 nieht meter- „die Gelehrten ,des contiliente den' 
englischen gegentiberstelien and fili • these. gidekliehe Insel den Vor, 
zit& behaupten Winne% class man da vou &laic niehts wisse, nicht. 
in, xvitilkiirlielie Conjectur eich ttitrze, sondem int .Ikieden bei der" 
pinteimischen Tradition stehen 'bl'eiben voile. 	Ved 	dietpeits des 
lianars "turd inan nun dentliolier als 'Wilier schen , dass der Chiltas 
der sOgenannten Tradition iveder angemein .englisok, uoeli aberbaupt 
dort verbreitet, sanders die Liebliaberei Einzelner., and .swag selir 
weniger gewesen ist. 	Auch. von_ Herrn E. B: Cowell, ikon neue- 
Sten Anhanger, welchem *iv ant anderea-Gebieten iudiseher Lite-
rata ttiehtige Irbeiten verd'aidOn, Wird man hoffen -clilffen ' dass 
eine fortgesettte Besehaftigung niit dem Veda 'Thu von selbst • zu 
anderen Ansieliten sund nu einem,  billigeren Vitheill fiber „die ae- ._ 'Mike') des 'Cont-luents" fithren wade: 

.Im.  September 1806. 	. . 
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Die Verwandtsehaftsverhaltnisse des Pako • • 7 
zugleich eine Kritik von Raverty's Grammar of the Pushtii. 

Von 

Dr. E. Trumpp. 
- 	t t 

Das 13440 oder Afghrtnische hat in den letzten 20 Jahren ver- 
schiedene l3earbeiter gefunden. 	B. von Dorn's sonst werthvolle Ar- 
beiten sind, da der Herr Verfasser nie in persOnlichen Verkehr mit 
den. Afgh5nen 	selbst gelcommen ist, 	nattirlich mangelhaft; 	seine 
afghanische Chrestomathie ist, 	wie es sich 	auch nicht anders er- 
warten lasst, durch viele Druck- und Sinnfehler entstellt, und dess- 
halb -der Gebrauch derselben, 	wie der Schreiber dieser Zeilen aus 
eigener Erfahrung weiss, von zweifelhaftem Nutzen ; das afgliffnisch- 
englische Glossar desselben 	Verfassers ,ist 	bei 	den 	mangelhaften 
Htilfsquellen,. die ihm 	bei der Ausarbeitung desselben zu Gebot 
standen, mager und zu schwankend gehalten. 

Den ersten entscheidenden Schritt vorwarts hat Captain Vaughan 
mit seiner POO-Grammatik gethan, die im Jahre 1854 zu Calcutta 
erschienen ist 1). 	Der Verfasser gibt ZWar nur eine (freilich noch 
mangelhafte) Grammatik des Dialects von Banti, aber, 'da er selbst 
mehrere Jahre unter den dortigen Afghanen gelebt hat., so ist seine 
Arbeit, so viel an ihr auch in "grammaticalisclier,Hinsicht :zu tadeln 
ist, dock von grossem Werthe, und zwar urn so mehr, da er die 
Verwandtschaftsverhaltnisse dieser Sprache viel richtiger:durchschaut 
hat, als Herr Raverty. 	Vom gleichen Verfasser ist im Jahre 1855 
ein kleines English-Pooshtoo Yocabular 2) erschienen, das fur practi- 

1) 
- 	 . 

Der vollstiindige Titel dieser Grammatik lautet: A Grammar and Vo- 
cabulary of the Pooshtoo Language (as spoken in the Trans-Was Territories 
under British Rule) by Captain John L. Vaughan. 	Calcutta, Printed by J. 
Thomas, 	Baptist Mission Press, and published 	by Messrs. 	Thacker, 	Spink 
and Co. 1854.  

2) Das English-Pooshtoo Vocabular (das den z weiten Theil der Gram- 
matik bildet) ftihre denselben Titel, wie die Grammatik , 	nur dass es im Jahr, 
1855 erschienen ist, im gleichen Verlag , wie die Grammatik. 	Es zahlt jedoch 
nur 148 Seiten. 
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sche Zivecke recht brauchbar ist. Grammatik und Vocabular machen 
keine wissenschaftlichen Pretentionen, sondern wollen nur der practi-
schen Erlernung der Sprache dienen; sie durfen daher auch nicht 
wissenschaftlich gerichtet werden. 

Anders verhalt es sich mit den P?46-Arbeiten des Captain 
Raverty. 	Die erste Auflage seiner Puska-Grammatik 9 ist im 
Jahre .1855 zu Calcutta erscbienen, die zweite im Jahre 1860 zu 
London. 	In seiner weitschweifigen Vorrede tritt Herr Raverty mit 
grosser ,Zuversieht 	als 	Vertheidiger 	der schon laugst abgethanen 
Theorie von dem Semiti s ch en Ursprunge des Afghiinischen 
wieder auf; er wirft alle moglichen Sprachen, 	wie Kraut und Ru- 
ben, durcheinander, aber zeigt schon dadurch fur jeden Philologer ' 
von Fach , dass 	er die Sprachen, 	die 	zu vergleichen er vorgibt, 
unmoglich gekannt noch verstanden haben kanu , 	sonst . hatte er 
schwerlich so etwas thun konnen. 

Es ware nutzlose Zeitverschwendung, Hrn. Raverty mit seinen 
Theorieu auf die gleiche Weise abzufertigen, wie er solches Herrn 
Prof. Dorn und Lassen gegenuber gethan hat; nur Eine Bemerkung 
sei uns bier erlattbt, 	dass derjenige, welcher behauptet, 	dass das 
POW irgend eine Verwandtschaft mit dem Hebraischen babe; un-
muglich eine, wenn auch noch so geringe Kenntniss des Hebraischen 
bah= kann. 	In England mag die Behauptung, dass in den Afgliii- 
nen die verlorenen 10 Stitmme Israels wieder gefunden worden seien, 

'dem Bewunderer finden, vor 	Richterstuhl der vergleichenden Sprach- 
forschung aber muss 	solche unwissenschaftliche Tandelei unnach- 
sichtlich verdammt werden. 	Herr Haverty hat jedOch in England 
selbst an Viscount Strangford einen gelehrten Gegner gefunden, der 
In einem trefflicben Aufsatze im XX. Band des Journal of the Royal 
Asiatic Society of Great Britain and Ireland die sprachwissenschaft-
liche Flatterhaftigkeit des Herrn Haverty so grtindlich nachgewiesen 
hat, dass wir fuglich das weitere auf sich beruhen lassen kdnnen. 

Ein Beispiel, wie sich Herr Raverty von den Eingeborenen bat 
blenden lassen, gibt er 'selbst auf sehr naive Weise in seiner Vor- 
rede, wo er p. 9 , II. Auflage 	(nach der wir immer citiren, wenn 
nicht ausdrucklich die erste Auflage angegeben wird) einen Aus- 
zug aus einem Pea-Manuscript mittheilt. 	In dem betreffenden 
Manuscripte, auf das Herr Haverty hauptsachlich seine Theorie von 
dem semitischen Ursprunge der Afghanen 	stutzt, 	wird 	auf acht 
orientalische Weise der Name P il, i t a etymologisirt (und er schreibt 

1) Die erste Auflage fiihrt den Titel: A Grammar of the. Pukhto, PuShto, 
or language of the AfghAns etc. by Lieut. B. G. Raverty ; Calcutta, printed by 
J. Thomas, of the Baptist Mission Press. 1855. 

Die a weite Auflage: A grammar of the Puk.146, Pluilitifi, or language of 
the AfgliFtns etc. 	by Captain Raverty. 	Second Edition, 	London, Longman, 
Green and Roberts, Paternoster Row etc. 1860. 
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alles nach, 	ohne auch nur einen Zweifel dartiber laut werden .zu 
lessen) 	und daher erklart, 	dass der Prophet dem sAbd-ur-ragid 
(einem angeblich" afghlinischen Hauptlinge, 	der nach Mekka eine 
Pilgerfahrt unternommen haben -soli, um den Propheten personlich 
zu Wren) 	wegen seiner ausserordentlichen Tapferkeit im Kampf 

gegen die Unglaubigen-  den Titel 04; oder u1.4 verliehen habe, 
welches 	im Arabischen den 	Kiel 	eines Schiffes bedeute, 
ohne welches es nicht segeln Untie, so konne auch das Kriegs- 
schiff nicht segeln 	ohne den Kiel 	der Schlacht!! 	Nicht zufrieden 
mit diesem Unsinn, 	der ihm doch wohl die Augen butte iiffnen 
konnen macht er noch die Anmerkung dazu: „Im Arabischen werde 
es 	LIL .(sic!) geschrieben, und bedeuto wahrscheinlich „keelson" 0 
statt ,,keel". 	Was sollen wir denn zu einer solchen Anmerkung an- 
merkeq ? 	Wenn Her!' Raverty meint, es werde im Arabischen k..}.6.) 
geschrieben, so sieht es mit seiner Kenntniss des Arabischen Nolll 
ebenso schlimm aus, wie mit seiner Kenntniss 	des Hebraischen. 
Hat er denn die Absurditat einer solchen Etymologie nicht dumb- 
schaut, 	dass der unwissende afghEnische •Verfasser, dessen Worto 
er so glaubig nachbetet, den gewohnlichen Namen, womit die Afgha- 

nen in Indien beuannt werden (04::3 patbffn 1)), hat erklhren wol- 
len, und solches, nach seiner Theorie, aus dem Arabischen hat thun 
mussen ? 	In der erst en Ausgabe ' seiner Grammatik p. 14, hat er 
das Wort, das er dort noch 0t.4 oder olxa schreibt, mit „Mast" 
iibersetzt, and in einer Anmerkung dazu ,bemerkt, 	dass 6r dieses 
Wort weder im Kamus, Burhan Katatte (nach seiner Schreibweise) 
noch bei Richardson finden Winne; aus leicht begreiflichen Grituden. 

Auf ahnliche Weise wird auch der Name e)  UM in dem be- 
treffenden Manuscripte 	etymologisirt (p. 8), 	den 	der 	afghanische 
Verfasser scherzhaft daher erklart, dass Afghanah eine Ursache des 
Jammers dem Teufel, den Genien und den Meuschen gewesen sei. 
Die Etymologie ist falsch, 	aber der blutgetrankte Boden Afghani- 
stAn's bezeugt leider die Wahrheit der Thatsache. 

Ohne uns weiter mit den fruchtlosen Theorien des Hem Ra-
verty zu befassen, gehen will in der folgenden Abhandlung von dem 
Satze aus, 	den wir weiter zu erharten ftir unnotbig achten, weil 
er wohl von Niemand mehr angefochten werden wird, dass di e 
Afghanen mit den Semiten in keinem Verwandtschafts-
v e rh altnisse stehen, sondern der grossen A r is c hen Volker- 

1) Das Pasco fiat bekanntlich keine Aspirata; die Afghanen schreiticu und 
. 	. 

sprechcn daher das indische Wort oLit:..,) consequent 61.;E; 	pitfall. 

   
  



TrttInivp, (lie Venvandtschaftsverhdltnisse des Pushtu. 	13 

famine' ingehoren. 	Die naheren sprachlichen Nachweise werden wir 
am passenden Orte nachzuliefern versuchen. 

Dorn, "Lassen und neuestens Viscount Strangford jedoch sind 
der Ansicht, dass die Afghdnen mehr zu der I r A ni schen, 	als 
zu der Indis ch e n Familie zu ziehen sind , eine Ansicht, die der 
Verfasser dieser Zeilen nicht zu theilen vermag. 	Mir bat sick im 
Gegentheil beiin Studium dieser Sprache immer mehr und mehr 
die Ueberzeugung aufgedrungen, dass das ,POtA welt mehr zur I n - 
dische n, als zur Irani sc h e n Sippe zu zahlen ist , dass 	sich 
die g r ammatisch en and zum grossen Theil auch die lexic a- 
lischen Eigenthamlichkeiten dieser Sprache nur aus den 	neu- 
indischen, resp. Prakrit-Sprachen hinreichend erklaren lassen. 	Die 
nahere Beziehung' des Piotita zu den iranischen Sprachen mtichte 
ich keineswegs in Abrede ziehen, manches lasst sich bloss daraus 
beleuchten ; aber das, was dem POIA seinen besonderen Stempel 
aiddritekt und von dem Persischen so scharf abgranzt, ist nur durch 
das Medium der benachbarten Prakrit-Dialecte zu erklaren. 

Es 1st bei 	dem Pasta, 	wie 	bei vielen andern 	schwierigen 
Sprachen der eigenthitmliche Fall eingetreten, dass man den Wald 
vor Tauter Bitumen nicht gesehen hat. 	Man hat naeh Vergleichungs- 
puncten in Iran und der Mongolei geforscht, nur da nicht, wo sie 
so nahe an .der Hand lagen , d. h. in den angrenzenden Indushiu- 
dern selbst, 	in Sindh und im Panjub. 	Wer zuerst Sindhi und 
Panjithi gelernt hat, uud darn an das POto geht, dem wird sich 
von selbst das letztere 	als eine Schwestersprache darstellen, 	fiber 
deren Eigenthitmlichkeiten er sick den Kopf nicht •zu zerbrechen 
hat; 	er wird . vielmehr Schritt far Schritt wohlbekannten Formen 
inn! Constructionen begegnen, 	und was sonst im ,PgtO sich gar 
nicht begreifen lassen wird, wird durch Herbeiziehung dieser Schwe- 
sterdialecte sein voiles Licht erhalten. 	Dass Herr Raverty, so wie 
seine Vorganger, auf diese Verwandtschaft nicht geachtet haben, ist 
sour zu beclauern, 	sie waren dadurch vor manchen Missgriffen be- 
walla geblieben ; 	insbesondere ist Herr Raverty durch seine einge- 
bildete Theorie des semitischen Ursprungs des Pat 	zu vielen Ab- 
surditateu verleitet worden, 	die wir spatter im Einzelnen 	nachzu- 
weisen haben werden. 	 _ 

Ich mache keineswegs Ansprache darauf, 	alles etymologisch 
richtig im P40 erklaren zu Whitten , und es wird dies auch • wail 
nicht mbglich sein, 	bis 	wir eine genauere Kenntniss des Zend er- 
reicht babel', una namentlich endlich einmal eine vollstandige Zend- 
Grammatik und Wiirterbuch 	besit.zeu 1). 	Immerhin hoffe ich .den 
Satz geniigend naeliweisen zu kiimien, class das Ntii mit viel mehr 
Grand den Indische n, als den Iranischen Sprachen einzureilien ist. 

1) Die Abhandlung wurde vor dem Erseheineu des Werkes von F. Justi's 
geselirieben. 	 • 
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Diess stimmt auch ganz mit den altesten Nachrichten, welcbe wir 
fiber die Wohnsitze der Afghanen besitzen, ttberein. 	Schon Lassen 
hat in seiner Indischen Alterthumsk. I, p. 428 sqq. es  ausser alien 
Zweifel gestellt, dass wir in den Ilcxz- vsg des Herodot den Natio= 

, 	. 
nalnamen der Afghanen, 0.3.x..4...1  pOlin oder (nach der ostlichen 
Aussprache, was bier significant ist) pay tun, und in Ilaxrpixii den 
Namen ihres Landes vor uns baben ; 	ein weiterer Beleg dafar ist 
das IndisChe e.)  1.41., pathan 1  das nach den Regeln des Prakrit (Las- 
sen, 	

• 
Instit. Ling. Prak. §. 77) 	aus e". ;:..q...?: umgebildet 	ist 1). 	Ich 

hege daher keinen Zweifel, dass Lassen auf seiner Karte des alien 
Indien 	im Allgemeinen die Lage von Paktyika.  richtig bezeichnet 
fiat. 	Es ist das wilde Hochiand, begranzt im Osten durch die steil 
gegen 'das Indusland abfallenden Suleimanl-Gebirge , im Suden an 
KaCh Gandava oder Sevistan granzend (das jetzt noch von jats 
bewohnt wird), im Westen gegen das alte Arachosien sich streckend, 
und im Norden scharf durch die hohe Gebirgskette des Safid Koh 
oder Schneegebirges abgeschlossen. 	Die Afghanen selbst nennen 
ihre alte Heimath Rtih , was aber keineswegs ein Nomen proprium 
ist, wie Herr Raverty meint, sondern ein gewOhnliches Appellativum. 
Im Sindbr bedeutet TIg r5hu ein wildes, wasserloses Gebirgsland, 
und davon regelmassig abgeleitet .k)41*-4.t , rtih115, 	ein Gebirgs- 

bewohner .1  , P4:iti5 	ebenfalls nach derselben Bildung tk1
' 	

iel4h 

	

3, 	ro -1 - 
... 	A 

oder j..,,,P3)  fohi3lai (siehe §. 7, 8) ein Gebirgsbewohner, und daher 

die in Indien aufgekommene Benennung der Afghanen, welche sick 
dort niedergelassen haben, Rohillah oder Gebirgsleute. 	Die gleiche 

,..
4  5 	nr Berg), wel- Bewandtniss hat es mit Ghat. (vergl. das 114 	,r  

d es ebenfalls „Gebirgsland" bedeutet, und kein Nom. propr. ist. 
'' Dass die Afghanen erst im 12ten Jahrhundert, 	und insbeson- 

dere gegen das Ende des 15ten Jahrhunderts 	nach dem Derajat, . 
Kabul and Peshawer vorgedrungen sind, ist eine wohl bekannte 
Thatsache. 

Unser -Zweck ist dabei der, nachzuweisen, dass die Afghanen, 
soweit wir sie geschichtlich verfolgen kiinnen, immer Nachbarn der 
indischen jats gewesen sind. 	Ich babe schon in einem friiheren 

1) Diess hat sehon Ewald in seinem beltannten Aufsatze fiber das Pusehtu, 
II. Band der Zeitschrift fur die Kunde des Morgenlandes , mit seinem gewohn-
lichen philologischen Scharfbliek gesehen. 
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Aufsatie (XV. Band dieser Zeitschrift) darauf hingewiesen, dass die 
jats sich noch heutigen Tags bis tief nach Beluchistan hinein er-
streckeni die Ackerbau treibende Bevolkerung von KaCh Gandava 
aber besteht ebenfalls aus jats und das gleiche gilt vom Derajat, 
wo die Afghanen nie im Stande gewesen sind, die alte sesshafte 
jat-BevOlkerung ganzlich zu verdrhngen. 	 • 

Wie die Afghanen local die nachsten Nachbarn der alt-rtrischen 
Jat-Bevolkerung gewesen sind und noch bis auf den heutigen Tag 
sind ( dehn die Beluchen im Siiden haben sich 	erst sp4ter einge- 
dritngt), 	so bilden sie auch sprachlich die erste Uebergangsstufe 

-vom indischen zum i r an ischen Spracbstamme. 	Das Ptt:gtO ist 
keineswegs ein Pralrit-Dialect , wie das Sindhli und Panjabi, son- 
dern 	eine ural te , 	selbs t st an dig e Sprache, 	welche an den 
Eigenthilmlichkeiten beider Sprachsippen Theil nimmt , jedoch noch 
die Priikrit-Abstammung frisch an der Stirne trigt, 
daher mit vor w i e g en d indischem Geprdge 1). 	Man darf sich 
durch die vielen im ,POti3 gebrauchlichen persischen Worte nicht 
tauschen lassen; 	sie sind ein fremdes , importirtes Element, sowie 
die zahireichen, durch den Islam eingebiirgerten arabischen Worte. 
Di& ursprtingliche Armuth des P01•3 machte bis zti einem gewissen 
Grade die Aufnahme persischer und arabischer Worte und Phrasen • 
nothwendig, so bald die Afghanen aufingen, ihre rauhe Gebirgs-
sprache zu cultiviren and sie zu Literaturzwecken zu gebrauchen. 
Die alien, 	achten Pa4i3-Worte 	sind 	niChts 	destoweniger 	tiberall 
leicht kenntlich, obschon die Vorliebe fur fremde Elemente so gross 
geworden ist, dass in einem Satze oft nur das Verbum rein P015 
geblieben ist, alle andern Worte dagegen aus dem Persischen oder 
Arabischen geborgt sind. 

Ehe wir diese Einleitung verlassen, miige es uns noch erlaubt ' 
sein , 	einiges uber die verschiedenen Namen zu bemerken 1  unter 
denen die Afghanen in verschiedenen Landern bekannt geworden sind. 

Das Nomen proprium „Afghan" 01.1/1, unter 	welchem sie 
.bauptsialith in der Geschichte auftreten , 	ist dem P440 selbst 
fremd , 	und sie verdanken 	diese" Benennung 	den Persern. `, Die 
Afghanen wissen selbst nicht, wie sie zu diesem Namen gekommen 
sind, so Wenig als die alten Deutschen, warum sie die Miner Ger-
maui genannt haben. Afghanische Schriftsteller haben diesen Eigen- • 
namen verschieden 	zu erklitren versucht. 	Sie haben zu diesem 

1) Ewald hat schon in dem erwiilinten Aufsatze sich die Frage gesteilt, 
ob das Ptglii seinem innersten Wesen und Ursprunge neat sich mehr zu den 
z e n d i s c hen oder in disc hen Sprachen neige , und dariiber einen spiiteren 
Aufsatz versprochen. 	Es 1st mit aber nicht bekannt, ob er auf diese Frage 
wieder geflihrt worden 1st. 	Er weist aber schon Seite 290 darauf hin , 	dass 
das Pti.46 mit dem Ilindfistiini und Penjithi vial gemein babe. 
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Zwecke einen Stainmvater 01:;11 oder 01.4i.  avyan erfunden, wel- . 
cher der Sohn Irmia's oder Barkia's, des Sohnes Sauls, I,Conigs von 
Israel, gewesen sein soil. . Da diese gauze genealogischel Tradition 
mit der fingirten Abstammung der AfghAnen von den BanT Israel 
zusammenhangt, so steht und fallt sie mit derselben. 	Eine andere, 
mehr scherzhafte Erklarung des Namens 01.*:.,1 haben wir scion 
bertihrt. 	So viel ist sicher, 	dass das Wort bis jetzt keine befrie- 
gende Erklarung gefunden hat, und daher wohl dunkel bleiben wird, 
bis wir in den Besitz weiterer aufhellender Documente gelangen 
werden. 	Der BurhAn-i-Qatig sagt ganz einfach: 	' 

('l..i., Lx,a1 L5)3, ot.iii t5 *4 Ulm 't...133 j? p r..6iii ti.;: 	L. 	olicii 

, i , 64.07_5 	,x.......1 a.:41—:51 	1-3.5.frt.) 	vgi... wl aJ. 0,.., ,...? 	 ti:ot...?" 	oi,2.-4,  
2, 	e. 	- Libia? c L..4.  L...1 	• 

„Afghan mit dem punctirten t,, nach Massgabe des Wortes mastan, 
kommt vor mit der Bedeutung „Jammer und Angstgeschrei"; es ist 
auch als Name eines •Volksstammes wohl bekannt , und sein Plural 
lautet afayinah, nach Massgabe von farasinah, nach Art des arabi- 
schen Plurals." 	Die weiteren Benennungen Rohe1411 oder RoliElai 
haben wir schon oben als blosse Appellative kennen gelernt. 	Die 
einzige Nationalbenennung, 	welche sick 	alle afghanische Stamme 
ohne Unterschied beilegen, ist co.x...?4, im Westen pttitiln, im Osten 
pad tun, ausgesprochen, plural pI.itinah oder plitrunih; ihre Sprache 

. 	. 	. heissen sie y:4.3 mto" oder pdtii; 	daneben findet sich auch im 
Osten die Aussprache puitii. 	Als allgemeinen Landesnamen ge- 
brauchen sie entweder die persische Bildung 01.x.....3litil Afghanistan, 

oder das einheimische Wort 1.:::--4.4:1  pro4tunza, aus e".14,.; pgain 
und l...!,---56. 201 „Seite", znsammengesetzt, eigentlich: die P13,46- 
Seite, das, was den p4itrtnah gehort, Afghlinenland. 

Der Ursprung dieses Wortes .ist in Dunkel gehtIllt, 	wie die 
meisten Nationalnamen. 	Lassen, Indische Alterthumsk. I, S. 432 
Anm. 4, und S. 434 Anm. 2, 	vergleicIA damit das Sansk. paktu 
resp. 	pahlava , 	das im Sanskrit 	ein bedeutungsloses Wort 	sein 
und aus 	einem altpersischen pakhtu 	entstanden sein soil, 	das 	in 
dem 	Neupersischen 	yL44 pahlil kinen Ableger gefunden babe. 
Lassen vergleicht ferner damit das bekannte Wort pehlevT, das nach 
Mohl „Grenzsprache" bedeuten soli. 	Aber gegen diese Etymologie 
erheben sich 	bedeutende Bedenken. 	Dass das Sansk. pahlu aus 
einem zendischen pakhtu entstanden sein Winne, 	ist nach Analogie 
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von Bahli aus dem zendischen Bakhdhi (Seite 432) wohl nicht in 
Zweifel zu" ziehen. 	Aber damit ist noch 	uichts gewonnen. 	Es 
mtisste 	zuvor nachgewiesen werden, 	dass 	das neu-persische ,14.4  
pahlit „Seite" auch wirklich aus einer alt-persischen Form pakhtu 
abgeleitet ware, was sich wohl nicht beweisen lassen wird; 	die 
Analogie 	wenigstens spricht dagegen. 	Vullers leitet viehnehr ganz 
mit Becht das neupersische 3.1.134  von dem Sansk. 1114 ab; ' 
geht schon im Prdkrit in T4=-_- persisch h fiber, r in seine ntichste 
Liquida, 1, mid der Halbvocal, A halt sich in 5 , wobei nur das 
der Euphonie, wegen vorgesetzt, und der ursprunglich lange mittlere 
Vocal (lurch die dadurch entstandene Dehnung der Sylbe ausgewor- 
fen worden ist. 	Diese Etymologie wird bestittigt durch das Adjectiv 

pelilii, tap f er, oder mit dem Adjectiv-Affix an: 	patio.- eblii 
vain, das von dem Sansk. Trrh ganz auf dieselbe Weise abge-
leitet worden ist, indem III = h, ; =1 (wieder mit Vorsetzung 
des 1) und Ausstossung des langen d) '4=-_11 geworden ist. Pahlavi 
mag daher wirklich „Grenzsprache" bedeuten, und mit dem neuper-
sischcn Substantiv j.14.4. „Seite" in Verbindung stehen, aber fur eine 
alt-persische Form pakhtu, und somit fur unser 0,..::...?.; pOtign, ist 
damit kein sicherer l3oden gewonnen. 	Das lateinische „pectus", das 
Lassen zur .Begrtindung einer Form „pakhtu" anfiihrt, ist offeubar 
von dem Sansk: W74 abzuleiten. 

Herr Raverty verfehlt nicht, auch seine Ableitung des Wortes 
*tan anzugehen. 	Er sagt 	( Grammatik S. 177) , dass c).,:4""3 
in Wirklichkeit ein A hp ta a ct u m sei, abgeleitet von ci..i. Ra4, dem • 
Namen des altesten Sitzes der Afghanen in den Suleimdni-Gebirgen, 

und t.j,fi' 	, 	welches „Wohnung" oder „Geburtsort" bedeuten soli. 
Wie er zu •dein 04,4 gekommen, gibt er nicht ndher an, er wider- 
spricht sick aber selbst, 	indem (Introduction zu seiner Grammatik 
S. 8) der betreffende Wohnsitz, wo Malik Afghdn sich zuerst, nach 
dem citirten P41gtii-Manuscript, niedergelassen haben soil, dort paft 

(...:,.....4), 	nicht 	pai genaunt 	wird; 	auf ein t mehr 	oder weniger 
kommt es ihm freilich nicht nu. 	Wir lassen ibm einfach sein Ab- 
stractum. 

Nach all diesem halten wir es einstweilen far sicherer v?"' "3  
nd. xxt. 	 2 
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als ein unerkitirbares Nomen proprium stehen -zu lassen_, 	bis 	sich 
eine haltbarere Etymologie nachweisen lassen wird. 

I. 	Das Lautsystem des POti5. 

§. 	1. 
Das POt45-Alphabet.. 

Die Afghdnen haben mit dem Isliim auch zugleich die arabi- 
schen Lettern angenommen , 	wie die meisten andern, zum Islitm 
bekehrten Viilker Asiens. 	Es muss •ftir die 	ersten Pe4tro Schrift- 
steller keine Kleinigkeit gewesen spin, 	die arabischen Charactere 
dem P05-Lautsystem anzupassen, and diese schwierige -Aufgabe ist 
von ibnen mit grossem Geschick gellist worden; nur e in Consonant ' 
ist unbestimmt geblieben, 	was oft kein unbedeutendes Schwanken 
in der Aussprache verursacht. 	Anders dagegqn, verhifit es sich mit 
dem Vocalsystem, fur welches die arabischen Vocatzeichen keine 
entsprechenden Aequivalente darbieten , and in diesem Mange! an 
passenden Vocaizeichen 	liegt 	das Hauptgebrechen 	des 	adoptirten 
arabischen Systems. 	Es muss als ein grosses Ungltick bezeichnet 
werden, dass mit dem Islam auch die arabischen Lettern bei Vol-
kern von drischem Ursprunge Eingang gefunden haben; das arabi-
sche Consonanten- and Vocalsystem passt eben nun und 'limner-
mehr fur drische Sprachen, and diess zeigt sick wieder tuff augen-
fallige Weise am POO , das man in seinem arabisirten Gewande 
gar nicht erkennen kann, wenn nicht die lebeude Sprache bestandig 
au das Ohr schlagt. 	Wenn irgendwo , ist im Paw eine genaue 
Transcription in rtimischen Lettern geboten, 	ohne welches Hulfs- 
mittel man gar keine genaue Einsicht in den grarnmatischen Bau 
der Sprache erhalten kann. 

Wir schliessea uns 	in 	der folgenden Uebersicht des 1344o- 
Alphabetes dem System an, welches Prof. Lepsius in seinem Standard- 
Alphabet vorgezeichnet hat, mit dem wir uns vollkommen einver- 
standen erklaren. 	Wir milssen zwar 	im folgenden in einzelnen 
Puncten davon abweichen , weil einige Consonanten in eine unrich- 
tige Classe gesetzt worden Ond, 	die Bezeichnung aber bleihr im 
wesentlichen dieselbe. 	Auch Herr Prof. Brockhaus ist in der neue- 
sten Zeit mit einer interessanten Abhandlung tiber die Transcription 
mehrerer orientalischen Sprachen, unter anderem des Pletjt6 hervor-
getreten, woruber hier einige Worte am Platze sein miigen, so fern 
das POW davon betroffen ist. 	Herr Prof. Brockhaus tadelt mit 
vollem. 	-Recht den gduzlichen Mangel an einer klaren Uebersicht 
fiber 	das phonetische System des 139,413 	in Raverty's Grammatik, 
und noch mangelhafter and verworrener ist die Art and Weise, wie 
Herr Raverty die 13445-Laute 	in 	lateinischen Lettern umschreibt, 
wovon man sick durch den Augenschein uberzeugen muss. 	Was 
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die von Herrn Prof. Brockhaus 	vorgeschlagene Transcription 	des 
NW betrifft, so fallt sie im wesentlichen mit dem hier befolgten 
Systeme zusammen; nur in einzelnen Puneten ziehe ich vor, von 
ihm abzuweichen. _ Ich. muss mich jedoch wuudern , dass Herr Prof. 
Brockhaus , 	der 	trotz .der in Raverty's Grammatik herrschenden 
Confusion in der Lautlehre richtig gesehen hat, dass 'der' Mitlaut t..g.' 
dem Sansk. 'q entspricht, denselben durch sh zu umschreiben vor- 
schlagt. 	Vor allem muss in einer Transcription, wenn sie nicht in 
willkurliche Regeln ausarten soil, Consequenz herrschen ; umschreibt 
man also die ubrigen Cerebralen durch einen Punct unter dem be-
treffenden lateinischen Buchstaben, so muss man auch consequent 
sh schreiben, und nicht sh. 	Icli ziehe es jedoch vor, aus Grtiuden, 
die ich bier nicht weiter entwickeln kann, sh durch '6 (als einfac hen 
L a u t), und consequenter Weise cerebrales sh durch i zu umschrei- 
ben. 	Das gleiche gilt auch von :3 mid j y das ich durch einen ein- 
fachen Laut ( ohne h) bezeicline. 	Die Laute e=ts und dz 	um- 
schreibt Herr Prof. Brockhaus durch is und di , was der Aussprache 
nach ganz richtig ist; 	allein da es sich in einer grammatischen 
Abhandlung vor allem urn eine genaue Transcription handelt, und 
es daher sehr wichtig ist, Laute, welehe die zu behandelnde Sprache 
als einfachc betrachtet, auch als solche in der lateinischen Trans- 
scription darzustellen, 	so ziehe ich vor, 	statt ts und dz t und d, 
mit unterschriebeuem s (und z) zu schreiben 1). 	Diese Methode ist 
zwar etwas unbequem, und fur den practischen Gebrauch weniger 
anwendbar, als ts und dz; allein, wenn man nach Brockhaus dock 
auch noch• einen Punct tiber s und z 	setzen muss, 	urn dieselhen 
als einf a c h e Lautgruppen darzustellen, so kommt es am Ende 
auf das gleiche hivaus , ob 	man t oder t, 	4 oder (12 	schreibt. 
Fur 	grammatische 	und 	etymologische 	Zwecke 	ist 	die 
Transcription t und 4 gewiss vorzuziehen; sie beugt allem Miss- 
verstandniss 	vor, 	mid 	erleichtert die Nachforschung im 	Original, 
Solite die lateinische Transcription 	einmal im Grossen angewendet 
und POL-Texte mit lateinischen Lettern herausgegeben werden, so 
kounte man ftiglich alle weitere Markirung unterlassen und ganz 
einfach 	ts und dz 	schreiben. 	Fur 	den Anfang 	halte 	ich 	eine 
strictere Bezeichnung fur nothwendig.  

Wir geben 	nun zundchst 	hier 	eine Uebersicht 	des POW- 
Alphabetes , mit Ausscheidung seiner fremden Elemente: 

, 

1) Statt 4 sollte man nathrlich d schreiben; 	allein da diess etwas hinder- 

Bch im Sehreiben ware, so ist 4 vorsuziehen; zu Missverstanduisseu huun es 
nicht 	fiihren. 

2* 
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Pq.4ti3-Mitlaute. 	 Arab. Mitlaute. 

G.ut t u ra 1 e : 46 (,..1.;) &(.2 ).  b e  (Lii,) _____ ..9 ,...3, 	E, 	c  
k, (q) g (g) 7/ Z (1) h q, 	3, 	li 

• Palatale : 
7' 	(, 
e ) 	 j 

'C ' C 
t, 	(1 

.), 	•2 
1 

— 
, 

1 /4-5  
Y 

Cerebrale: 	.. 	,c? (..* 1,;1 
t, 	4 s n r 

Linguale: 	- 
I 	v 

. So, uo, L.)-0, -6 
t, 	d, 	s, 	z 

Dentale: 	t.:.:, 
. 	 t, 	d . s, 	g, z n 1, r .19., 	(S 

Labiate: 
V, 	`3 r , ,.i 
p, 	b . m v f 

Es muss auf den ersten Mick auffallen, dass du P0.16 keine 
aspi ri rten 	Mitlaute 	besitzt , 	und 	insofern 	stimmt 	es 	mit den 
irdnis elle n Sprachen iiberein ; 	auf der andern Seite jedoch hat 
es 	die voile Reihe der Cerebralen bewahrt, 	wodurch es sich 
wieder enge an 	die neu-indischen Spraehen anschliesst; ja es bat 
sogar 	ein cerebrales s (ET) erhalten, was im Priikrit und den 
neueren daraus abgeleiteten Dialecten schon liiugst 'verschwunden ist. 

Betrachten wir nun im eimelnen (lie verschiedeneu Lautclassen. 
1. 	Die Gutturalen. 

.(1.5 k und Le g 	(die iiersische Schreibweise (g oder a wird 
,von den Afghtinen nie angewendet) 	werden wie 	gewtihnlich ausge- 
sprochen. 	Neben k findet sich- auch L3 in einzelnen tichten POO.- 
Worten ; 	es muss aber chess meir oder minder als eine f al sell° 
Schreibweise 	bezeichnet 	werden, 	die 	sick 	aus 	Unwissenheit der 
Schreiber in 	das Pei) 	eingeschlichen 	hat; 	denn dieses 	L.:6 	wird 
immer als k gesprochen, dem es auch etymologisch entspricht; 	es 
werden auch solche Worte bald mit ‘.3; 	bald wieder 	mit 4:6 ge- 
geschrieben, so dass es am besten ware, das j aus achten Pel3- 
Worten 	7,.;_u 	verdringen 	und 	auf 	(lie arabischen Worte 	zu 	be- 

schri;:iiken. 	Beisi)iele 	dieser 	Art 	sind: 	%....a.:i 	tag, Stoss, 	Sindhi 

3,4 tilqar, pin alter Mann, fern. (;6,4 lilorial, III, 	dlia,ku; i 	 eine 
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alte Frau, 	wortlich: ein Stolperer, 	von deni Sindhi 	T abge- 

leitet; so findet man abwechslungsweise geschrieben b.:;;;i tagah, oder 
. 	.. 

2‘..,.4 OM VerhOhnung, Sindhi. ill etc. 	j  wird sogar mit 
„ 

imWechsel geschrieben, .z. B. b jL..5 	dayarali 	oder 	s3 	dagarah, 
Stoss, Hindi tr-4 	(Inf. n'T eRT ). 	Dieses Schwanken der 
Schreibweise ist bei einem Volke, das keine anerkannte Muster- 
literatur hat, wohl zu erklaren, in Drucken jedoch sollte eine feste 
Orthographic eingehalten werden, 	urn Ordnung in. die Schreibweise 
zu briugen. - 

Nicht verschieden von -.56  g der Au s s pr ache nach, wohl aber 
.der Ety m ol o g i e nach, ist .1, das im 6 s tli che n Afghanistan wie 

g gesprochen und deshalb auch vielseitig durch einfaches LI? (falsch- 
licher Weise) geschrieben wird. 	Im Westen Afghanistans hat ,2  eine 
ganz andere Aussprache, 	wie wir 	spater sehen werden; 	beiderlei 
Aussprachen 	siud 	aus 	oinem ursprtinglichen 	g j erweicht, 	und 
manche der Ostlichen Stamme sprechen es auch sogar als ET.  j. Wir 
haben 	dither 	in 	unserer 	la.teinischen 	Transcription 	2 	nach 	der 
ostlichen Aussprache 	(wenn es hie und da nothig sein sollte, 	die 
eine oder andere hervorzuheben) durch g bezeichnet, 	um durch 
den Palatalstrich (' ) zugleich auf seine pala tal e A b stammu lig 
hinZuweisen: 	Prof. Dr. Lepsius hat es im Standard-Alphabet (II. Aufl. 
London, 1863) durch y' bezeichnet, dessen Zweckmassigkeit ich 
nie recht habe einsehen kiinnen, denn seine Basis ist nicht 7.6, 
sondern Z_':', ' 

Eigentlitinilich 	ist 	dem A1it5 	der Mitlaut 	t., 	den wir mit 
Prof. Lepsius durch das griechische y wiedergeben, das ihm am 
nachsten entspricht , 	statt zu 'der 	gewOhnlichen Transcription 	gh, 
oder 91t, die falsch 	und zweideutig ist, zu greifen. 	Das 1:1 4ta - 6 
wird jedoch noch etwas tiefer als das arabische C  gesprochen, mit 
einem eigenthamlichen rauhen Druck, wie er nur Bergvillkern eigen 
ist. 	Seinem -Ur sprunge nach entspricht es jedoch in alien achten 

13446-Worten dem einfachen indischen g ‘0.1) z. B. Pat 	ii nr, 
-. 

Berg, Sansk. 'Wk. 1,4 pia Kuh, Sansk. t ;  6.).,..a yi314, Kith-) 
... 

hirte, 	Sansk. 31111 ; ,2,.a rag 	oder yva'2` 	Ohr,  , 	pers. u,:;•,.„.5-' 	gag; 
. 

in einzelnen Fallen auch dem k, z. B. t.2  gay oder 'lay, Gerausch, 
SWAM V. 
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, 	t x hat, das Pat 	mit dem Persischen 	eigen; 	statt es, wie 
gewOhnlich bisher geschehen ist, durch kh oder kh zu umschreiben 
Adenn das deutsche 	ch ist aus vielen Grunden nicht anwendbar) 
stimmen wir Prof. Lepsius 	bei, 	der dafur das griechische x als 
neue Basis herbeigezogen hat, was alien Zweifel und Missverstand- 
niss ausschliesst 1 	und sich mit Leichtigkeit den lateinischen Buch- 
staben einreiht. 	Wie im Neupersischen, so ist t 	auch 	im Pi1,4ti 
verschiedenen Ursprungs. 	Am haufigsten ist es eine starke Aspira- 

tion von h = Sansk. 13' z. B. J.1,..- xpp,.1, selbst (neupersisch 0.,..), 
.q.  Sansk. 	:Z17411; 	14 =h =x; 	-z-_--- b =_—_ p, daher 	Fr-. -- xp - im 

ti  P4tri, 	m =-----1 	(wofur das Pq,45 uberhaupt grosse Vorliebe 	zeigt), 
mit Ausstossung des Halbvocales 74; 	ebenso ).", 	;Or, Schwester, 

persisch J.01,..., sansk. 	:ETI 	(Fain) . Dasselbe gilt von einem 

	

t. 	• 
urspriinglichen palatalen Sibilanten, der auch schon im Priikrit and 
den, neueren Dialecten in gewOhnliches , dentales R umgewandelt 

. . 
wird, 	z. B. .5.z.... sxar, Schwicgervater, 	Sinai Fret 	Sansk. 
INVIK; hier hat sich der erste Sibilant (14 ----- T) gehalten, with-...1 
rend, nach dem Vorgange des Sindhi, 	der zweite in h und im 
P446 in x verwandelt worden ist; eine umgekehrte Transmutation 

... . 
findet in 64  ij.- xv-aph 	oder xvdxcah , 	Schwiegermutter , 	atatt ; 
Sindhi FR, Sansk. TEM. 	Ebenso leicht wird k and Kis  kh (ur- 	. FR, 	 NI 
spriinglich oder schon durch das Prakrit umgewandelt) zu t aspi-

c, - n 

rirt z. B. L.4:8:, 	VW, Adj. klein , Sansk. 'Er 	W = Kgs im ..1 	1 
" Pr5krit oder W, wie im Hindi: t71. 	Daraus erklaren sich 

. 	 .. 
leicht Formen, wie ,4:„..., vaxt, Zeit, aus 	.:,...,*6., (arab.), indem j, 
wie scion •bemerkt, als mehr oder minder identisch mit einfachem 
k angesehen wird, 	sonst liesse sich eine Aspiration von j nicht 
denken.  

Ein eigenthtimlich 	tiefer Kehllaut ist Lie, 	wie es im 	Osten 
Afghanistans (in Peshawer etc.) ausgesprochen wird. 	Die Ostlicheo 
Gebirgsstamme geben dem 0.;, denselben tiefen Druck in der Kehle, 
wie die Schweizer, wenn sie Worte wie „Kirche, Flucht" etc. aus- , 
sprechen. 	Wir haben es daher durch i umscbrieben, um die tiefo, 
scharfe Aspiration 	desselben durch den oben beigeftigten 	Spiritus 
.sper anzuzeigen. 	Prof. Lepsius hat es durch x  mit dem Palatal- 
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strich umschrieben ; aber u;. ist das gerade Gegentheil eines pala- 
talen Lautes (der doch mehr wie xy lauten mtisste), und der tiefste 

.. - 
Guttural , der sich sprechen lasst, 	z. B. u4.6 yff,21 Zahn; x. Zahn; 

xaitiih Ziegelstein ; uSl...!.1 teak, Trank. 	Im Westei Afghdnistans 
wird - u.? als cerebra l e s '4 ausgesprochen , wie wir das nahere 
darilber unter der cerebralen Reihe sehen werden. 	-Hier moge nur 
bemerkt werden, dass es ganz unrichtig ist, wenn Herr Raverty- 
(Gramm. S. 3) behauptet, dass die AfghAnen das t , das in p e r-
s is ch en Worten vorkomme , in v;, i verwaudeln ; davon ist mir 
auch nicht ein einziges Beispiel vorgekommen , und er wiirde wohl 
daran thuu , 	seine Aussage durch Beispiele zu bestatigen. 	Im Ge- 
gentheil wird das t derjenigen persischen Worte , 	welche in das 
IWO aufgenommen worden sind, unverandert beibehalten; nur das 
persische Li'.:, geht 	sehr haufig in Lj.,  fiber, 	wie 	wir 	spater sehen 
werden. 

2. 	Die Palatalen. 
Den grossten Wechsel bietet das P0,46 in der Palatal-Reihe 

dar, mehr als 	das Sanskrit und selbst das Zend, 	das schon eine 
grosse Mannigfaltigkeit von palatalen Sibilanten aufweist. 

Die Aussprache von s und seiner Media g ist die im Sanskrit 
und Persischen gebrauchliche , and wir kOnnen sie daher hier fug- 
lich tibergehen. 	In 	der lateinischen Transcription ist s  durch 6, 
and F  durch j gegeben, nach dem System von Prof. lepsius. 	Aus 
Z and g jedoch hat das POO wieder zwei neue Laute gebildet, 
namlich t t.— ts , and Z  c1=-- dz. 	So scharf auch sonst im POO 
die Mitlaute durch diakritische Zeichen 	von einander abgegranzt 
worden sind, 	so ist doch gerade bei diesen zwei weiteren Palatal- 
lauten das Consonautensystem desselben mangelhaft geblieben. 	Es 
werden namlich beide Laute, ti and dz durch t ausgedriickt. 	Wie 
verwirrend dieser Umstand einwirkt , braucht nicht erst liervorge- 
hoben zu werden; 	ein Buick auf Raverty's 13:2,45-WOrterbuch ist 
hinreichend, jeden davon gentigend zu uberzeugen. 	Ich habe daher 
bier nachzuhellen gesucht, and die Tennis durch drei Puncte Ober 
Z, wie bisher Mich, und seine Media durch evei ilbereinander- 
stehende Puncte unterschieden , und mit diesen diakritischen Zei-
chen auch verschiedene POtO-Handschritten fur mich abschreiben 
lassen. 	Die Afghrtnen lachten zwar im Anfang dartiber,  , dass ein 
Franke ihr Alphabet 'verbessern wolle , 	aber 	sie 	sateen bald die 
Nutzlichkeit der angedeuteten Unterscheidungspancte ein. 	Diesem 

-•11angel musste auf irgend eine Weise abgeholfeu werden, wean nicht 
eine bestandige Unsicherheit in der Aussprache herrschen solute; 
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ffir den Eingebornen ist die Schwierigkeit freilich nicht so gross, 
als fur den Fremden

' 
 well er das betreffende Wort von selibst rccht 

aussprechen 	wird, aber die wissenschaftliche Genauigkeit verlangt 
eine scharfe Abgrltnzung der Tennis von der Media, sonst konnte 
man ebenso gut ti und b, t und d durch ein und, dasselbe Zeichen 
ausdrticken. 	Wem fibrigens 	die von 	mir vorgeschlagenc Bczeich- 
nung der Media dz durch 6 ungeschickt oder unbequem vorkommen 
sollte, der mag sich selbst helfen, wie es ihm gut thlukt. 

e ist fast durchgangig eine Erweichung von u (-$y) sowie 	. 
von 	(4-?), wie die Etymologie 	deutlich zeigt, 	z. 	B. hjitii: 

L.32.<1' c,..--1.• tamtai 	f. Ein LOffel, pers. .!,..*N.....; 8.1:g .• tar4h, 	Adj. cin- 
„ zeln, Sindhr -W* 6606; 	tapar, 	ein Strohdach, 	Sindhi 

—k 
lEkti 	; (.5)I.i. 011, 	ein Spion 	Sindhi Mifit . 	113t1- s. f. 4alrili, 

ein Spinnennest, 	Sindhi Wrki" 	jfi;r6 ; 	05....1 	Adj. (jvfln, jung, • 
.. ) 	D r : 	... 	

T. 
 

pers. L.b.,?.; v., 	cjola 	s. f. ein Ranzen, Sindhi 	 ,t'""ejel Molt 

6  wechselt haufig mit i z, 	mit dem es der Aussprache und der 

Ableitung nach 	verwandt ist, 	z. 13. ..5.!;A\:S. clamiTr, 	Kettc, 	oder 
: r 	— 	 . 5  

4.**4) pers.,  	21...... 	oder t‘..ii 	s. f. 	das Kinn, 	pers. el.) ; 	).... 	oder 

u: zavr, Kummer. 	Auch ursprfingliches kh CO ist durch Erwei- )5, 
chung und 1Jebergang in die Media (kh z----_- Zh-z.-_-jh=7=j,--_- 4) in  ,6.  

verwandelt worden' z. B. 6.1\;..t., Nah, Frau, Sansk. iTNI. 

3 ist seiner Aussprache nach identisch mit dem persischcn 3 ; 
es wird wie j in jour oder 	s in dem englischen Worte pleasure 

' ausgesprochen. 	Im 13446, 	Bowie im Persischen, 	ist es eine Er, 
weichung von Z, 	und wird auch von den Ostlichen Stammen mei- 
stens als 	gesprochen; die 741zis, im mittleren Afghiinisan spre- 

.. 
chen es noch weicher als j z aus. 	Z. B. POO 64,3 	s. 1. /ab5h, 

Zunge, Sindhi r-43.1 jibha , 	Sansk. 	 V' ; kiaie  s. f. ial" Bogen- . 	 Bogen- 
... 

sehne, Sindhi Ng, pers. bi; t553 s. f. gavargh Blutegcl, Sindhi 

.1\-T jaura (pers. ;.()); 	man schreibt mid spricht daher haufig • ..... 	 • 
3 	oder g, 	z. B.. 3.....13, v0141 oder Jr?" vajle,11  todten. 	Daher 
wird auch ha,ufig 	das pers. ) (=--z) im Pat 	in 3 verwandelt, 
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z. B. L.5.4° 	 i s. m. '2'amai , 	der Winter, 	pers. (..)1. Zend sima, Sansk. 

fel ; 	so besonders 	in dem. Suffix 03  = pers. 05, 	wie dj,1*.a 
0 

=pers. 0j...L1  betra 	 c  bt, das aber auch wieder 	a. gesehrieben und 
. „.. 

gosprochen Ivird, 	z. B. 0.?-)K.0 niakarjan, 	betragerisch, 	statt 	des 
0, • 

gewohnlichen 03)...,4 .  

Der Sibilant 1  1 1st der Aussprache nach von dem vorangeheu- 
den 3 	nicht wesentlich verschieden; 	wenigstens 	ist es mir nicht 
gelungen 	 ein festes Merkmal der Unterscheidung der Aussprache 
herauszuLden. 	Wenn Herr Raverty, der ubrigens nur kurze Zeit 
in Peshawer gewesen ist, 	die Aussprache von ,,2  dahin bestimmt, 
dass es etwas harter als 3 klinge, so wird damit auch nicht viel 
anzufangen sein. jell verweise auf das einfache Factum, dass die 
heutigen Afghanen den Unterschied .in der Aussprache 	zwischen 

_3 	Imo I  1 selbst nicht mehr auzugeben wissen; ich habe es an 
den nothwendigen Nachforschungen nicht fehlen lassen,aber von 
Niemand eine genagende Auskunft erhalten. 	Man dad auch nur 
einigermassen mit POW-Handschriften vertraut sein, urn zu wissen, 
dass •3 und 2  vielseitig verwechselt wird. 	Emu sicherer Fiihrer. sind 
darin nur die alien' Handschriften; 	in den Manuscripten neuereu 
Datums , herrscht eine vollige Confusion in Betreff dieser beiden 
Buchstaben.. Doch kann darilber kein Zweifel obwalten, dass frillier, 
als das Pttitii-Alphabet 	festgestellt 	wurde 	(was 	gewiihnlicb 	dein 
Azund Darv-ftah zugeschrieben wird), 	ein fiihlbarer Unterschied 
zwischen diesen beiden Sibilanten im Bewusstsein des Volkes vor-
handen gewesen sein muss, sonst waren gewiss keine besonderen 
diakritischen Zeichen far jeden der beiden Zischlaute erfunden won- 
den. 	Da keine sicheren Faker auf diesen dunkeln Gangen uns zu 
Gebote stehen, so ktinnen wir nur durch die Et y m ologie einiger-
massen die Natur und Entstehung dieses Zischlautes erklaren. 

	

Wir haben schon oben , 	uuter den Gut t u r al en, 	gesehen, 

	

dass der fragliche Zischlaut 2 	im Osten Afghanistans inamer wie 
g (g) gesprochen, und nur der Etymologie, nach von dem gewohn-
lichen ', = 36   g unterschieden wird, wiihrend im Westtti- (in Kandahar, 
Herat) 	die Aussprache i vorherrschend geworden ist. 	Aehnliche 
Lautilbergange finden sich auch sehon in den semitischen Spra- 
chen, 	z. B. das Hebraische gamal (Kameel) wird im Arabischen 
janial, erweicht gyamal und endlich 	amal. 	Ganz dem entsprechend 
hat die Aussprache des 	im Posh die folgenden drei Stufen durch- 
laufen, z. B. 	in den transitiven Zeitwiirtern wird die Eudung des 

'Praesens Sing. I. Person folgendermassen ausgesprochen: 	im Osten 

   
  



26 	Trurnipp, die Verwandtschaftsverhatnine del Pusltu: 

Egam , im mittleren Afghanistan (von den 0.1i 7/alas etc.) '6jam, )  
im Westen dam. 	Es liegt also tiberall, so weit 	Bich die Aus- 
sprache etymologisch verfolgen lasst, ein urspriinglicher Palatal (z7) 
zu Grunde; desshalb haben wir auch vorgezogen g mit dem Palatal- 
strich (und ebenso /) zu schreiben. 	Im wesentlichen sind daher 

beide Laute 	und ••• identisch, nur scheint 	ursprfinglich eine rein 	. )  
palatal e Aussprache gehabt zu haben 	(mit nacbschlagendem y), 
also etwa wie gy, 	y, was sich aber nach und nach wieder ver- 
Wischt hat, so dass in vielen Fallen 	nicht mehr recht zu unter- 
scheiden ist, was die ursprfingliche Schreibweise gewesen ist; 	man 

... 	 ... 	 ,0 
„ "vand 

	

schreibt" z. 	B. 	,..)...1,3 	oder 4,..312 	Ivand (gvand) 	Leben, 3,3 

iva/ (gvag) Tumult; 	tg.51-, 	"vak 	oder 4; /yak, . va 	oder 	.° 	
..) ,tAt 3  

A 
Leben; 	(.5.'3 	ala,T oder &f,t  IMO:, liagel. 	Diese Verwechselung 

beschrankt sich jedoch 	auf bestimmte Falie; 	sonst wird ,i und 1. 
bestimmt unterschieden, und es ist nur Unwissenheit der Abschrei- 
ber oder Fahrlassigkeit, 	wenn beide Buchstaben mit einander ver- 
mengt werden. 	Dass dem Zischlaute 1  1 (resp. g) 	ein ursprfing- . 
liches g zu Grunde liegt, lasSt sich in den meisted Fallen noch 

• .- 	• sicher nachweisen, z. B. b_zar , Gerausch, Sindhi T1, das To- 

ben des Windes ; 	t),...3.5,2  Ivand, 	Leben, 	pers. 	(A.S. 	( •) =-_--g  ) 	Sansk. 
41.48. 	Aber auch i und s sind theilweise im POta in 	ver- 

-0 	 .1  
wandelt worden, 	z. B. 13,1  Ival Tumult, Aufregung, 	pers. 	y-, Lil.. 
Sansk. -1'4-1 ; t.5,,,t  /dal, stellen, Sansk.-W. mi.;  2;.a°  r val (7vag) 
Ohr, pers. Li.::,):1.. 

3. 	Die Cerebralen. 
Ganz 	characteristisch 	fur 	die 	sprachliche Classification 	des 

POO sind die C e r e b rallaut e, 	welche sich in demselben noch 
vollstandiger (naturlich mit Ausnahme der A s pi rate n, welche das 
Paitfi uberhaupt nicht kennt) 	erhalten haben, als in den neueren 
indischen Prakrit-Dialecten: denn das Panto hat, was ausserst merk-
wtirdig 1st, auch noch einen c erebr a le n Sibilanten bewahrt, 
der schon im alten Pali und Prakrit verschwunden ist. 	Durch diese 
Cerebrallaute ist das PlAto eng mit seinen Schwestersprachen dem 
Sindhi und den verschiedenen sich iiber die InduSlander erstrecken-
den Jat-Dialecten verbunden, aus denen sich fast jedes Pagtti-Wort, 
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das 	einen Cerebral 	enthalt, mit Leichtigkeit ableiten lasst; 	z. B. 
Pt3,45 J 	01, Adj. alle; Sindhi Z 	Gesellschaft, Versammluug; 

— 	 .- 
•,i tapar, 	Familie , 	Sindhi Ztrg ,5; 	• tangal ,. Geld, 	Sindhi 

'AI ; x JS kUt'ah, Haus, Sindhi *II; 4.,...' 	tag Betrager, Sindhi 
., Das Pit45 zeigt tiberhaupt schon so grosse Verliebe fur die 

Cerebralen, dass haufig ursprtingliche Dentale in Cerebrale verwitn- 
.-,.'.-.:. 	. 	• 	_ delt werden, z. B. 	.uS,4,3.ii ttipak, Muskete (pers. tLX.o.RJ, Sindhi noch 

1•11  411) Diminutiv von 1 /4,?..",1 top, Kanone, Ilinditstant. 4,:;:i trvak. 
. 	. , 

)1,t? Or Furcht, Sindhi Inf. 3-(% daranu sich furchten; 3U 

(julail , Hungersnoth, 	Sindhi 3.WM (Sausk. ITZEM` • .5 	 9̀ 	 ) 	tv-5t? 

dub, Adj. untergesunken , 	Sindhi 	Inf. 	511 ,M,A 	untersinken ; 	tsj.,J.,? 

oval', eine Lampe, 	Sindhi *St; jA,,,? der, Adj. viel, Sindhi 

W",Haufen; 	,3i,5 cliil Seuild, 	Sindhi WIPS. 	Herr Raverty urn- 
schreibt die Cerebrallaute durch Verdoppelung and einen water den 
Buchstaben angebrachten Strich, z. B. tt, statt t, dd statt d, 	was 
auf einer volligen Verkennung des Wesens dieser Laute beruht. 

. Merkwurdig ist die doppelte Aussprache von Li"; es wird, wie 
schon unter den Gutturalen bemerkt worden ist, im Osten wie ein 
tief gutturales i gesprochen, wahrend es im Westen ein cerebr a- 
1 e r Zischlaut (s) geworden ist. 	Aehnliches jedoch weist schon das 
Sindhi, sowie die ubrigen indischen Dialecte, auf; im Sindhi z. B., 
das uns far das Ptt4t5 so ziemlich massgebend sein kann, wird das 
Sanskritische Xi 4 entweder in V kh, oder in W CI, oder auch 
in ein einfaches 11 s verwandelt• (vergleiche mein': Lautsystem des 
Sindhi §. 5, c). 	Im IWO nun hat sich die doppelte Aussprache 
)6' (= W) ands festgesetzt, and unter diese Regel ist auch der 
ursprungliche palatale Sibilant ( W ) des Sanskrit and Zend subsu-
mirt worden. 

Seiner Etymologie nach entspricht daher das Pgtii Li; 	, 

a) 	dem Sanskritischen cerebralen 4, wie 	z. 	B. Pat 	344 

''list 4ahar, Stadt, pers. 	Zend Oithra, Sausk. ‘11; 	,•-:•••••••••A L4  
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(past) 	Angemessenlieit, 	pers. 	0.x.....4...«; 	each 	Vullers 	von 	 einer 
Zend-W. khshi; vergleiche jedoch damit Bopp, Vergleichena Gram- 

, 
matik I, p. 54; 	L.).;,f f.4 (fix) Kameel, 	Sindhi '9 uthu, Sansk. 

, 31. 

Noch haufiger entspricht u.1, einem urspriinglichen p al at al en 
Sibilanten, z. B. 

Z ."1...!.. gay (;day) Ast, pers. 	• 1.,•;•., ' 	Sansk. WM ; • 
. x41.,.. 	.xvitliih (yv-din) 	Schwiegermutter, 	Sindhi RR, Sausk. 

lipa• (pers.-0.4).4." ".) ; 	x....i. 	411 (all) gut, Sansk. VM, pers. ...1 .. 	, 	0, 
", ‘,..5....; 	30....,x,4,4. Inf. pu4i341 	(puitr;d12.1) 	fragen, 	pers. 	cf..Xtt.....,yz1- 

Sansk. 1ff, Zend. perec. 

Audi ursprtingliches R ist so im Pgtki in 	 .!.. verwandelt wor- 

den , z. B. N.1‘....1.. 	:gicrali , Frau, 	Sansk. TR*. 	. 

In 	andern 	Fallen 	hinwiederum 	scheint 	‘.).!. 	sill 	ettphonischer 
(allerdings aus ursprtinglichem R entstandener) 	Vorschlagslaut 	zu 
sein, wie z. B. zc.r.,...!., 	44h, Fuss (versetzt auch ,...!....~ iw), 	wo die 
verwandten Dialecte keinen, Zischlaut kennen; Sansk. RR, Zend 

padha, 	pers. 1.:.;. 	Es lassen 	sich aber solehe Palle moglicherweise 
anders erklaren, wie etwa: 'pada, padha, paha (nach der allgemei-
nen Prakrit-Regel) pghil, und im POtfi h =--:): -:---- ph]. 

Sehr haufig wird im PO5 das neupersische Liz, 	aus reiner 
Neigung zu einer tieferen, rauheren Aussprache, wie es scheint, in 
ty,., verwandelt. 	Die Bdispiele 	dal& 	finden sich hitufig, 	wie 	01....!.. 

sad, frOhlich, pers. ol;;;; )1..f...? 	Par, Jagd, pers. 	LK.:1; %::,.....!..0 da4, ) 	_. 
Wtiste , pers. k;,..4%). 	 , 	- 

Das cerebrale c,) n des Pat 	entspricht ganz dem Sindhi V 
(a und wird sehr hart gesprochen, so dass es in vielen P05- 
1Iandsehriften durch _zi 	bezeichnet wird, 	was 	aber als eiue incon- 
sequente Sehreihweise nicht zu billigen ist, 	da es emit ein fa ch er, 
kein ztisammengesetzter Mitlaut 	ist. 	In 	der Ariwenduug 	theses 
cerebralen n folgt das P0.5 nicht immer der Spur der verwandten 
Idiome, sondem es hat nach eigenem Gutdttnken bald das cerebrale 
Sindhi 	.!1 wieder in ein d e nta 1 e s 	 verwandelt, 	bald umgekehrt 
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ein dentales in ein cerebrales, z. B. 13.2.46: (..4   ban (auch .t.;.4 bang 

gescbrieben) Wald, Sindhi "Ti ; 	t..3.3 	s. f. vaurth , Baum, Sindhi 
- - 

dagegen Alt vanu; /1/44, bani4h, ein Handler, Kaufmann, Sindhi 

Win; :5L-  .f.,;,.'‘.. Cat)kaii 	Besprerigung (mit Wasser), 	Sindhi Inf. 

.NR.W% ; 	64... Cal)ilh Htilsenfrucht, Sindhi 'WO.)' • 	34? ganal 
(ocler ji..f geschricben) schatzen, berechnen, Sindhi frRgT ; 

"41,..x.;..4 mandao (oder izik.x.:A) ein Ruhrstock, Sindhi 	till* . 
In anderen Fallen jedoch muss die Schreibweise .zi ng als ursprung- 
lich *festgebalten werden, indem r der ursprtingliche Mitlaut, mid rt nur 
ein eingeschobener Nasal ist; daraber lutnn jedoch im eiuzelnen Falle 

nur die Etymologie entscheiclen, z. B. Pil,tii ..i? Adj. dicht, Sindhi 
Tat (ghlittl= Op = 046= Orr), mit Ausstossung des medialen 
a and Einschiebung eines Nasals =•ganr); LAI:s31.0-  nianral Haus, 
Shunt' Ma mita  

Ursprungliches n () geht im Ptgto such leicht in -1, r ober, 
do: beide Mitlaute einander in der Aussprache sehr nahe kommen, 

z. B. 	
, 	-

Mangur , Wange, Sindhi TifTIT ; doch findet sich da- 
• ,,,, 
neben auch 	• 	A mungunr. 

Das cerebrale r .2, des POO entspricht ganz dem in den neu-
indischen Dialecten so beliebt gewordenen g r (3), welches, wie 
scion seine Basis zeigt, aus einem urspranglichen g 4 entstanden 
ist. 	Int Gebrauche theses .cerebralen r stimmt das POTO im all- 
gemeinen 	mit seinen Schwestersprachen tiberein , doch verfolgt es 

.... 
auch 	in 	einzelnen Forinen 	seinen 	eigenen Weg, 	z. B. 	Ptjitt, t$,..1T?, 

s. f. pardah, Vorhang, pers. toi.A, Sindhi auch scion 1:qt pardo ; 
. 	.., 

6rai 	Sommer, Sindhl: Vir M arharu, die heisse L--A..),51 	, 	s. 	in., 	 . 	.. 
t• 	1 	 .- , '''.1AI Jabreszeit; z....3".„( liinbar, Fuchs, SindhT: 	icnarti; x. inn 

Adj. 	todt, 	Sindhi dagegen: 	1:11CM Inf. 	sterben; 	5.1,3 	s. m. zrrih s..., 
Herz, 	Sindhi fAit , Sansk. W...  ; 	....s.fq tukr ein Stuck, Sindhi 

Z%. 	tukaru. .....ni 
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4. 	Die Dentalen. 
In Betreff der Dentalen ist nur weniges zu bemerk,n, 	da sie 

. weniges Besonderes oder Eigenthumliches darbieten. 
j wird 	wie das Engliche z ausgesprochen und ist ein ur- 

spriinglicher POtO-Mitlaut. 	Es ist , 	soweit 	sich 	seine Etymo-. 
„ 

logie verfolgen 	lasst, 	entweder aus 	j erweicht, 	wie 	z. B. 	zo,• 
g  ,_ 	 , 	• 	, 

zabilh Zunge (mit z 	wechselnd); (.513 vie od. L.5) zai od. L533 ziie 

Sohn, pers. to1), Sansk. 7 1 	7TW ; I)  zigar, Leber, pers. 
. 	.. 	 -,. 

lit 

JK.. 	Sansk. lqW , j.y) ; 	a.K.A) zmalfah, Erde, 	pers: LT,,,,)  , 

Zend zema, Sansk. "kir = TO) ; oder aus - urspriinglichem 1:1 
.... 

(7 und Iii) verscharft worden , 	wie ;): zar, tausend, pers. - )lso , 

Sansk. TWI ; ).3 zar, Adj. schnell (neben Jam`)  zyard = pers. 

}, 	welches der Etymologie 	nach mit )) identisch ist) Sindhi 

fRI , Sansk. *hi ; oder es ist aus urspriinglichem 	entstan- 
, 

den, 	durch das medium des Zend, 	wie 6.),) zrel Herz, 	Zend: 

zeredhaya 	(Sansk. WI);  ), zar, 	Gold, pers. ditto ,j, 	Zend 
zara , Sansk. ikisity . 

Ein Lieblingslaut des POT) ist 3 1 geworden, das fur viele 
Dentale substituirt wird. 	Ain  haufigsten 	wird 1 fair n gebraucht, 
so durchaus in der Infinitiv-Endung, statt eines . ursprtinglichen 0  
(vergleiche 	damit 	die Bildung 	des Infinitivs 	im 	Sindhi ; 	Sindhi 

- Stammbildung § 23. II), z. B. 3...< kr1.2,1 thun, Sindhi ATkR , pers. 
s..1 o 	. 	. 	 • ••_ 

0  4 ; uki)..3...i landai, Adj. klein, Sinai-  RIT nanclho; J.  j,a1 

Madden, 	statt cy.?.. j4n, was aber auch noch 	im Gebrauch ist 
(Sansk. wica.). 	L wird auch fiir t (d) substituirt, wie ..?l, pliir, 
Vater, pers. y.x.4, 	Sansk. ftrarT. 	1 wird. moll euphonisch vor- N 

.1

.  
gesetzt, besonders vor das labiale v, 	z. B. u_tt,. 	larp, alle, statt 
, , 	.... 	 .., 
th; t$,I,,Y ivath, Hunger, statt tie.) 	(was aber *ht in Gebrauch 

.... 
ist), 	von 01, valai, Adj. hungerig; euphonisch scheint es auch in 
.... '*urzel j)-' ..., 	svarli 	das Reiten, 	zwischen 	die 	(;)....) 	und 	das 

...  
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Abstract-Suffix I eingeschoben zu sein, obschon mir fur eine der-
artige Einscbiebung keine weiteren Beispiele vorgekommeu sind. 

Wie in so vielen audern Sprachen, so - wird auch im Panto 
u. 

1 und r vertauscht, z. B. Panto L5.56)  ragai, Verwandtschaft, Sindhi 
WI) lago, verwandt. 

• 
5. 	Die Labialen. 	• 

Es ist characteristisch fur das Plgto, dass 	es im Gegensatz 
zum Piirsi und dem Neupersischen kein f kennt. 	L.; 	wird zwar 
wohl geschrieben, 	sogar in acht afghlinischen Wortern, wie z. B. 

. — 
der Name des bekannten Riiuberstammes L5.).4.7il Afridai meist mit 

f geschrieben, 	aber von den Afridis .selbst hartackig Apridai ge- 
sprochen wird. 	Wir durfen daher wohl behaupten, dass f ein dem 
Ptgto fremder Laut ist, und auch in Worten persiscben und arabi= 
schen Ursprunges durchgangig 	wie p ausgesprochen wird, 	weuu 
schon die urspriingliche Schreibweise beibehalten wordeu ist. 

Es ist diess ein weiterer wichtiger Beruhrungspunct mit den 
indischen Sprachen, der nicht zu ubersehen ist. 

3 bildet im .POto mit_ einem voranstehenden Vocale nicht im-
mer einen Diphthongen , sondem .wird sehr haul* auch . in diesem 

. .., 
I Falle als ein Mitlaut gesprochen, z. B. ),..: 	4avr, Kummer; c).L°  31  

. 	— 
Avriin, 	ein. Afghiine ; 	1.4),f 	avre41, horen; 'di ta,n5,v,  , Saite 

.. a 
oder Schuur; ebenso j..e... sEv Apfel, pers. ,.?....e,.;.., sib (sob); 	.5.),t., 
sUvrai, Schatten. 

§. 	2. 
llitufung and Versetzung der Mitlaute. 

Das POO, als eine rauhe Gebirgssprache, hiluft im Anfange 
eines Wortes zwei Consommteu , 	wie solches im Persischen oder 
den indischen Sprachen eine reine Uumoglichkeit ware. 	Am Mu- 
figsten wird so ein Z is c h 1 au t (als erster oder zweiter Laut) 	mit 

einem andern Mitlaute zusammengesprochen, z. B. ),..C.....'—' 	sk5r, Holz- 

kohle ; 	3..,....,' 	; 	psol, 	ein Halsband 	von Gold- 	oder Silbermiinzen ; 

... Z:, spun, ein Ilirte; 	u:ssk..1  gxariih, nutzloses Geschwatz ; 	J"+ v', 
 

41cul (ikul) Russ ; ty..4.,- 	'pk'h Fuss, oder ac.4.4 pg.ah; 331  Me setzen, 

stellen ; 	63) 	zdql,h, 	Adj. erinnert, 	gewusst ; 	b...f..:0) 	zmakrth, 	Erde. 
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1 

3.0.3 	yorfj,l, erhalien; d. ...‘.  cjvan, Adj. jung; 3....i.... 14,1, trinken; 
oder eine, Li quid a wird mit einem andern Mitlaute, verbunden, 
was far unser Ohr oft hart klingt, z. B. SI,A mid, die Lende; L.5);' 

. 	 .0 	 .. 
mzarai, ein Tiger, ,Az.,. mill, sterben; i..3 nmar, Sonne; AR3 nkr, 

;3 	- 	
0 	 . 	.0 Schwiegertochter; 	‘3.3 	nmaztg, ernahren; 	b)  rvacj Tag; 3-x,i..)  

ryarEd41 sich walzen, oder: ,}4.1; ryaknl i  Lautgruppen, die ein 
Europaer nicht ohne Muhe hervorbringt. 

Ebenso haufig sind im POt6 die Versetzungen von Mitlauten, 
besonders der Zischlau te and der L ab i a len , urn durch deren 
Voranstellung die harte Aussprache 	zweier Mitlaute 	im Anfangc 
eines Wortes 	zu erweichen, 	z. B. 3...‹...!.. 	'41.1 (i41) 	ziehen, 	statt 
.j...?..f k41 (kh1), pers. cf..)..t ...f ; s. 	 pith Fuss, statt o.,+i ppir 

(vergleiche jedocli das §. 1 uber dieses Wort gesagte) ; Iii; zbarg, 

gross, 	pers. 	t;.3';' 	buzurg ; 	,1).t,.. 	sparlai , 	Fruhling, 	statt 	 .i......,.., 

	

.0 	 .0 
psarlai; 6" vracj, Tag, 	statt ej  rvaij, pers. ..3 ). 

§. 	3. 
Das Vocalsystem des 139,Wi. 

Nichts kann unrichtiger sein, als wenn Herr Raverty in seiner 
Grammatik S. 4 behauptet, das Ntri -habe die drei Vocale, a, i, u 
und deren Langen a, I, fr, wie das Persische und Arabische. 	Dabei 
will er auch noch eine Verwandtschaft mit dem Zend and Sanskrit 
herausfinden, indem er auf der angefuhrten Seite bemerkt, dass die 
Consona.nten i, 	, 	 5  in alten Handschriften oft fur 	die 	gewkilm- 
lichen arabischen Vocalzeichen gebraucht werden 1). 	Die 	letztere 
Bemerkung ist so falsch , wie sein erster Satz, 	dass 	das POTo 
nur drei Vocale 'babe; 	er hat sich Mean, 	gegen' sein 	besseres 
Wissen und Gewissen von 	seined Munshis irre leiten lassen, 	die 
nattirlich, als Muhammedaner nur die arabisch-persische Termino-
logic kennen. 

Nirgends tritt die Mangelhaftigkeit des arabischen Vocalsystems, 
sofern es auf arise ne Sprachen angewendet worden ist, deutliclier 
zu 'rage, als im POO, das einen ungewanlichen Reichthum an 
Vocalen autzuweisen hat. 	Die gewohnlichen arabischen Vocalzeichen 

1) IIerr Raverty verspriebt zwar, dieso Verwandtsehaft snit dem Zend und 
Sanskrit „more fully" 	an einem andern Ort zu erkliiren; 	es ist mir aber biS 
jetzt diese Erkliirung nie zu Gesichte gekommeu. 
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sind 	daher nur unmassgebliche Ftihrer,  , und in Ermangelung von 
genaueren Vocalzeichen ist der Lernende -ganz auf sein eigenes Ohr 
augewiesen, ein Umstand, welcher der schriftlichen Aneignung dieser 
Sprache grosse Schwierigkeiten in den Weg legt. 	Es muss daher 
dankenswerth anerkannt werden, dass Herr Haverty in seinem War- 
terbuch tiberall eine lateinische Transcription 	den Panto-Vocabeln 
beigeftigt hat, 	so libel gewithlt auch dieselbe ist. • 

Wir lassen hier zunachst eine Uebersicht 	deS P4it6-Voca1- 
sYstems folgen : 	 a 	 . 

a 	a 
6, C, 	$, o 
1, I", 	6, il 

ai, 	• au. 

1. 	Die Vocale a, a, a. 
Das P4.46 hat einen ganz unbestimmten Vocalanschlag, 	wie 

ilin meines Wissens 	nur die Klifirsprache* in der dortigeu Gegend 
aufzuweisen hat (vgl. mine Abb. Ueber die Sprache der sogenannteu 
K5firs im Indischen Caucasus, in dieser Ztschr. Bd. XX, 377 ff. 	Er 
entspricht deco Englischen u in but, chit dem Unterschied jedoch, 
dass er noch fluchtiger und unbestimmter gesprochen wird, so dass 
er fast dem hebraischen Schwa gleichkommt. 	Dieser ausserst fluch- 
tige Vocalanschlag ist dem P4ito so wesenhaft, und so wenig mit 
dem kurzen a zu verwechselu, dass seine Nichtheachtung die grOsste 
Confusion erzeugen muss. Die Afghauen -sind sich auch dieses Unter-
schiedes so lebhaft bewusst, dass sie denselben in einzeluen Fallen, 
wo es auf Deutlichkeit ankommt , besouders in Worten, die auf 
finales 5  h endigen, 	die je nach dem Eudvocale, mit 	dem sie ge- 
sprochen werden, masculina (ah) oder feminina (ah) sind, oder gar, 
wie in den Participien des Aorist, plur. masc. (ah) oder fem. sing. 
(ah) sein konnen, durch iiberschriebenes H am z ah hervorzuheben 
beintiht 	gewesen 	sind. 	Viele Missverstandnisse 	wiirden 	dadurch 
beseitigt, 	wenn dieses a  durchweg durch uberschriebenes Hainzah 
bezeichnet wurde, was die Afghanen zwar gewohnlich unterlassen, 
weil sie es als dem Leser bekannt voraussetzen , fur den Europaer 
jedoch ein absolutes I3ediirfniss ist. 	Im Folgenden werden wir die- 
sen Vocalanschlag in der lateinischen Transcription regelmassig her- 
vorheben. 	Es muss auch anerkannt werden , dass Herr Raverty in 
seinem P4gt6-WOrterbuch (in der Gramniatik erwainit er ii, nur ge-
legentlich der Participia des Aorist, wo es allerdings nicht zu um- 
(Olen ist, sonst aber ignorirt er es durchatis, als ob es von keinem 
grammatischen Belang ware) 	diese 	fltichtige Aussprache ziemlich 
genau notirt hat; 	er 	scheint erst spater auf dessen grosse Bedeu- 
tung aufmerksam geworden zu sein. 	Wie wichtig these Unterschei- 

- 
dung ist, 	mag aus folgenden Beispielen ersehen werden; j..... xiir, 

• . Bd. XXI. 	 3 
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z 	 z 

Esel, 3..- nr Schuarchen; 3C lear, Pflugen, ;3 	kty Diarihoe, 1 /44;..w 
z 

mat Schnelligkeit, 	,..d..,4 mat, der Arm 	(vom Elibogen , aufwarts); 
0. 	 oz 

bx.:;.4. p'and, eine Kopflast, y,X.;...?. NO.,. ein Haufen Leute, eine Bande; 
. 	z 

71.1—f krah Sing. fern. gethan =_—facta,; bx.( kr41, plur. masc.= facti. 
Dieser Unterschied zwischen dem kurzen a und dem Vocalanstoss 
e. tritt auch an dem Plural gewisser Worte, wie wir spater sehen 
werden, zu Tage, wo dessen genaue Beachtung von grosser gram- 

• 
. 	o 	 If 	. matischer Wichtigkeit ist, z. B. J.1.-.L-k.... star, Stein, plur. j...s-u.. sn,r, 

- 	- 
Steine; 	epr. mayan, emir Liebhaber, 	plur. USAmayan; 	uK:5,,.!., 

	

z 	, 
gacjiinak, ein Hermaphrodit, plur. w..C...3.,A1.4. gaqiin0r. 

Ueber lang a ist nichts besouderes anzumerken. 

2. 	Die Vocale 6, 	E. 
Beide Vocale, sowohl kurz wie lang e, 	sind im Pgt6 ur- 

spriinglich und nicht eine dialectische Aussprache ftir 1 oder 1; 	es 
stimmt darin ganz mit den indischen Idiomen aberein. 	Aber leider 
tritt auch hier wieder die Mangelhaftigkeit des adpptirten arabi-
schen Systems hindernd in den Weg,. da das Arabische weder far 
6 noch far 6 ein Vocalzeichen besitzt, und die Afghanen es auch 
nicht der Mahe werth geachtet,  haben, besondere Vocale &Air zu 
erfinden. 	So wird 6 einfach (lurch Kasr (-.7) 	und 6 durch L5-.-. - 
geschrieben; eine unendliche,Verschiedenheit in der Schreibweise ist 
dadurch erzeugt worden, dass kurz und lang e nicht immer bestimmt 
durch Kasr oder ti-.-.-  unterschieden worden sind: 	man schreibt 
promiscue kurz 6 entweder einfach mit Kasr, oder mit L.5 , wahrend 
lang 6 immer mit 0  geschrieben wird ; man darf daher in dieser 
Beziehung auf die Schreibweise gar kein Gewicht legen , sondern 
muss einfach seinem Ohr folgen, um 6 oder 6 herauszufinden. 

Im allgemeinen mag folgende Regel als Richtschnur gelten: 
e ist immer k u r z am Ende eihes Wortes , sei es mit einfachem 
Kasr oder 0 geschrieben, z. B. (.Y.t-f kP, in, ebenso haufig (.5-4d 

o 	 . o 
geschrieben; 	t.X31.1)  vrandE, vor; oder t.s.xif.0  geschrieben; 	A.II.; 

band6, auf, oder Ly,.x.il.?. 	L.5.5..1 166 Adj. gross (nie 0.;.1 geschrieben); 
. 

	

	 . _ L5).3  zo6 	Sohn 	(nie &j,). 	. i-  44.6, fern. 	oder 0.1S, 	fern. vom 
... 

Part. 	Perf. (..5zY kigai, gethan. 
Lang 1st e immer im Plural der Feminina auf rill, z. B. 
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, „fn...? 4e45, Frauen, von 2‘k+ 	ec)ali, Fra,u ; ferner in der Mitte 

eines Wortes, wenn mit (.5  geschrieben, z. B. $3.A.e? (Java, Lampe; 

si.e4 lanli'm. Wolf. 
' 

Nach dem Stand der jetzigen arabischen Vocalisation kann 6 
und I* schlechtweg nicht unterschieden werden, ausser man 	wurde 
far 6 ein eigenes Vocalzeichen erfinden, was seine SChwierigkeiten 
haben wiirde; 	lang 6 jedoch haben wir von I dadurch zu trennen 
versucht, dass wir 6 durch ein verticales Kasr (L5,) andeuten, wah- 
rend wir far I die gewohnliche Schreibweise (L.5,) beibehalten. 	Da- 
durch ist wenigstens Einem Uebelstaude abgeholfen ; 	das gleiche 
haben wir auch im Sindhi mit Erfolg gethan. 

3. 	Die Vocale 6, (5. 
Wie 6 und 6, 	so sind auch 6 und 6 im 13446 	urspriinglich 

Aber wir haben auch bier mit denselben Schwierigkeiten zu Um-
pfen , aus Mangel an passenden genauen Vocalzeichen i  da in der 
Schrift 6 von u ( , ) und 6 von ii (.5  , ) nicht unterschieden wer- 
den kann. 	Es giebt daher auch bier keinen sicherern Fabrer,  , als 
ein geubtes Ohr, zumal da 6 und 6, gerade wie 6 and Ci, am Ende 
der Worte promiscue geschrieben werden , 	wiihrend in der Mitte 
eines Wortes lang o immer durch , bezeichnet wird. 	Es gilt auch 
bier im allgemeinen die Regel , dass o am Ende eines Wortes, sei 
es durch einfaches Pei ( , ) oder durch 3-  bezeichnet, kur z ist, 
weil der A c c cut im PO6 durchgangig auf der e r s ten Sylbe 
licgt, sofern nicht ein la ng er Vocal denselben an sich zieht , n i e 
aber auf der letz ten, auch wenn der Accent in Folge der De; 
clinations- oder Conjugationsverhaltnisse weiter nach hinten gerfickt 
wird; z. B. 01,x...A man $n6, Riihrstock , auch 3..icyo  geschrieben ; 

ill 	da "1h.> da lar6 	Gen. Plur. von )).i lar,  , Weg ; 0431.3 da it 	Gen. 
von u.!..31 iii , Kameel, 	Nom. 	plur. 014 31 dian; 	Gen. plur. 

. 	, 	. 
J.11-.4..31 a da il4in6. 	Man konnte daher auch sagen, dass in solchen 
Fallen das finale o anc e p s ist, gerade wie-  e, wail es zwar ge- 
wahnlich mit .3 geschrieben wird 	(also der Schreibweise nach 	als 
1 ang zu betrachten ware), aber docb den' A c cent nicht hat, und 
daher fur das Ohr nothwendig k u r z klingt. 	In der Mitt e eines 
Wortes kommt es rein auf das Ohr au, ob 2-- als 6 oder als 6 
gesprochen 	wird, 	

, 
z. B. J...A 	v6y0 	sprechen 	(nicht vayal, wie Ra- 

verty 	es 	anflihrt). 	Lang 6 und ii jedoch 	werden in der 	Mitt 
3* 
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eines Wortes bestimmt unterscliieden, da beide im P445, so wie in 
den Prakritsprachen Indiens 	als u r s p r a n g 1 i.ch e Vocale gelten ; 
sie werden daher auch in der Aussprache 	n i e verwedhselt. 	Um 

5 und ft abzugranzen, haben wir 3  mit dem Zeichen 	. 	(,) ver- 
sehen, was leicht auzubringen 1st, wahrend ft wie gewohnlich ( 3  ,.) 

.,. 
geschrieben 	wird; 	z. 	B., .15  ..... sOr 	Adj. 	halt; 	L51,,,?3,„? 	Oda 	Brod 

(Hindustani (5.3.,) 	r5ti, 	hingegen 	3 k4b kt? 	(jficliii 1 , 	die 	Lenden), 	J...* 

Adv. zö, .gewiss (hingegen _3..6- za Ziindschwamm). 

4. 	-Die Vocale '1, I; 	if, ft. 	• 
.Diese Vocale werden im Pasty i, wie gewahnlich, ausgesprochen, 

und bedtlrfen daher keiner weiteren ErUrterung. 

5. 	Die Diphthonge ai und au. 
. , 

Der Diphthong L.5 _, ai wird irn Pit 	nicht 	breit (wie ai in 
Walk), sondern scharf zusammengezOgen ausgesprochen, so class 
er eher unserem detttschen ei in „Weise" 	entspricht. 	Wir haben 
es jedoch vorgezogen, denselben durch „ai" wiederzugeben, um der 
ursprtinglichen Schreibweise nahe zu kommen. 	Raverty hat Hui in 
seinen Schriften durch aey transcribirt, wortiber ich'jedoch nie ins 
Klare babe kommen korinen : denn, wean aey nach englischer Weise 
ausgesprochen werden sollte, ware diese Bezeichnung gauz verfehlt. 

	

. „ 	 ..... 	 o .w
., 

 

	

Z. B. 01,.w 	sarai, 	ein Mann; 	(.51.. 	talai, 	ein 	Fingerring; 
buglai, eiu Storch. 

Nicht mit 	ai 	zu verwechseln 	ist 	a-I, 	welch letzteres kein 
Diphthong ist, sondern getrennt a-I zu sprechen ist ; es wird daher 

.... 
`a', auch immer durch ein H a in z ali von I getreind, z. B. (.5u*.z.. jinat 

L. c. 7  

..1"
, 	pu4aI eine Rippe. Maddlen ; 

(.5 

Der Diphthong au kommt in. achten Pa4to-Wiirtern selten vor, 

wie z. B. L5.1*-4.s kaudai eine kleine Muschel; i:::,,.i;  irauntar, Taube; 
. — 
.."1,, balau, ein kleiner Wetzstcin (fur Rasirmesser); gewiihnlicher in • 
FremdwOrtern, wie 	::.....c.; daulat, Reiclithum •, 	c'; fauj (pauj) Heer. y 
Tin  1145 wird au gewOhnlich in 6 (wie im Sindhl) oder in av vet- 

,... 	, 	 ..- 	I A 

wandelt, 	z. B. .5.y tan, Rene 	(arab. /9,3);11'"">>  rc$an , 	hello 
.... 

(pej... 	04.0 ; 	o')/.31 	6kid 	Kinder 	(arab. 	.3.1.3 i ) 	oder 	avI5.d.. 	All 
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wird so in ii gecliimpft, wie r1:6 oder BLS 'Vim oder laim, Stamm, 
--  Sippe 	(arab. ry.3). 

II. 	Die Stammbildung des POta. 

§. 	4.. 
I. 	Von den Endungen der Nomina. 

I. 	Masculina. 
1. 	Themata, welche auf. einen Consonanten 

auslauten, 
Die vocalische Endung des Sanskrit-Prakrit i$41(6), wie sich 

dieselbe noch 	zum grosser Theil im Sindhi (it, 6) 	erhalten hat, 
ist im Pi146 	scion durchgiingig abgeworfen -worden, und die mei- 
sten reinen P016-Nomina endigen auf einen Mitlaut aus; 	das 
gleiche ist such scion im Panjabi undliindi eingetreten (vergleiche 

.... 
meine Stammbildung des Sindhi § 21. I.), 	z. B. Pat 	

2
11z plar 

Vater ; 	)3.5-^ 	k6r Haus 	(Sindhi TM); 	31.5- 	kill, 	Jahr , (Sindhi 
'WM). 'Wel);  0.4. sind, Fluss (Sindhi 

Alle Pait6-Worte, welche auf einen M itlaut endigen, sind 
aus 	den eben 	bezeichneten Grtinden 	ma s c ulina ; 	eine 	Au s- 
n a h m e machen nur diejenigen Nomina, welche an und fur sich 
emu weibli c h e s Wesen bezeichnen 1  ohne Rttcksicht der Endung, 

z. B. ),A mOr, Mutter; )..., 	x6r, Schwester; 	lar Tochter etc. .03 
Ferner eine kleine Anzahl von Nomina, welche jetzt im Nom. Sing. 
ihre 	v oc a li s oh e weibliche Endung 	abgeworfen haben, dieselbe ' 
jedoch in den obliquen Casus wieder zu Tage treten lassen ; s. unten. 

2. 	Themata auf ai. 
Die Endung al entspricht der Sindhi-Endung • in 6 	(Sansk. 

Prbik. 6); 	sie hat sich in vielen Themata, erhalten, gerade wie im 
Sindhi, 	ohne dass sich daruber ein bestimmtes 	Gesetz 	auffinden 
liesse, warum die ursprtingliche Endung 6, 1301' ai;  in gewissen 
Formen erhalten, in andern dagegen abgeworfen worden ist. 	Im 
allgemeinen jedoch babe ich beobachtet, 'dass wo 	das Sindhi die 
Priikrit-:Endung 6 in u verfluchtigt hat, das Pa O dieselbe, im Ver- 
ein mit dem Pankibi. und Hindi, ganzlich abgeworfen hat; 	und in 
solchen Formen, wo das Sindhl. die Endung ö festgehalten hat, die- 
selbe 	fast durchgdngig im POtO 	in ai 	umgewandelt worden ist, 
jedoch mit manchen Ausnahmen und Eigenthamlichkeiten. 	Z. B. 
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i 

tr A A  

Pq,it6 k_c)).;:.,... 	srorai, 	Stern; 	Sindhi 	'ffIb' 	(pers. 8)1.....); 	t../...0"  
„ 

krihai, Brunnen, Sindhi jedoch Vg khrthu; 	s .1. 	talai ; 	die Sohle 
,.. 	. 	, 

eines 	Schuhes, Sindhi jj' talo ; 	tR?..;.*.id  gendai, 	Rhinoceros, 
--..--.__ 	0 	, .. _ 	. Sindhi TM genet(); L.50 hadai Bein (von Thieren), Sindhi 

had; .4..-.5v\..0 Adj. landai, klein, Sindhi 4a nandho. 

Die Endung ai entspricht ferner der Sindhi-Adjectiv-Endung I', 
. - A 

to 	,„?..,i0 Adj. 	eigensinnig, 	Sindhi 	"ti hock. • z. B. PaA 	L5  

	

3. 	Themata auf i.  
Die Endung 5,= 5 hat sich im Pa45 in einer geringen Auzahl 

von Nomina erhalten, 'die aber fast ohne Ausnahme aus fremden 
Sprachen geborgt worden sind, besonders dem P a nja bi, Hi n dr 
und Persischen, 	z. 	B. 	'));.?.. Yin:, 	Weber, 	pers. t5 .,••• ; 	1........ l.... 

cacti , 	oder ISIS' kb,115 (vaterlicher) Oheim, 	pers. L-5-1-5-, ein tilterer 
....  Bruder ; Hindi jedoch vaterlicher Oheim, wie im P;gto ; 

!_..
0. curd, 

Armspange, Sindhi 'tt.1 CfirO, Hindi-  117 aka ; L) 	g5d5, eine 

Puppe, Hindi !FT gudditi. 

Auch Adj e c ti v a (die aus dem Hindi, Sindhi oder Persischen 
geborgt sind) 	konnen aiif A 'auslauten, z. B. PatO Le-A lagi5 an,  
gewandt, Hindi 	in  lag5; ,, Adj. laufend, passend, pers. 

4. 	Themata auf o (6). 
Auch die Endung 6 	(und als Variation davon, jedoch wohl 

bloss aus nachlassiger SebTeibweise ii) "findet sich noch im Pop 
vor, 	z. B. j41.4 PO, Insel„ 	Silidhi MIT tapti; .5L4.. Cap55, ein c‘' 
Pltinderungszug; 	31.3.1,.. Carqiio, besser ;1.1.. 	Callao Besprengung; 

.;_.s..it. 	Want° Augenwinwern; •1,Lxi pitao Sonnensehein, .1) 	saglavo2  .. 
Fischetter.. 

Auch Adj e ct i v e ktinuen auf 6 endigen, wie )3.3, pi;z45, Adj. 

passend ; 	) Adj. und Adv. langsam. .., 
Nur sehr wenige Nomina auf 5 sind Feminina, z. a j."...;L; 
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,. 	. 	 ..  

bares die Wange ; ,..tit3 ziing5, die Wiege; 	lambo, dasSellWiTa- .,..t..i
.  

, 	.. 	0 .. 
men; ..,:.:...!..4 ptgtO die Sprache der Afghanen. 

5. 	Themata auf 4h. 	 • 
Die Endung ah entspricht am nachsten der Sindhi-Endung ii; 

sie ist wohl von der Feminin-Endung ah zu unterscheiden, oh wohl 
bei 	der 	mangelhaften 	arabischen 	Schreibweise 	beide 	Endungen 
ausserlich zusammenfallen; am besten ware es wohl, die Masculin- 
Endung 1111 durch 	uberschriebenes Hamz ah von 	der Feminin- 

r 
Endung ah abzugranzen. 	Z. B. :,.:4,4...a., •vq'tal,,h, Haar; 	N.4.1., 	vakb, 

Gras; 	4..< katql, ein thud (43S ktita,I, Htindin); 	0.‹,.,3 nik4h, 

Grossvater ; ids thlh , das Gehen. 
Viele Worte werden auch aus Nachlassigkeit und wegen Mangels 

an einer festen Schreibweise, ohne finales h, und bloss mit auslau- 
tendem 

 
Fathah geschrieben, z. B..11? . zvarq. Essen; ..;.*CIL,  rantar4, 

Theer; 	aber diese Schreibweise, die doch an und fur sich fehler- 
haft ist, sollte vermieden werden, wenigstens in europaischen Drucken, 
da sie nichts als Confusion erzeugen muss. 

Unter these Classe mitssen _ auch. diejenigen Nomina ' gerechnet 
werden, welche im Nom. Sing. die Endung 4.11 ganzlich abgeworfen 
haben, dieselbe jedoch wieder, sobald 	eine Praeposition vorantritt, 

und im Nom. Plur., zu Tage treten Lassen, z. B. j:i n1 Dieb (statt 
r . . 

:14 710), Gen. Sing. j..i,..) dark, oder 6.1L; da ykh; ji nr Berg 
,..  (statt tsji; rr9,1), 	Gen. Sing. .,..a,) da yra oder 	 ,.) da 79,h; 	Plur. 

Nom. Nta 714hDiebe; ri'L yrib Berge. 
Die Schreibweise schwankt vielfaltig; es ware aber gut, wenn 

eine feste Methode eingeftihrt und 4. immer am Ende eines Wortes 
• durch r r , oder etwa durch 6 - -.L 	geschrieben wurde. 

6. 	Themata auf e CO. 	. 
Die Endung e, welehe immer k u r z gesprochen wird, obsehon 

sie mit (., geschrieben wird, 	ist dem 'P 	t6 ganz 	eigenthumlich, 
und findet sich in keinem der verwandten Idiome ; 	z. B. 	 5;)  .zod 

Sohn; 	ks,.; 	ale 	(ein mutterlicher) Oheim ; 	L.5,-.) dile Gebrauch; 

Li liie Schlamm; 	al,...i 	zudde Gott. 
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Unter 	diese 	Classe 	gehtiren 	auch 	die 	Fremdworter, 	wig 
/ 

L.5..,.., t.•:........... just-fi-jfie das Suchen, Untersuchung. 

7. Themata auf I. 
Die Endung I wird nur selten fur Nomina masc. im POtti 

gebraucht; es sind dies meistens Fremdwiirter, da die entsprechende 
PW-Endung - ai ist. 	Z. B. L.4.11,.fi hargai ein Vagabund (einer, 

' 	der fiberall 	ist); 	l..; Uri 	ein Spion, 	Sindhi 	 .l.;• 

	

1 	0,... , • 	 ts • 

	

rhalI 	ein Pilgrim•' 	umalt1 	ein Helfer; 	jI...CD 	ritI gin Ele- is(1- 1 	 lt 

phant, Sindhi 	'1141. 

Sie finden sich schon mehr bei A dj e c ti v e n, 	z. B. tit.N.3.,., 
end!, 	Adj. 	erhalten,_beschtitzt; 	 cii..... 	ati./ 	Adj. 	ungekammt;  „ 	cot %,

„0 
L5).1 lid, Adj. fern; 	Ly...<1.0.- zvaraki, Adj. essbar. 

8. Themata auf fr. 
Die Endung 11 ist im 13445 ziemlich haufig, 	sowie auch im 

Sindhi, z. B. '1*A mill Bar; j.1 nil der Nebel; 3..f1.. cake (oder 

.,)1... sadqrt) Federmesser; ..ta tatft ein kleines, aber stark gebautes 
/ —
4   Pferd; "31 	tamAltit Tabak; 3,..X.0-  kandu ein grosses irdenes Ge- 

fass (urn Korn darin aufzubewahren). 

Nur sehr wenige Nomina auf 11 sind F em in i n a, z. B. II.; 
eine weibliche Figur (Pelzmarten) urn Kinder zu erschrecken; ;4..ri 
gen. corn. Barin. 

9. Themata auf au. 	. 

Die Endung au findet sich nur in wenigen 1306-Wortern,  
0, 

u 	ein kleinei Kauai (um Felder zu bewassern); 	.. z. B. .
0
.
,
. a 	 , 

0.. 	 0, 
jau Gerste (pers.); y.I lau Erndte, Sindhi 	. 3.i you eins, Adj. 

• 
II. 	Feminina. 

Auch bei den Feminin-Endungen lasst sich tiberall noch deut- 
lich 	die Verwandtschaft 	des POrep mit den in disc h e n Idiomen 
erkennen ; 	in 	der That, 	gewisse 	Eigenthtimlichkeiten 	desselben 

   
  



Trump), die Verwandtschaftsverheilenisse des Puskm 	41 
. 	• . 	 , 

liessen sich,. ohne Riickweisinig auf die indischen Dialecte, insbe-
sondere das Sindhi, gar nicht erklaren. 

1. Themata auf i. 
Fast alio Pajtti-WOrter, welche auf il endigen, sind Feminina 

(naturlich mit Ausnahme von I, 3). 	Diese Endung entspricht 'ganz 
der 	Sanskrit-Prdkrit-Bildung in a, 	welche 	sich 	in 	den 	neueren 
Prnrit-Dialeeten Indiens durchaus erhalten hat; nur .hat das Pat 
auch hierin seinen eigenen Weg eingeschlagen und die Etymologie 
ist in vielen Fallen nicht mehr erkennbar, z. B. a.6 yla, Diebstahl, 

von L)..g ral Dieb ; 	ij." rilnrA, Glanz , von zi,)  Adj. gliinzend; 	lii 
.... 

WO - 	• , Donner; t. 	 Jr' mla ,1 Schlifrigkeit; 	A 	die Lende etc. 	Ebenso 

Fremdworter wie l.;;.i,. 	dunya Welt (pers.). 

2. Themata auf 4h.  

Diese Endung umfasst_ weitaus die meisten Nomina feminina 
im Pa,:ito, und entspricht der Sindlir-Feminin-Bildung auf a, welche 
eine Verkurzung der' ursprtinglichen Feminin-Endung a, ist 	(siehe 
meine, Sindhi-Stammbildung § 21, 5). 	Das P9At5 folgt jedoch auch 
hieriu nicht stricte dem Sindhi, sondern 	es 	hat oft nach eigenem 
Gutdiinken• das Geschlecht gewechselt, • und auch solche Feminina, 
welche im Sindhi auf I auslauten , unter die Endung blio subsumirt. 
Aehnliches hat auch scion das Sindlit im Yerhaltniss zum alten 

Prakri.  t gethan. 	Z. 	B. P4iti5: 	ti9, 	alia",h Zunge, • Sindhi 'N•14 . 	) 
r 	.. 6.s‘.4., 	sNilh Frau , Sansk. TA' , 	Sindhi Ti 	ecl‹... 	jagrrth 

Streit, Sindhi masc. #71-4-)' jbagiv5; tsg.. 	janda Flagge, Sindhi 
-0- dagegen masc. VT Thanclo; 3.i...., Canrlih eine Hillsenfrucht, Sindhi 

'9* masc. 	Caw ; sal 	 sal;  ah die kalte Jahreszeit , Sindhi 1TM/it 
.,. 

masc.; 	t..4,..< kotsah Haus, Sindli1.41a lulthr, fem. 

, 	 3. 	Themata auf I.  

Die Endung, welche im Sindhi und den verwandten Pralrit- 
Dialecten 	die hauptslichlichste Feminin-Bildung 	darstellt , 	ist 	im 
POW verhaltnissmiissig selten; sie findet sich meistens nur in sol- 
chen WOrtern , 	welche 	aus 	dem Persischen 	oder 	den indischen 
Sprachen iu das Pa,.4to aufgenommen worden sind. 	Z. B. POto 
. 	 • 	. ,.. 

	

J.4..... siiili Gleichheit • 	vfori Bruderschaft • 	-.1., ...̂34  golgT. eine 

	

1 	t_923), 	 7 	(.5 : ., .. 	- 
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). 
Stetter 	auf das Vieh 	(soviel per Kopf oder Ohr, pers. u::•.,J.? Obr); 

• , 	, 	 .› 	0., 
0,,,....!,) du4nI (statt o'4.4...)) Feindschaft, pers. L.4.+.4....), 0K....."..5 	d5sti 

	

- 	 .. 	eN 
Freundsclaft, 	pers. 	L5A:40.1,13 2 	J...< 	kill 	Schlussel , 	Hindi 	ich1 

0„ 	... 
(Sausk. 4 	L5  ; 75)• 	.,,, silamel Waschbecken, Hindi fq 0  441-  ; <41,  

) 

j1;.e.v., 	suhdli 	Freundin, Hindi 1:1- 1  • 
- ' 

4. 	Themata auf at. 
Statt der Endung 1, welche, wie bemerkt, im POTo verhitlt-

nissmassig selten vorkommt, gebraucht dasselbe auf sehr ausgedehnte 
Weise die Feminin-Bildung in al, welche sich auch schon im Sindhi 
als eine Nebenform von I sehr haufig im Gebrauch findet (vergl. 
meine Sindhi-Stammbildung § 25, II.), nur mit dem Unterschied, 
dass das 13445 den langen Vocal (im Sindhi. RI) in den entsprechen- 
den kurzen (ai) verwandelt hat. 	Das POt5 hat jedoch auch bei 
dieser Bildung seinen eigenen Weg eingeschlagen, und, ohne sich 
weiter an 	die ursprtingliche Sindhi-Bildung 	in 	di zu halten, 	die 

0. A 

Feminin-Endung i in ai umgestaltet. 	Z. B. P446 ts.,,g  tiipai Hut, 
.. 

Sindhi fttft •7 	1-1... manrai Haus, Sindhi 'pit tart; 	L5.-. --,t.4 (..5.e  .1, 	.. 
...- maiai Biene, Sindhi TINT; L4(. satai, eine Sati (die sich mit 

ihrem Manne verbrennt), 	Sindhi MI; 	••.-•.. Cita 	ein Brief; 

	

°- •• 	• .. 0, 	- 
Sindhi ftaft ; tssl,.: 	Caukai Wache, 	Sindhi 	'1--4T. 

Wie im Sindhi die Endung I die gewOhnliche Feminin-Bildung 
von Nomina auf ö ist 	(siehe Sindhi-Stammbildung §. 30, II.), so • 
wird im P4,46 durch die Endung at 'das Femininum von IVIasculin- 
Stammen auf ai abgeleitet, 	z. B. (5,6S-J;; parkatai Stieftochter,. von 

.. 
0.61 	parkatai Stiefsan. 	.- 	 . 

5. 	Themata auf I oder 6. 
Diese Feminin-Endung, welch ihrem Ursprunge nach mit der 

auf I zusammenfallt (Sindhi-Stammbildung §. 21, 7.), findet sich im 
pow nicht mehr in selbststandigen WOrtern, sondern nur noch als 
Feminin-Bildung von Adjec tiv en und Par ti cipi en auf ai, z. B. 

. 	. 
0,1; vat, oder gewOhnlich yak • gesprochen, auch bloss 13  ge- 

. 
schrieben, 	von 	L.513  valai , Adj. ' hungerig ; 	t5<.-J., 	Cunke, 	oder 
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ta.<3 ... geschrieben, 	von 	,...5 :1..... 	Cfmkai, 	Adj. 	schamlos ; 	A:3i.  , J   
kavfmke oder 6,„‹.33.;  S thuend, 	von t... .'3 ..y.0 , 

	

	Particip Praes. thuend; 
.... 

La kilre oder J gethan (facta) von L5..s.< kvail, Partperf. masc. 

• Einige Nomina feminina, 	welche ursprtinglich auf I', i 	ans- 
lauten, haben, ahnlich einer Anzahl von Nomina masculine, welche 

	

ursprtinglich auf 4.11 endigen, 	die v o cali sche Eudung 	I (e) im 
Nominativ Sing. abgeworfen, lassen jedoch dieselbe wieder in den 
obliqucn Casus des Singulars, und im Nom. Plural zu Tage treten. 
Auf diese Eigenthtimlichkeit ist wohl zu achten, wenn man nicht 
die 	Declinationsverhaltnisse 	des 	Pat 	verwirren 	will, 	wie dies 
Herr Raverty, 	ans Unkenntniss 	dieses Verhiiltnisses, gethan hat. 
Wie scion im Sindhi die beiden Feminin-Endungen a und 6 haufig 
miteinander verwechselt und umgetauscht worden siud (siehe Sindhi- 
Stammbildung § 21, 5. c.), so hat auch das Pgt5 solche Nomina, 
welche in den Schwestersprachen ursprtinglich auf a auslauten, ohne 
weiteres unter die Endung I subsnmirt, da fur die Endung a im 
POt5 sich scion die Endung hih festgesetzt hatte. 	Z. B. 	Pt2,45: 
9l, vat Weg, Gen. Sing. Wit, o da vale, Nom. Plur. 	t_D , 	Sindhi 

. 	is  'RIZ vata; 	,).• 	jctl (oder cje. hn) 	Madchen, 	Gen.' Sing. ,A. . “.5 
- 	 r 

'eine da hie, Plur. Nom. ,.}... jale, Sind 	.m 	Ala. 	cr., 	ban 
' 	.. 

Nebenbulderin, Gen. Sing. cy?...) da bigie, Nom. Plur. 04  b4ne ; )S 
lar Weg, Gen. Sing...)i ..) da lire, Nom. Plur. )il lare (Sindhi viel- 

leicht 'ROW marikha); )1..0,.AS' g5har Heerde, )1..10.;34 0-  da g5hare; 
c., 

Nom. plur. ,t.9;' g5hare, Sindhi itqft g5hari. 	Ebenso )1k..x..3)  

Frau., 	z 	varyaz Wolke, und einige andere, wie rundar Bruders 	 j  .....0 s. 
Z>> yrml Tag, 	wo sich der Grund nicht mehr bestimmen lasst 
(es ist im Sindhi und Hindiistani masc.); )l.‘. Crtr Geschaft 	( l..< .) 
.jedoch ist masc.). 	• 	 .. 

Herr Raverty hat sich in seiner POtO-Grammatik gar nicht 
die Millie genommen, die Endungen der •Ilit5-Nomina zu unter- 
suchen, und dadurch auch, wie es gar nicht anders sein kann, 	in 
die Declination derselben eine solche Confusion gebracht, dass man 
sich gar nicht zu recht linden kann. 	Wir werden spater, wenn wir 
auf die Declination selbst zu sprechen kommen werden, 	diess im 
Eiuzelnen nachweisen. 

So viel wird ' aber fur jeden Unbefangenen aus unserer bis- 
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herigen Untersuchung hervorgegangen sein, class dio Verwandtscho.fts-
verhaltnisse des Pri4tO in . den neueren Prakrit-Spra,chen Indiens zu 
suchen sind, wahrend das 'Lend und das Neupersische nui ein ge- 	, 
legentliches Streiflicht darauf werfen. 

§- 	5. 
IL 	Primare, d. i.direct von Verbalstammen 

abgel'eitete Themata. 
Bei den vielfachen, 	und zum .  Theil radiCalen Veranderungen, 

welche die Wurzelu im PoAto durchlaufen haben, 	halt 	es 	sehr 
sehwer die prim ar en Them a ta nachzuweisen, do. die Etymologie 
der meisten ursprunglichen P446-Worter bei dem jetzigen Stande 
unserer Kenntnisse in tiefes Dunkel gehtillt ist. 	Es 	diirfte jedoch 

"""nicht uninteressant sein, 	denselben, 	soweit 	sie 	sich noch deutlich 
. eikennen lassen, nachzuspuren, da sich dadurch in manchen Puncten 

eine ilberraschende Verwandtschaft mit den neu-indischen Sprachen, 
insbesondere dem Sindhi, berausstellt. 	Am augenscheinlichsten ist - 
diess der Fall 	bei den Verb al -N omina, welche im 13:24ti.3 eine 
so grosse Rolle spielen, und welche sich, ihrer Ableituug nach (sidle 
meine Sindhi-Stammbildung § 23) eng an -die Sindhi-Bildung an- 
schliessen , 	und bei den Par ticipien 	des Praesens and P e r- 
f ect s. 

Herr Raverty 	hat 	diese ganze Bildungsform 	rnissverstanden, 
weil es ihm am rechten Vergleichungspuncte gefehlt, hat , 	und die 
arabische Terminologie seiner Munshis war nicht geeignet, 	ihn auf 
die rechte Spur zu bringen. 	Man kann an diesem Beispiele wieder 
deutlich sehen, wohin man kommt, wenn man nicht selbststandig 
eine Sprache unteraucht, sondern sich von den Eingebornen blind-
lings leiten lasst i es fallen in einem solchen Falle immer beicle- in 
die Grube , Lehrer wie Schuler. 	Immerhin aber bleibt es unbe- 
greiflich 1  wie Herr Raverty 	die Pigtri-Verbal-Nomina als , Part i- 
ci pi a 	(Seite 72 sagt er: 	„das P a rti ci p.'des Praesens 	oder des 
I m.p et fec ts (!) etc.") 	hat bezeichnen mogen. 

1.' Das Verbal-Nomen auf 411 (masc.). 
Aehnlich wie im Sindhi von jedem Verbalstamme ein Verbal- 

Nomen auf ti auslautend 	(siehe § 23. 3) 	gebildet wercien kann, 
wird auch im Po.46 auf analoge Weise, durch Abwerfung der In-
finitiveudung 4l, ein Verbal-Nomen gebildet, indem der auslautende 
Vocal des Sindhi 'V im 134.46 in fll umgewandelt wird. 

-0 	 . 
Z. B, , 	xi, vI411 das Waschen , 	Inf. J.1, v1:31 waschen. 

. 
00 	das 	Gehen , 	Inf.J..1:i till gehen. 

zi,.x.:4 lid,oh 	das Sehen, 	Inf. 35....1 Me 	schen. 
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Die 	im 	Sindhi 	so 	haufige 	Verbal -Nominalbildung 	auf a 
( =--- Sansk. a) 	fehlt im PfAti-.); 	es haben 	sich davon nur 	z wei 
Ueberreste erhalten:- 

6.;:iaS 1) Ostia' 	fem. das Sitzen, 	Inf. ji.: ..,L; nEtsta1 sich setzen. 

- 	 ! xx...!.. LC)  zyas -T' ah fem. die Flucht, Inf. j....4.4.1..63  zraS141 	fliehen. 
Dahin ist also Raverty zu berichtigen, 	wenu 	er 	in seiner 

Grammatik § 191 	die allgemeine Regel aufstellt, 	dass in 	dieser 
Form nach Abwerfung von 3 fur das Masculinum das klare h,.. und 
fur das Femininum das verbogene h hinzugeftigt werde. 	Die gauze 
Bildung, wie schon gezeigt worden ist, umfasst uur Masculiva, m i t 
z w e i Ausnahm en, 	wenn man sie so nennen will, was aber 
grammatisch nicht einmal richtig ware: denn die Endung an (fem.) 
ist eine ganz andere Bildung. 	. 

Eine Variation 	von 	der vorstehenden Bildung 	sind die- 
jenigen Verbal-Nomina, welche zwar ganz auf dieselbe Weise von 
dem Verbalstamm rabgeleitet werden , 	jedoch den S tam m v o cal 
dehnen; ganz dasselbe findet ira Sindlii statt; siehe Sindhi-Sta,min- 
bildung § 23. 3. 	Z. B. 

Ks-i.,..i-  r filviitqh 	das Fliegen , 	von 	J.:.;;IIiilvatol fliegen. 
.... 	. 

2551 	1.. jarvattlh die Zurtickkunft, von J.i.,-,1.;:. jarvat41 zuruckkommen. ..9) 	• 
4.,-  vitittp 	die Abreise , 	von 3.3, \TAO 	abreisen. 

t.X.....l.1 ya-stqh das Ilinauswerfen, von j..x,,..p yasta,1 hinauswerfen. 

Die 	Schreibweise mit finalem Fatliah, 	statt ah, 	sollte 	doch 
• vermieden 	werden, da sie a►r sick auf Fahrlassigkeit beruht und 

grammatisch 	unrichtig 	ist. 	In • den 	zwei Beispielen tc_ifyir und 
Kiy...? darf nicht Ubersehen werden, dass 3 	)1.,.. nur Verbal- 
praefixe 	sind, 	der Verbalstamm aber in beiden 	,.}..:i., 	ist. 	Wenu 
IIerr Raverty auf diesen Punct geachtet hatte, 	so hatte er 	nicht 
nothig geliabt , 	z w ei Regeln da zu statuiren, 	wo nur Eine richtig 
sein kaun. 

Grammatisch wird das Verbal-Nomen auf ah immer als Plural 
behandelt, wie wir spater bei der Declinationsmethude sehen werden. 

2. 	Das Verbal-Nomen auf ania (fem.). 
Die im PaStb- 	gebrauchlichste Bildung von Verbal-Nomina ist 

--453-% die auf anal', welche ganz dem Sindhi - Suffix 	(siehe Sindhi- 

1) Ntuarlich midi die Coniposita, 	wie N.X.....1; y3.8 	icidniistrtii 	des liieder- 
sitzen. 
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Stammbildung § 23, II. 1) 	entspricht, mit dem einzigen Unter- 
schiede , dass.das Pgtii, wie auch sonst so haufig, das Geschlecht 
gewechselt hat. 	Die Anftigung dieses Suffixes an den Verbalstamm 
geschieht ganz wie in der ersten Bildung durch Abwerfung der 
Infinitiv-Endung 41; auf diese Weise kann von jedem PaAtii-Zeitwort 
ein Verbal-Nomen gebildet werden, wahrend die andern. Bildungen 
anf gewisse ZeitwOrter beschri%nkt sind. 	Z. B. 

.24.ii A . 	; zangUdangh das Schwingen, Inf. 3....N.  ....<3. zang(7.41 schwingen. •• 	) -1 	 —0- 
20)1,4 parvaranal 	Ernahrung , 	Inf. 	3."ja parvaill ernahren. 
„... 	 ... 

20.4,3 traplanal 	das Hupfen, 	Inf. 	„).1413 trapkg hilpfen. 

2,3-1.3 	ddranal 	das 	Beissen , 	Inf. 	3 L„? chiral beissen. io  	 ) 	•  
„ 0. 	 .. 

260../C kandangh 	das Graben, 	Inf. 	3,.X..:0-  kand41 graben. 

Vollig si nn Io s ist, wenn Herr Raverty behauptet, dass diese 
Form, welche er .(§ 190) das P ar ticip des Pr ae sens oder Im- 
p er f ec ts (!) heisst, 	dadurch gebildet werde, 	dass das 3 	des In- 
finitivs abgeworfen, und fur das Ma s culinura 0, und ek.i. fur das 
Femininum hinzugefugt werde. Diese Bildung ist durchaus eine we ib- 
li c he 	und die Schreibweise ana, 	statt anal, 	eine blosse Nach- 
lassigkeit oder Ungenauigkeit, weil das POta uberhaupt noch keine 
streng fixirte Orthographie besitzt. 	Aber auch in den zwei Citaten, 
welche er anfhhrt, widerspricht er sich selber ; 	wir Burial nieht 
umhin, dieselben hier her zu setzen, 	um an einigen Beispielen zu 
zeigen, wie Herr Raverty uberhaupt Grammatik treibt. 	Es ist mir 
immer beim Studium von Harm 	Raverty's Grammatik (insbesondere 
der noch viel fehlerhafteren er s ten Auflage) ein Rathsel gewesen, 
wie man denn uberhaupt eine Grammatik 'schreiben km, wenn 
man doch nicht im Stande ist, einen einfachen Satz richtig zu tiber- 
setzen. 	Das erste Citat 	lautet: 

ei
ta,z, .), 	'eero x..4.  k...11;.::1= 	 5.?f 6.i 6.:51.:9 

1.4 	il... 	1. 	I 1.:i 	.:1 	6.3 	)...< 	. 34  ' 	ad 0 	3 • 	- 	) 	Ls: 	 ) 	L5 

- 	T 	1 ,) „Jai.. NJ), ,4,.:: 	6.—S 03 Oa 
I 	6,..) 	l...?--;—.. 	J....4:4 	x...41 3  _St' 	sj...,I,4 0>  

(.5.3 	01,.)1._13 	2c...i.-3,)1.._,?. 	(..53,)... 	x.-3 

Er ubersetzt (Seite 73): 
„Der Liebende sollte auf keine Weise von der Geliebten getrennt 

werden, 	, 
01),,sein Haus gepltindert und beraubt wird, oder mit Re i c h- 

thum und Gtitern geftill.t wird. 
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Obgleich ibm jemand die Herrschaft dieser und jener Welt ge-. 
ben wollte, 

Wiirde er sie nicht annehmen: denn die Geliebte ist von hohem 
Preis. 

Desshalb wendet er sich nicht weg: 	denn sich abweuden ist die 
, 	Handlung eines Narreu." 
Die richtige grammatische Uebersetzung dieser schtinen POI& i Zeilen ist: 	 . 

„Der Liebende geht auf keine Weise zurtick, 
Mag sein Haus geplundert werden oder seine Giiter ; 	.. 
Mag Jemand ibm die Herrschaft dieser und jener Welt geben, 

' Er wird sie nicht annehmen , die Geliebte ist ibm meter worth. 
Zuruck tritt er nicht: Zurticktreten ist die Handlung eines Dumm-

kopfes."  
•Wo steht denn In den citirten Pe.46-Zeilen: ode r mit Re ich- 

th u m and Gtitern geftillt wird'? 	Er hatte aber doch nach 
seiner 	eigenen Regel sehen sollen, 	dass 	'es 	nicht heissen 	kann 
.. 	 , 

Lo — to.33)l...:, sondern dass 20 erfordert wird, mit Bezug auf 

das Femininum .s..:.33)1.....  
Ebenso ist in dem zweiten Citate, 	das wenigstens besser und 

..  ...1 falsch, es sollte 5...)— oa.z....i.J corrector ubersetzt ist , L5.3— cyz .." 
heissen; dies sind einfache grobe grammatische Fehler, die bei einem 
Grammatiker nicht vorkommen sollten; man sollte billig von ibm 
erwarten konnen, Class er die alte lateinische Regel gelernt hatte, dass 
das Adjectiv (resp. Verbum) mit seinem Substantiv tibereinstimmen 
muss in genere, numero et Casu. 	Das schli mmste von all e m 
aber ist', 	dass Herr Raverty 	die 	FaAtfi-Citate 	nach 
seinen 	missverstandenen 	Re geln 	umcorrigirt 	hat. 
Damit wird freilich das corpus delicti weggeraumt , ob das aber 
eM Verdienst ist, 	muss ich, dabiugestellt sein lassen. 	Es ist doch 
wahrlich besser, seine mangelnde Kenutniss einzugestehen, 	als an-. 
dere mit vermeintlichen Regeln. und Texteu zu tauschen. 

3. 	Das Verbal-Nomen auf al. 
Dieses ist ini POO zunachst die Infiniti v -Endung; da abet.. 

der Infinitiv selbst wieder. mit Praepositionen verbmiden wird und 
in Declinationsfalle eintritt, so muss er auch fuglich wieder als eiu 
Verbal-Nomen betrachtet and behandelt werden. 	Die Endung ill 
des.  Infinitivs ist auch ursprunglich identisch mit dem Verbalnomi-
nal-Suffix an (anah), nur' dass das POto jetzt daraus (durch Ueber-
gang von n in 1) eine regelmassige Infinitiv-Endung gebildet hat, and 
die Endung anah fur das eigentliche Verbal-Nomeu reservirt bat. 
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Sonderbar ist, dass diese Infinitiv-Endung §1, wie die Endung des 
Verbal-Nomens auf cal, in grammatischer Hiusicht immer als Plural 
masc. behandelt und construirt wird, wohl .aus 	eben deli Grunde, 
dass sie dem Sinne nach als mit der Endung flh identiseh betrachtet 
wird: denn in der Form selbst liegt kein Grund 	dazu vor. 	Wir 
werden aber dieses Verhaltniss nailer unter ,der Declinationsmethode 
untersuchen. 

4. 	Das Verbal-Nomen auf fin. 
Diese P*45-Bildung scheint der Sindhi-Form auf au5 (siehe 

Sindhi-Stammbildung § 23, II, 2) zu entsprechen, welche im Sindhi, 
so wie im PO:t5 , einen a n d au ernd en Zustand oder eine B a- 
,s chaftig un g bedeutet. 	Die Sindhi-Endung am5 scheint im PCgt5 in 
fin contrahirt worden zu sein, mit Abwerfung von 6, wie auch sonst 
so haufig , und Verwandlung von a in il (o) , welches sich im PsAto 
in 	vielen 	andern Fallen 	deutlich nachweisen lasst 	( wie z. B. ).)."S 
liiir Haus, Sindhi TM etc.). 	Das Verbal-Nominal-Suffix fin wird 
entweder u n mitt el b a r an den Verbalstamm eng angehangt , oder 
bei ZeitwOrtern, welche auf -641. endigen , 	an die letztere Endung 
selbst, mit Abwerfung von al. 	Z. B. 	 • , 

0.1.S"'„? 	dakiin Ansammlung, von 304.*.fg daked41 sich ansammeln. 

0......fg 	clakaltin  CD 	• • 

e.), 	
... 

,..S4' 	gadtin der Umgang, 	von 3,,,,Q.sd gadedy,.I 	gemischt wer-  ., 	I 	den, umgehen. 
0,`-'46 	gadi..'dtin 

. eltii 	tarfin 	Btindniss, 	von 	A is tar4,1 binden. el , , 
,..;) ran Zerstreuung, von j,...1.6; r0.e-d41 zerstreut werden. 0 > 	N 
Bei causati.v en Zeitwortern 	wird , ganz nach . der Analogie 

des Sindhi, vor dem Suffixe an ein a eingeschaltet, worin eben der 
causale Character des Zeitwortes ruht. 	Z. B. 

_ 
t....,,i),4 ioratin das hin und her Schtitteln, von 3.,,3.0.? S:oravq1 bin und 

her schutteln. A 	A 	 , , 	A 

c"Lx,,,,) 	f6stilfin das verfaulen Macben, von 3.yx,w.))• riistavO verfau- 
len machen. , o 	 . . . V 

.drq,stav41. 0 31.:404
.
1.) dilstatin das Vollenden, von 3-,0 	vollenden. 

Merkwurdig ist, wie Herr Raverty diese Regel , die 	doch an 
Bich so klar ist, darstellt; er sagt Seite 75 (§ 195) : die sechste 
ClaSse, 	welche aus transitiv en und c au s al en Zeitwi5rtern be- 
steht, wird gebildet durch Abwerfung des 3 des Infinitivs, und Ein- 
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schiebung von i vor dem Endbuchstaben der Wurzel, an welche L., 

oder Xi angeftigt wird, wie (3.3.A.,4 brechen, er3L:ilA etc. 	Wer kann 
aus einer solchen Regel king werden? 	Furs 	erste-  ist es ganz 
falsch, dass die t r ansi ti v en Zeitworter so ihr Verbal-Nomen 
Udell; 	dies geschieht nur bei• c a u sativen 	(auf av41), 	die im 
POti5 ihrer Form nach mit den tr an s it iveu nicht zu verwech- 
seln sind; 	furs zweite hiingen sie weder 0  , 	Hoch viol weniger z,.3 
an, sondern wie wir es oben dargestellt haben; 	seine eigenen Bei- 
spiele widersprechen ja durchaus seiner aufgestellten Regel. 

Ebeuso ungenau ist das von ihm beigebrachte Citat iibersetzt: 
.... 	 • 

0.3j.*4 	741)  ` 6̀  6 	4... " I. 	4a 	'5.ra LS e* 	6), 
UT L3/54 v"1".  )1i—P-" 01-4J)  

	

3.31.44, 	39) Ica 15.11.4 L5.2 wg,i)ig.i)  

ei 14.41, ‘...iii..‘ Ki.), 	%.,:ii.... 

	

0341.4 	 clpt... 
Er tibersetzt: 

„Eines Tags Bali Majnun einen Hund in der Wuste 
Und liebkoste ihn tausendmal. ' 

- Er ktisste ihn auf beide Augen auf verschiedene Weise 
Und die Leute verwunderten sich fiber- ihn wegen des RUssens." 

Die zweite Zeile 	ist oberflichlich tibersetzt : 	3.3.,t 043B heisst 
nicht; liebkosen, sondern sich an fop f er n; das Liebkosen kommt 
in der dritten Zeile nach. 	Er opferte sich dem Runde ganz auf, 
vergass sich selbst daruber vor Freude; 	das 	hat er gar 
nicht tibersetzt. 	Die Zeile, sollte 	so lauten: „Er opferte sich ihm 
tausend mal auf, auf verschiedene Weise." 

In der vierten Zeile ubersetzt er das L.be, 	%...ii.> 	ebenso un- 
genau; 	es bedeutet aber durchatis nicht: 	„erstaunt sein", sondern 
fiber die Massen erstaunt s e in. 	In einer Grammatik ver- 
langt man keine rhetorischen Tiraden, sondern vor allem G e n au i g- 
k ei t, die sich 	auch aufs Einzelne erstrecken muss, -so dass sich 
der Lernende auf jedes Wort verlassen kann. 

f. 	Das Particip des Praesens. ' 
Das Particip des Praes en s bat im Pat 	zwei Endungen, 

welche unmittelbar an den Verbalstamm angefugt werden 1), namlich : 
. 	 . 

1) Bei Zeitwortern jedoeh, 	die, auf 	 (19.,1 andigen, wird nur c,t1 abgeworfen, 
and das Suffix unmittelbar an ed angehlingt, 	was nicht zum Stanune selbst 
gehOrt. 

Bd. xxi. 	 4 
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a) Die Endung tinak (fem. fine oder uni). 
Dieses Participial-Suffix ist identisch mit dem Siiidbi-Affix des 

Particip Praes. and 	(indo), 	persisch andah ; siehe Sindhi-Stamm- 
.bildung § 24, XI. 	Im POO ist der Dental d .= t ausgestossen, 
und der Bindevocal a, wie auch sonst, in ft verdumpft worden, um 
die ursprfingliche Quantitat der Sylbe wieder herzustellen. 	Vine- 
kehrt ist im Hindi, Panjdlii etc. der Nasal' ausgeworfen , dagegen 
der Dental festgehalten worden. 

"p 

L.53 A3  voyfinai 	sprecheml, 	von J. 	voy0 sprechen. 

t..53,a,..,i);..sd garz6dfinat sich drehend, von jkX,g3/ garz641 sich drehen. 
a . 	, 	, 	,_  

0...1j.ly.?. 	upil nai ' einsaugend , 	von ‘).4.,.. Cunt einsaugen. 

b) 	Die Endung finkai (fem. fluke oder finki). 
Diese Endung ist aus der voranstehenden und dem Adjectiv- 

Suffix ka (Sansk. 'q ), Sindbi it , POO kai , 	zusammengesetzt, 
so 	dass 	diese 	Bildung 	eigentlich 	du 	Verbal - A dj ectiv 	zu 
nenuen ist. 	. 

(3.K.33,S kavUnkai ein Thuer, von J. S" kar,41 thun. 
..... 	

- K.ija)..1 Ifitfinkai ein Plunderer, vonJ) lutll pliindern. L..5 	• .... 	l 	.. 

	

t..5<3 4..X...,A, 	masUdiinkai ein Lacher, von 3:xer....,,masUcl41 lachen. •• 	' 

G. 	Das Particip des Perfects. 
Wie im Praesens, so hat das P445 auch im Perfect zwei Par-

ticipial-Endungen , ndmlich : 
a) Die Endung ai (fern. 6 oder 1),welche each Abwerfung des 

Infinitiv-Suffixes 	q,1., 	unmittelbar 	an 	den 	Verbalstamm 	angehtingt 
wird. 	Diese Bildung des Participii Perfecti entspricht dem Sindlii- 

• Suffix * , Hindi d, Persisch ts_f_ , welches aus dem Sauskrit-Prd- 

krit durch Elisidn von W. 	entsta,nden 	ist 	( siehe 	meine 	Sindhi- 
Stammbildung §. 24, • XIII). 	Wie 	im Sindhi, 	gibt es auch im 
POO kein Particip Pert. Activi von t r an s itiv en ZeitwOrtern, 
sondem nur eiu Particip Perf. Passivi. 	Dies ist ein 	wesentliches 
Moment fur den inneren Bau des POO, und es stimmt darin 0 
Oft mit den neueren Prdkrit-Spraclien Indiens tiberein , -dass die- 
ser bind allein scion hinreichend• ware, 	dem 1341gto seinen Plat% 
an 	der Seite der indischen Idiome zu 	sicliern , 	wenn 	nicht viol 
andere gewichtigere Gruude dafur sprechen wurden. 	. 

(5
. -. 	 .. 13 tlai gegangen , 	von J.Lt t14,1 gehen. 

0 •• d , 	 a. 0 0 . ,..A yastai iiinausgeworfen , von 	 ),:•:...... 	yastil hinauswerfen. 

   
  



Trumpp, die Verivandtschaftsverkaltasse des PusMi. 	51 
c.'..... 	 , 	— 
&L....0, ravastai gebracht, von J.:0.)  ravastill 'bringen. 

.. ., . &c....1...1 14atai gefangen, von J.X...3...i np,41 	sein. gefangen 

b) Die Endung lai (fem. 16 oder ii), welche aus dem voran- 
*stehenden Participial-Affix ai, mit vortretendem 1, zusammengesetzt 
ist. 	Die gleiche Endung PS findet sich ebenfalls im Sindhi (ver- 

.5 
gleiche meine Sindhi-Stammbildung § 24, XIII. II), sowie im Guja- 
rati und Maruthi, wodurch das Particip Perfect, alinlich dem Par- 
ticip Praesens in finkai, in ein Verbal-Adjectiv 	umgewandelt wird. 
Ueber den Ursprung dieses 1 habe ich mich am angefuhrten Orte 
ausgesprochen. 	Es ist ohne Zweifel ein Adjectiv-Affix, dessen Ge- 
branch sich schon im Prakrit nachweisen lasst (vg1.-VararuCi Peak. 
Prakilga IV, 26. Cowell's Edit.), und seinem Ursprunge nach identisch 
mit dem Diminutiv-Affix .k, worauf auch die Sindhi-Bildung des Par- 
ticip Praes. in A pi hinzuweisen scheint. 	Im Sindhi nun hat sich 
vor der Anfugung dieses Affixes 1 ursprungliches y erhalten , wah- 
rend das correspondirende POlii ai ausgestossen und hinter 1 ge-
dritngt worden ist.; ganz ahnlich ist das Gujarati bei dieser Verbal- 
Adjectiv-Bildung verfahren 	(siehe § 24, XIII, II). 	Dieses so zu- 
sammengesetzte Affix 1 a i hangt sich im I-34W unmittelbar an den 
Verbalstamm (mit dem Bindevocal 6), so dass es den Anschein hat,. 
als ob das Particip Perfecti durch Anhangung der Endung ai an 
den Infinitiv 	gebildet wfirde , 	weil 	der Infinitiv 	immer auf 1 aus- 
lautet. 	Dass dem aber nicht so ist, zeigt schon die erstere Bildung 

' 	des Particip Perfecti in ai ; 	practisch sind jetzt freilich 	beide Bil- 
dungen zusammengeflossen,. allein ihr. Ursprung ist verschieden, and 
es darf nicht ausser Acht gelassen werden, dass Wir in den durch 
das zusanunengesetzte Affix lai gebildeten Participiis Perfecti eigent- 
lich •ein Verbal-A dj eetiv haben. 	Der einzig sichere Ffibrer in 
diesen sonst unverstandlichen Bildungen ist allein das Sindhi, ohne 
dessen Keuntniss eine genaue •Einsicht in die POW-Formen nicht 

• moglich ist. 	Beispiele : 
. 	. 

0.1...).*....4„1 	tiOdalai 	verweilt habend, 	von 3‘..).,.,.w0 i.3041,1 verweilen. 

	

i 	 • 	. 

	

., .. 	— 	 . 	. 	.... 
1.5„1„,\.45)1 Arvedalai gehOrt worden seiend, von 3..)4.43 ,1 arvfid,41 hfiren. ' .... 	.' 	 9 	•99 	.9 

0.1.3.4,4„.? brilavalai erleuchtet worden seiend, von 3.,...•;.4„4 	brqavtll 

	

i 	 • 	erleuchten. .... 	. 	 . 
L5.5.z...3 taralai gebunden worden seiend; von cSii tarzod binden. 

Mit Sicherheit lasst sich jedoch die primare Bildung der eigent-
lichen achten POW-Nomina nicht weiter verfolgen ; es finden sich 
wohl einzelne Formen , 	welche mit 	den Sindhi-Primar-Bildungen 
tibereinstimmen, 	ich mfichte es jedoch, 	nur auf einzelne I3eispiele 

0 	4* 
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.gesttitzt, 	nicht wagen , Regelu dartiber aufzustellen, 	so 	lange ich 
nicht fiber die Etymologie der, betreffenden Worte 	ins Klar,e kdm- 
men kann. 

§. 	6. 
III. 	Secundare Themata.  

,tinter dieser Classe begreifen wir diejenigen Nomina (Substan- 
tiva sowohl als Adjectiva), welche nach einem 	klar vorliegeuden 
Gesetze im Pa O von einem andern Nominalstamm abgeleitet wer- 
den konnen. 	Dahin gehoren 

I. Die Bildung der Abstracta, 
welche durch verschiedene Affixe von andern Nominalthemen 

.19 	 abgeleitet werden. 
1. Die Themata in T. 

Die Bildung, 	welche 	im 	Sindhi 	(vergleiche meirie Sinda- 
Stammbildung § 25 I.) and Neupersischen die meisten Abstracta 
umfasst, findet sich 	ebenso im Panto vor, sie wird jedoch nicht 
so httufig gebraucht, als in den beiden genannten Sprachen. 	Die 
Endung I begreift im Panto meist nur solche Abstracta in sich, 
welche aus dem Neupersischen geborgt worden sind ; sie sind 
alle Feminin a, wie im Sindhi, z. B. 

Lg..x*e..y.,  sape'di Weisse, von t.X*e... sapEd, Adj. weiss (pers., pgti3). 
, 	 , 

	

ts....,,,..,L- 	j.  	astisi  Spioniren, 	von ,ry.a..? ja-stis Spion (pers.). 
... 

tsaig.; badayT Grosse, von‘ ,01 	bad5e Adj. gross 004 
.. 

d.i...) , vadcla Bevolkerung, von 01..>., vaditn Adj. bevolkert (pcgt5). 
- 	 • 

0,4-1 15y1 Grosse, von L.5).AJ 15e, Adj. gross (pgto). 

	

.. 	 ... 	 . 

	

t54,,... 	rap: Vergntigen, von ch,.:. xva4 Adj. vergnugt (pggi). 
Herr Raverty fuhrt diese Abitractbildung (verg. S. 172 sqq.) s 

gar nicht an, aber ganz mit Unrecht, denn obwohl diese Bildung 
meist fremde Elemente, enthilt, so kommt sie dock auch in kitten 
P445-Worten vor, 'wie die angefuhrten Beispiele zur Genuge be- 
weisen. 

2. Die Themata in 5. (WO.  
Es werden durch diese Endung Abstracta von Appellativen oder 

Adjectiven abgeleitet. 	Im Sindhl ist die Abstractbildung, auf a nicht 
mehr im Gebrauch, wohl aber die auf al, die aber im wesentlichen 
mit der auf 1 zusammenfifflt. 	Auch im P4.45 gibt es nur wenige 
Abstracta mit dem Affix a oder 5,1 (das 1 in AT ist nur das ge-
wOhnliche emphatische 1, wenn man es nicht vorzieht diese Endung 
als identisch mit der Sindhl-Bildung auf 41 zu betrachten); es wird 
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entweder an den Stamm ohne weiteren Vocalwechsel desselben an- 
gehangt, 	oder der lange Vocal des Adjectivs wird -vor demselben 
in seine urspritngliche Kitrze verwandelt, z. B. 

NI 

il3)  

71a Diebstahl, vou ji n.1 Dieb. 	 , 

rtinri, oder tsI(z3.))  riintat Glanz, von .z.S,)  rftrit Adj. glanzend. 
.... 

Izi)  rants 	• 	 , 	 , 
Herr Raverty gibt nur die halbe Regel, wenn er sagt, dass 

das Abstractum gebildet werde, indem 3  far _:•_ ausgeworfen und 
angehtingt werde. 	Wir kOnnen aber nicht unthin, auf die Weise 
aufmerksam zu machen, wie er das P4W-Citat, mit dem er seine 
Regel belegt, ttbersetzt. 

t5.14 ,=5.37a au )1s" 1.>,-) ,..51  IA M. 

1...4> 1,3 to 1..(..4.4).i 9  ,..3)...) 01.00K> 

„Durch sein Licht kann das Geschaft dieses Lebens nicht voll-
endet werden ; 

Denn diese "Welt 'ist wie der Blitz und das Licht des Lufthimmels." 
Die richtige grammatische Uebersetzung dieser Zeilen ist dagegen 
folgende: 

„In ihrem Licht kann das Geschaft von Niemand vollfuhrt werden r 
Im Blitze des Himmels und im Lichte dieser Welt." 

Das Suffix . 	fi weist auf die zweite Zeile mita, wo das Licht (.5 . 
naher specificirt wird; to ist eine sorglose Schreibweise filr ..), das 
Praefix des Genitivs.  

3. Die Themaia in ih. 
Das Affix iih 	(aus ursprtinglichem A verktirzt) wird entweder 

an das Adjectiv ohne weitere Veranderung angehangt, oder es kehrt 
vor deniselben der ursp r a ng I i c he lange oder kurze Vocal wieder, 
der im Adjectiv 	(Masculinfo rm: 	denn vor jedem Affix , also 
auch im Fem. des Adjectivs, kehrt der ursprtingliche Vocal wieder 
zurtick) in a (6) 	verdumpft worden ist. 	Alle so gebildeten Ab- 
stract) sind (schon ihrer Endung nach) Feminina; 	z. B. 
N..i0a pOhah Verstaud, Adj. (5.4 Oh verstandig. 

..r 	 t tsja parch das Verlieren (beim Spiel), Adj. )4 par tiberwunden. 
0 

n
om. 

).).A pirzavah Wunsch, Adj. ;La pirzo-  wfinschend. 
• • 	 . 

(531...;• sash Kalte (Sihdhl Arn-"..1) Adj. .0..,,.^ 	sot kalt. 
t()  	i tiarah Schwarze (pore. tS,1 1 -,..,) 	^:i • for schwarz. ) 	• Adj. ), 
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Wir konnen nicht umhin die Worte hieher zu setzen, mit dens 
Herr Raverty diese, 	doch so einfathe Abstractbildung beschreib 
Er macht &rams d r ei Methoden : 	die ers t e besteht nach gm 
(Seite 172) darin, dass der Endbuchsta be des Adjecti vs 
abgeworfen 	und 	ein anderer vorgesetzt wird! 	Nach 
seinen Ideen muss die Bildung einer Sprache ein wahres 	Chaos 
sein, wo man nach Belieben wegschneidet und vorsetzt: 	denn 	er 
sagt weder, was man abwirft noch was mail vorsetzt. 	Als Beispiel 

daft. ftihrt er an: a 3..1:1 	lvatah Hunger, von t_513  valai, Adj. hung- 
rig; 	er thut aber wohl 	daran, 	nur *ein 	einziges 	Beispiel dieser 
Regel anzuftihren: denn 	es mochte ihm schwer gefallen sein, 	ein 
anderes beizubringen.  

pit 	 .. 
Das 1 in 51,1 ist absolut kein Abstract-Praefix (denn so etwas 

gibt es gar nicht in den arischen Sprachen ), 	sondern ein rein 
- ...,. 

euphonischer Vorschlagsconsonant, 	und 	313.1 	durchaus 

identisch mit ts;; , obschon das letztere nicht im Gebrauchist, weil 

dem Pgt6-Munde die Form elyi besser zusagt. 	Wir haben schon 
tinter den Dental en auf diese Eigenthilmlichkeit des Pgtti hin- 

- 	..,.. 
gewiesen; 	so sagt man gleichfalls im POW 1113.1 i'va,-rel alle, statt 

	

sal; 
	 .„ 

und neben 	 . 	Aber schon die Etymologie von t..5 1, vazai weist 
jeden Zweifel fiber die euphonische Natur von 1 in rvalah ab; t_;;; 

"4:1)” ist identisch mit dem Sindhi 	bukhyo hungrig (Wis b.ukha ..1 	 ..I 
Hunger), Hindi tIWT bhilkha,", Sanskrit-Wurzel ;I, und Desi-. 
derativ 31krff hungerig. 	Das 1 kann daher bloss euphonischer 
Natur seiu. 

Aber noch viel genialer 	ist seine 	zweite Methode; 	sie be: 
steht darin, 	dass .inan zwei 	Buchstaben 	des Adjectivs 
fur 	drei andere ausvi irft ! 	Was kann man nicht alles mit 
solchen Regeln zu Wege bringen ! 	Welche zwei Buchstaben wirft 
man ab, und welche drei andere setzt man an ihre Stelle? 	Er 
findet es nicht fur nothig, darauf eine Antwort‘ zu geben, sondern 

fahrt wieder. ein einziges Beispiel an : to.,t3 (3.l) tanah Durst 
,,„ 	4 	 ,. 	..... 

Adj. L5,1' tazai durstig. 	Diese zwei Worte, 5).13 und (543 haben 
mit einander gar nichts gemein, als den Anfangsconsonanten t. 	Er 
hat offenbar gar keinen andern Grund gehabt, tandah von talai ab- 
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zuleiten , 	aus 	weil 	das eine im M.2.45 	II u rig e r, 	und 	das 	andere 
hungrig bedeutet. 	Eiu Buick auf die Etymologie dieser Worte 
jedoch muss 	solche Nehelgebilde 	in 	ihr Nichts zerrinnen lassen. 

. ... 	 .. , 
Das POt5-Adjectiv Leis ta/ai ist verwandt mit dem neupers. N.;—:::,:i 

durstig, and beide Worte sind von der Sanskrit-Wurzel WV (MR 1 

Ti7 Durst) 	abgeleitet; 	das PlAto-Abstracturn s,..x..;:i tandal 	aber 
. .. 	,, 

hat mit L.513 tazai gar nichts zu schaffen, kann also auch kein ver- 

meintliches Abstractum von :F:4:1 sein, sogar wenn man zwei Buck- 
staben abwirft und 	drei 	neue dafur hinsetzt ; 	denu es 	ist einfach 
von der Sanskrit-Wurzel .H. 	ermatten (WIT Ermattung) abge- 
leitet. 	Ganz auf dieselbe Weise verhalt es 	sick 	mit dem Sindhi 4:-... • mli taunsa , 	welches 	ursprtinglich ebenfalls E r in a ttu n g 	vor 
Hit z e ,. and danu hef tiger Durst bedeutet ( das gleiche trifft 
auch im Hindi zu). 

Dass ' diese Regeln des Herm Raverty auf Sand gebaut sind, 
wird wohl nicht weiter nachzuweisen sein. 

Die dr i tt o Methode besteht nach Herrn Haverty darin, (lass 
der ni i tt ler e Buchstabe des Adjectivs ausgeworfeti und au seine 
Stelle La gesetzt werde. 	Diese Regel wird auch wieder durch ein 
eiuziges Beispiel belegt„und zwar aus guten Griinden. 	Allein,- wie 
schon oben in der Regel, die wir aufgestellt haben, bemerkt worden 
ist, .kebrt das Pigtifi in der Abstractbildung wieder= auf die ur-
sprungliche Grundform des Nomens zuriick, und man harm daber 
nicht stricte sagen, 	class 	das Abstractum aus 	dem.  entsprechenden.  
Adjectiv abgeleitet werde, weil in dem Adjectiv (d. h. in einer be-
griinzten Anzahl von Adjectiven, nicht in al le n) der ursprtingliche 
Vocal 	( sei 	er lang oder kurz a) in ft 	resp. 	5 verdumpft worden 
ist. 	Man 	darf dalier 	diese Abstracta 	nicht ad 	libitum 	ableiten, 
soudern 	man 	muss sich an den usus 	der Sprache halten ; 	der 
Grammatiker 	hat 	die Worte 	einer Sprache 	nicht 	zu 	schaffen, 
sondern er son, soweit es angeht, nur ihre Bildung erklitren 	Dass 
in 	dem Abstractum 51:3 	tiArilli Finsterniss, -  das POO 	ebenfalls ) 	...   

wieder auf die Grundform zurtickgegriffen hat, leidet)  angesichts des 
persischen Adjectivs e,<.,51.:i tilrik wohl keinen Zweifel, obschon das 

' 	. 	.. 
Adjectiv jetzt ))..i t5r 	lautet. 	Die Etymologie von k.,...c)(.:i 	1st 	mir- 
nicht bekannt, aber so viel scheint mir sicker zu sein, dass das • i 
in tiFirhit 	nun 	eine euphonische Einschaltung 	ist. 	Auf jeden Fall 
hisst sich aus einem einzigen Worte keine Regel »iachen. 
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Ich kann aber diesen Gegenstand nicht verlassen, 	oline noch 
zuvor Herrn Raverty's Oberfiachlichkeit zu rugen, mit der er das 
dabei angefahrte POt5-Citat ilbersetzt hat. 

, 	A 
54.3  Of s 	NJ zs..:« s La's 	3 	1. J.S ), 0 	• 	• 
03...er..4.a.  &__J 8J‘tt..4.4"..? ‘—s)  0....r 

„Die ganze Welt wurde .erftillt mit Finsterniss von diesem Staub 
und Dunst. 

In den Himmeln route der Donner, und der Blitz funkelte wie 
von Schwertern." 

Die richtige grammatische Uebersetzung dieser Zeilen lautet: 
„Die ganze Welt wurde schwarze Finsterniss von diesem Sand 

pl, 	and Staub 1). 
(Am) Himmel blitzte der Donner, wie Schwerter." 

4. 	Die Themata in l.;•,:i und c;x.w. ... 
Die POO-Abstractbildung in tiE 2) entspricht dem Sindhi-Affix 

W (Mt), welcher nachA 25, II. der Sindhi-Stammbildung zahl- 
reiche Abstracta von Appellativen und Adjectiven bildet. 	Das Affix 
1.,;:...., stia ist identisch mit -  l.;:i l  indem der Zischlaut nur ein eupho- 

.. 	 • 
nischer Vorschlagsconsonant ist, 	der sick auf ahnliche Weise auch 
sonst 	angewendet 	findet, 	z. B. 	l.z.. 	sti dein = 1..1; 	u:I.;:.... 	stasu 

, 	. 
=-.-.-_ (),As 	eurer; 	auch 	cl findet sick so 	als 	Vorscblagsconsonant;  

wie 1......‘. ()mg =I.; mein,' wie wir spater bei den FtirwOrtern sehen 
werden. 	Die mit diesen Affixen gebildeten Abstracta 	sind alle 
Feminine.; sie werden entweder unmittelbar an den Stamm an- 

, gehangt, 	oder es 	tritt 	bei gewissen Adjectiven der urspriingliche 
Stammvocal wieder hervor,  , der im Adjectiv masc. in 6 verdumpft 
worden ist. 
, 	, 	 lo 

) 
le,14.X3,y..1 driindtia Schwere, 	Adj. i.X3-V 	

driind schwer. 
0 o th• 

1.*:&s..:4) 	barbanqtia; Nacktheit, Adj. $,X.4)? barbancl nackt. 

1.51.*...!..).S0 hoiyitrtia Klugheit, Adj. )1.:•:.+,.9) ho4y5;r klug. 

1-: 1) 6)." und )6!..c bedeuten beide „Staub", der Abwechslung wegen babe 
WI das erstere mit Sand iibersetzt. 

2) Es kann 	keinem 	Zweifel 	unterliegen , 	dass 	des 	i 	 in tiii, 	(tiyit) eiue 
euphonische Einschaltuug 1st, wie wir diess schon tifters bemerkt hahen. 	

_ 
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1....3..:3 	zartili Alter, 	Adj. .1;3 z5r 	alt. 

t;:,:.......°  ;44 mUlmastiii, Gastfreundschaft, Subst. N...L,.., mUlmah Gast. 
.. 	, 	, 	...... 

5. 	Die Themat a, in cp, 1-,J,3, 0,3, 0,—, L.511., und J.).. . 

Alle 	diese 	Abstract-Affixe 	sind 	aus Einem 	ursprtinglichen 
Sanskrit-Affix abgeleitet worden, und wir haben hieran ein Beispiel, 
wie die neueren Pr5krit-Dialecte, darunter auch das Pti4to, ein und 
dasselbe Affix 	zu 	einer 	grossen 	Mannigfaltigkeit 	von 	Abstract- 
Endungen zu verarbeiten verstanden haben. 	Ale diese verschiede- 
nen Affixe, die auf den ersten. Aublick nichts oder wenig mit ein- 
ander gemein haben, sind alle aus dem Sanskrit-Abstract-Affix W 
tva entstanden, wie wir nun im einzelnen sehen werden (vergleiche 
damit auch meine Sindhi-Stammbildung §. 25. V.). 

a. Das Affix IQ t. , 
Dieses entspricht ganz der Sindhi-Bildung auf -it  g atu, wel-

ches, wie an der angefuhrten Stelle nachgewiesen ist (§. 25, IX) aus 
9' durch Assimilation gemass den Prdkrit-Regeln entstanden ist; 
N... w , und dieses in der Anfligung an den Stamm --zirw ---,--- wiz . 
Im 4,45 ist der Cerebrallaut t erhalten worden, der lange Binde- 
vocal jedoch wieder verktirzt worden. 	Wie im Sindhi, so ist auch 

im Pl's't5 diese Bildung sehr selten, z. B. k:6,,..a11 loyat Grosse, Adj. 
, 	 . 

ti  ,..1 lOe gross. 

- b. 	Das Affix ‘...4.*.i tab. 
Dieses Affix ist durch folgenden Process der Assimilation aus 

R (resp. AR ; denn pine solche Grundform muss dem prak. WM 
unterbreitet werden, siehe Lass6n Instit. Linguae. prak. §. 89 ; und 
diese Form .ist auch zur Erkittrung der folgenden zwei Affixe tun 
und tin nothwendig) entstanden: tva wird in tav = tab auseinander 
gelegt , und der ursprtinglich kurze Vocal in 5 gedampft =t5b; 
ganz lthnlich ist das Sindhi verfahren, das aus N prl gebildet bat 
(tv=vv:_—_- vo ----_. lid =-- ph' durch Assimilation des Detitalen mit dem 
Labialen, was allerdings selten ist: 	denn, der Halbvocal 7 wird 
gewohnlich dem Dent ale n assimilirt). 	Diese Abstractbildung in 

.4 
,.....,J.s 	ist im POO 	sehr haufig, 	mid es kann dadurch 	von jedem 
Adjectiv oder Appellativ ein Abstractum abgeleitet werden, nach 
denselben Regeln wie unter Nr. 4. 	Z. B. 
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,:,,:ick?,..0 spin-teb 	Weisse, Adj. 	 y.e,,. spin weiss: 

,..,,y3iQ clerteb Menge, Adj. ja,„? der viel. 	 , 
A 	

I
) 

 

-Adj. L2..2
.
,..it.) 

.
1 .), rilldteb Angewohnung, 	..>2.,)  rind angewohnt. 
. 	0. 	- 	 . 

,...,3.3.13 zartfib Alter, Adj..0)  zfir alt. 
A 	lb 2 	 kw 2 

d.., ein Sunni. ‘,..5.4;....., sunniteb Orthodoxie, Subst. t_.. 
0 

(,..•At....v saraitob 	Menschlichkeit, 'Subst. 0:s... Mensch. 

Auch mit Abwerfung des Endvocals ai, wie 
A 4, 	 4 ... 

...,,_,„:43,1,.1 levantob Narrheit, Adj. LfSi.ert levanai ntirrisch. 

,,, 	Das Affix k...,.?  3 	wird 	in vielen Handschriften 	nicht mit dem •  
Stamm in Ein Wort zusammengeschrieben, sondern als ein selbst- 
standiges Wort behandelt; 	diese Schreibweise jedoch 	ist nicht zu 
billigen, da man 	nach 	dieser Schreibweise consequent jedes Affix 
besonders schreiben sollte, was die Afghenen selbst nicht thud; in 
europaischen Drucken sollte daher jedes Affix, also auch ‘,...,..,31  mit 
dem Stamme verbunden werden: 

c. Das Affix ely3.  tan. , 
Das Affix tiin ist aus KR gedehnt worden; im Sindhi und 

den andern verwandten Dialecten ist es nicht im Gebrauch. 

e)51. biyalttin Trennung, 	Adj. 3..,,,?" 	biyal getrennt. 	 . 

d. Das "Affix 	0)_... fin.. 

	

Dieses Affix ist identisch mit dem vorangehenden, 	nur dass t 
in RR elidirt 1) und '4R in fin verwandelt worden ist; ein film- 
ier Vocal 	oder Diphthong 	wird 	vor 	dem Affix titn 	immer eli- 
dirt, 	z; B. 
W

. .. 0,  

4)2 /vandfin Leben, Adj. L5,..X.;" Ivandai 	lebend. 

0,:.:04...; qatiln Gefangenschaft, •Adj. L.,-;'...!..5 qatai gefangen. 
0 - . 

e. Das Affix L5113  vglai. 

Das Affix X31, (im Derajal r..1-i; v-dIgh fem.), -muss,gleichfalls von 

q'R : : -̂  c—  KR, mit Verlitngerung des mittleren Vocals und Ueber- 

1) Man ktinnte ebenso gut sagen, dass t mit 1. 	assimilirt worden sei , da, 
nach der Priikrit-Regel, ein verbundener Consonant wohl assimilirt, aber nicht 
elidirt wird, was nur bei allein steheuden Consonanten dor Fall ist. 
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gang von n in 1, abgeleitet werden. 	Es dat:f mit dem bekannten 
Sindhi- Nit) und Hindi- ( 410 1) Affix, mit dem es auf den 
ersten Blick identisch 	erscheint, nicht verwechselt werden•

' 	
denn 

jenes Sindhi-Hindi-Affix hat eine ganz andere (possessive) Bedeu- 
Iung, 	und findet sich ebenfalls 	noch im Pfgt6 vor (31; vii1), wie 
wir etwas spater unter den Adjectiven sehen werden. 	Es werden 

idurch dieses Affix zahlreiche Abstracta von Adjectiven und Appel-
lativen abgeleitet; es wird auf dieselbe Weise an den Stamm ange- 
hingt, wie die ubrigen voranstehenden Affixe, 	z. B. 
.... tt.:,...... spiny-alai Weisse, 	Adj. (,Jse, spin weiss. 

0.41,),... siirvrtlai Rothe, Adj. )3.. stir roth. 
,. 

L.411,13.- xdvrtlai Stissigkeit, Adj. 13.. rol silss. 

0.11 	SD  halakvalai Jugend, Subst. 46.1.; Jtingling , Knabe. 

L5113.01 zarvIlai Alter, Adj. .03 z6r alt. 

° , . 	Lc .1.0ii 	zorva al)  . 1 	- 	-1 ' 

LA; valai wird, wie %.,43 , meistens getrennt geschrieben, was 
aber vermieden werden sollte. 

f. 	Das Affix LI; vali. 	 • 

	

Das Affix I. 	ist allem Anschein nach aus 0.11;  valai verkiirzt, 

	

L. 	
0 

und zugleich in eine w eibliche Endung verwandelt worden; es 
ist jedoch sehr selten im Gebrauch. 	Z. B. 
,,b.A  li q-amvali Sippschaft, von ru oder f ls-  Sippe, Stamm. 
' 	A 	 A 

,1.3.0), vr43rvalt Bruderschaft, von )," vr5r Bruder. 

6. 	Die Themata in 110°  garal. 
Das Affix gargh entspricht dem Sindhi-Affix TR, das schon 

im Sindhi Abstracts, bildet ; vergleiche Sindhi-Stammbildung § 25, VI. 
Im Nt6 ist k in g und r in t verwandelt, und der !nittlere Vocal 

' 	verktirzt worden ; 	ahnlich schon im Neupersischen )5" gar. 	Diese 
Bildung findet sich jedoch 6.usserst selten. ' 

• 4Egarith Gute, Adj. 4 iElh gut, 

wo vor Anfugung des Affixes der Vocalanstoss a in 'd gesenkt wor-
den let, um dem nachtretenden Affixe mehr Halt zu geben. 
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7. 	Die Themata in 0,154  galvT. 

Der Ursprung dieses Affixes ist etwas dunkel; es scheint mit 
gargh identisch zu sein, mit Uebergang von r in 1, nur mtisste in 
diesem Fall .5  eine euphonische Einschaltung sein, was allerdings 
erst noch zu begrtinden ware. 	Die Feminin-Endung I liesse sich 
leicht aus dem Sindhi erklaren, 	das. neben 4T1, auch scion die 
Form ATft kennt. 	Diese Bildung ist, wie auch die vorangehende, 
nur Behr wenig im Gebrauch, z. B. 

0 ._ . 0  
•(.55.1.5,0  vriirgalvi Bitiderschaft, 	von )3,3  vr5r Bruder. 

§. 	7. 
• II. Bildung der Appellative und Adjective. 

Unter den -folgenden Gesichtspuncten kOnnen wir nur solche 
Appellative und Adjective des POt5 betrachten, 	deren Ableitung 
durch ein Affix sich deutlich nacliweisen 'asst. 	Weitaus die grOssere 
Anzahl der Noinina entzieht sich unserer folgenden Untersuchung, 
insbesondere diejenigen , welche auf einen Cons on ant en auslau- 
ten , 	da 	wir nicht im 	Stande 	sind, 	sie 	unter 	feste Classen 	zu 
bringen, weil ihre Etymologie und Bildung 	sich nicht weiter ver- • 
folgen lasst ; 	wir mussen sie daher als ursprtingliche, nicht weiter 
zerlegbare (wenigstens ftir jetzt) Elemente des P4415 bei. Seite legen. 

Die speciell persischen Bildungen, die in das Poo bin-
tibergezogen worden sind, ktninen' wir dabei fuglich tibergehen, da 
es uns nur um die einheimischen Pa45-Formen zu thun ist. 

. 	 1. 	Das Affix ai. 
Durch.  das Affix ai werden im POto zahlreiche A dj e cti v e 

abgeleitet; 	seinem Ur s prunge -nach eutspricht es: 
a) dem SindhI-Affix o (= Sansk. 32 ; siehe Sindhi-Stamm-

bildung § 26, XV) , welches , wie schon sifters bemerkt, im P015 
in ai verwandelt wird. 	Es wird unmittelbar 	an den Stamm an- 
geh5,ngt. 	Z. B. 

,... 
0.3314 parilnai, Adj. gestrig, vob L:33)3' Adv. 	gestern. 
0 .. 	 ., 

L.,-zei numarai, Adj. vorangehend, von 	numar Adv. vorher. .44.3 
0 — 	 A 

cs,b.st h5clai, Adj. eigensinnig, von ybso h&j Eigensinn (SindhI *13: 
0 „ 	 0 . 	 h54a). 

	

4.5., 	maxai, Adj. gleich , von e...3 max Gesicht. 

k Ic-b ' . Adj. ... 

	

L5,?,. 	u ai, 	buckelig, von c.kvab Buckel. 
b) dem Sindlif-Affix I (Sansk. 1:4 1 11:1; 	siehe § 26, X. 2) 

und bildet Adjectiva der A b s tam mung, z. B. 
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, 	. 	 II 

lf ItAbulai, Adj. von Kabul; ein Kiiburf ; von ,.)41..i Kabul. 

(.5)31....i.9  pAiiiv4rai, Adj. von Peshawer, von ,, ...,.. Pesavg. 
.. 	. , 	 .. , 
3(.,....0 suvatai l  Adj. von Suvat; von c)1.0. Suvat. 	• 

2. Das Affii anai. 
, ' 	Dieses Affix entspricht dem Sindhr-Affix Tx' 46 (§ 26, 
XXXII' ), 	durch 	welches Adjective 	der ZugehArigkeit 	oder 
Abstammung 	abgeleitet werden. 	Endigt 	der 	Stamm 	auf a 
oder 5, 	so wird der- Anfangsvocal 	des Affixes anai elidirt , 	als 
tiberflassig. 

...... 	 0. 	. 
ot..;..1 nananai, Adj. heutig, 	von k.„; Adv. heute. 

0.. 
,!„1.49 bAgAnai, Adj. gestern abendlich ; von 1.4,4 Vega Abend'. 

. 	 , 0.... 
d../.... sdanai, Adj. gegenwitrtig, von 1.0, sad Adv. im laufenden Jahr. 

Neben anal finden sich auch vereinzelt die Formen Una i und 
inai, 	z. B.  
0.,...,:44,)  

.... 
riittinai 	Adj. wahrhaftig, von Ga.«.

' 	
' 	- rw"ta Walulaftigkeit , 	 . 	. 	. .. 	. 

is..&.:*;  ri4Tnai 	(Urform .z:........?)  vgl. pers. q:......, , Sansk. ‘13). 

3. 	Das Affix tai. 
Dieses Affix, welches jedoch sich nur noch vereinzelt vorfindet, 

entspricht dem Sindhi-Affix ilqw (= Sansk. TR; vergl. Sindlii-..1 
- Stammbildung § 26, XX), 	und bildet Appellativa , 	welche eine 
d au er nd e Beschaftigung oder Handlung ausdracken. 	Z. B. 
. 	... 	 .., 

,.3,$35)  rrahtai, einer, der viel fastet, 'von t13))  rUilh, das Fasten. 

4. 	Die Affixe zan (0)) und isan (03). 
Beide Suffixe sind per s i schen Ursprungs, werden aber auch 

haufig in Pg,46-Bildungen gebraucht. 	03 ist nur eine verscbiedene 
Aussprache von 03; das letztere wird auch -wieder von einzelnen 

Stammen (wie den Lvii yalzi) als 	gesprochen. 

Die Feminin-Endung 'ili wird vor Anfilgung dieses Affixes rein 
abgeworfen. 	Z. B. 

.... 	 . ,... 
0:?...E. yamian, Adj. betrubt; 	pers. °J....6. 

.0. 
0:-,1*3 	tapIan, 	Adj. fieberisch 	(pers. loi,....,3). 
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.0 	, 	 . 	, - • WILO tarzan, Adj. tapfer, von 1s)).3 tffrah Schwert. 0 , 
cy:?..A.4 makrjan, Adj. betrugerisch, von 'KA makr Betrug. 

1 	 5. 	Das Affix man (verktirzt an). 
Dieses Affix ist eine Verkurzung , des p e r Si schen Adjectiv-

0 . 
Affixes 0,..L.0 mand 	( Sansk. Trk, Prakrit AV), 	aus welchem 
wieder 'an', durch Elision von in, entstanden ist; es bildet besit z- 
an z e i g en d e -Adjectiva. 	Die Feminin-Endung rth 	wird vor An- . 
hangung des Affixes 'an' abgeworfen ; 	ebenso die Feminin-Endung 
al; 	z. a 	• • m 	......• 	... 
0.4:4.1.0 daulatman , Adj. reich ; 	von w....53 Reichthum. 

crep,s n iyazman 1  Adj. arm; von ji.;:3 niyaz Armuth. 
..- 	 . 	- 

04 	paman, Adj. kratzig; von 0. pam Kratze. 

ev*,..4 xiran, Adj. schmutzig; von sj,& xirk'h Schmutz. 	_ 
...-., 	 : 	,... 

	

spagan, Adj. lausig; von x.c..w spaggh Laus. 	. 
a),, varan, Adj. wollen ; von 	j;  varai Wolle. 

	

. 	 . 
6. 	Die Affixe .v ex ( 13) und v al O(. 

Beide Affixe haben denselben Ursprung und entsprechen dem 
Sindhi-Affix 1. ., Hind 775 und WM (Sansk. To.;  siehe 
Sindhi-Stammbildung § 26 	XXV ). 	Im Peii sind beide Affixe , 
auseinander gehalten worden, und werden auch mit etwas verschie- 
dener Bedeutung angewendet. 	Das POO-Affix vIr wird ganz wie 

0. das persische Affix j.,' und das Sindhi Aft gebraucht, um einen 
B e s it z -anzuzeigen, wahrend uingekehrt das Affix 31; vat im POO 
nur noch zur Bildung von Appellativen der Abst am mung ver- 
wendet wird ; 	dasselbe ist auch schon theilweise im Hindi der 
Fall. 	Z. B. 

0 
)3 ti..3,) zrOv4r Adj. Icahn ,(ein Herz habend); von $.1.3 zrah Herz. 
. 	, 

)3 2, 1.4 kInalVF Adj. bOsartig (Hass habend); von x.;.•4' kin6,h Hass. 
... 

0 043 ialiairv2,r .Adj.vorlaut (eine Zunge habend); von N.. 6 labial Zunge. 

431;4; paid-Aral, ein Mann von J Pala 
- 	, 

31,11014 buarval, ein Mann von 	 ej.  ? Bumir. 
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Die letztere Bildung auf val ist jedoch nur auf g ew isse Worte 
bescbrankt und keineswegs eine all g emein e. 

. ., ..)• 
7. Das Affix falai (ska 

Dieses Affix entspricht dem Sindhi-Affix Wit oder TT, 17 I 
i welches 	ebenfalls 	b e si tzanzeigen de 	Adjective 	bildet 	( siehe 

Sindhi-Stammbildung § 26, XV I). Im kith' ist vor dem langen a 
ein euphonisches i (y) eingeschoben worden, 	ahnlich wie tei dem 
Affix le,:i. 	Die Feminin-Endung 511-(ai) wird vor Anftigung dieses 
Affixes abgeworfen , wie bei an (Nr. 5). 	Z. B. ' 

.15-31.;X:.-- 	jangyalai kampfend , tapfer, von e..t.... fang Krieg. 

ii....k.i nangyalai ehrenhaft ; von .u.Z...; nang , 	Ehre. 	' t..c 	 _ .. . 	, 	 . 
0.31.,3 tiiryalai tapfer, von :50.3 Walt 	Schwert. 

8. 	Das Affix elA,1, Elai, ilai. 
Diese Affixe, welche alle ideutisch sind, entsprechen dem Sindhi- 

Affix "kt oder 'f' ; oder Rt und -"q1 (siehe § 26, XVIII) ; 
sie bilden Appellativa der Abst a, mmung, jedoch nur vereinzelt, 
nicht allgemein. 	Z. B. 

A 

NI.:;.0. 	ri31010 	ein Bergbewohner, 	von 4')  Gebirgsland. 
... 	. 
‘1.1.g) )  rahr:lai 
4'

, A  
j..0

.
, , / 

	

I.-anal 

9. 	Das Affix In (114,h). 	' 
Theses -Affix entspricht dem Sindhi-Affix k* (Sansk. kR ; 

siehe § 26, XXXVII), welches Adjective bildet, die von etwas ab- 
stammend, aus etwas gemacht, bedeuten ; die Feminin-Endung rth und 
al• wird davor abgeworfen : ebenso die masc. Endung ai. 	1. B. 

. . 	 .... 
ow.6. raffn, Adj. aus Lehm; 'von 5)."6- xvarai Lehm. 

......) reiamin, Adj. seiden ; 	von 1.....1.4  , ram Seide. - 	, 	 ' 	1 	• 	• 
Neben'der Endung in findet sick auch vereinzelt die Endung inah, z. B. 

1%4_0  varinah wollen , von ts2i,-; varai Wolle. 

§. 	8. 
III. 	Bildung der Diminutiva. 

Das Ptiit6 legt 	der Bildung der D iminutiva eine wun- s in 
dervolle Fertigkeit an den Tag, und Inset in diesem Puncte selbst 
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• 

•das formenreiche Sindhi, sowie alle neueren. Sprachen Indiens, die 
sich Sonst sehr in den Diminutivis Befallen, weit hinter sick. 

Wie im Sindhi, so dient auch im 1344tii das Femi ninum als 
, 

ein 	allgemeines . Diminutiv, 	z. B. 	V..3,a clandrilt, 	ein 	etwas 
0. 

kleiner Teich, 	ke,...ia dand ein grosser Teich. . 	• 
Die Diminutiv-Affixe, 	welche das P4ito anwendet, 	sind die 

sfolgenden: 
..1) k, welches identisch ist mit dem Sansk.-Dimintitiv-Affix '.• 

Im Sindhi wird dieses Affix nicht gebraucht, wohl aber theilweise 
im Hindustani. 

ft? 	Endigt das Wort auf einen Consonanten, so wird a als Binde- 
vocal gebraucht; 	endigt 	es aber auf ah (fern.), so wird h einfach 
abgeworfen und das Wort wird durch das Diminutiv-Affix k in ein 
Masculinum verwaudelt. 	Z. B. 

-0- 	.. 	 , e 
• 4>i,o mardak ein kleiner Mann , von 0.i.4 mard Mann. 

-0 

	

tg.C.P.j.?.... 	Cirgak der Wiedehopf (kleines-Huhn), von t,.5..6 	ein Hahn. 

	

.. 	 A 

t.s.)...4.,:; tapak Muskete (kleine Kanone), von 1..,,3 Kanone. 

w5.4 malak Maus (kleine Ratte), von be--  "malifit Ratte. 

2) ktti fur das Masc. und kai far das Femininum. 	Dieses 
Affix 	ist ganz identisch mit dem voranstehenden. 	Bei einsylbigen. 
WOrtern mit gedehntem Vocale (ii oder 0) tritt vor Anftigung dieses 
Diminutiv-Affixes wieder der ursprtinglich kurze Vocal hervor, 	da 
der Druck des Affixes kai eine Dehnung des Stammvocals 	nicht 
duldet. Endigt ein Wort auf gh oder ai, so wird h und I vor dem 
Affixe .abgeworfen (finales .5 wird zu a verktirzt, jedoch nicht durch- 
gehend). 	Statt der Femininal-Form kai findet, sick auch hie und 
do, kill. 	Z. B. 

— 	.. 
%.5.Sie,..,. 	 ..c caparkai ein kleines Strohdach, von 	apar Strohdach. 
..0.0  
(.5<;.,,,a, ipankai 	ein kleiner Hirte, von cote'  gpiin Hirte. 
E... 	. 
t.SA,AA gpankai eine kleine Hirtin. 

,.. jinakal ein kleines Madchen, von 	...:?. jinai Mitdchen. L.5°  

:
... 

_(•:3.).3 t6
,
takai Schwalbe (kleiner Papagai), you Lii;:i m. Papagai. 

..... 	 ... 	 . 
rf.S 	.4 .; 	banyakith eine kleine Feder, von si. i banriih Schwungfeder. 

8) gai (fern. gai), identisch mit kai , nur mit Uebergang der 
Tennis in die entsprechende Media, z. B. 
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laskjliC4 bazgrgai ein kleiner Bazar, von X1.13 Markt. ) 
L5S6i.,?,.? bilclagai ein altes Miinnchen 	. , 

von 	1,3.,..? 	alt. 
u.S°1‘„?..,•? budagai ein altes Weibchen 

,, 	.4. 	 .. 
Ls..sd.13 zmai Herzchen, von 0.0 MA Herz. 

4) Statt des 	Bindevocals I 	tritt 	auch gedehnt ft 	vor kai 
z----• fikai 	z: B. , 	 • 
Y. 	,,, .. 	 Y. 

(„5-1-34? dandfikai emu kleiner Teich, von g...i4 Teich. 

‘53', e Carrikai ein kleines Messer, von (.51.e. curia Messer. 

4.55$1.50 hadtikai ein kleines Bein, von %),:i had Bain. 

5) Das k des Diminutiv-Affixes kai wird el i dir t und einfach a i 
•an den Stamm angehtingt, wenn dessen Endconsonant ein Guttural ist: 

Lecg.5,-a ifingai ein kleines Kameel, von ••i2Z,..?- Jung Kameel. 
0 .... 

LA.:s• tatakai ein kleiner Hammer, von to...‹,ii. tatak Hammer. 
0 . 	Y. 	 ..; 
x.5''3. tarxai Haspel, von t.r . tarx Rad. 

.. 
Iski".:i tavangai ein kleiner Kleiderkorb, von ii.‹.i.,:i tavang Kleider-

korb. 
Neben ka, kai, gai etc. verwerthet das POO auch das zweite 

Diminutiv-Affix des Sanskrit, T, indem es aus demselben eine An-
zahl neuer Diminutiv-Affixe schafft. 

6) Das Affix rai (fem. pi) entspricht ganz dem Sindla-Dimi-
mitiv7Affix *1 1'5; sein Bindevocal ist, wie bei den voranstehenden 
Affixen a, hie und da auch u; z. B. 
L.5.1..b-  i j.k ktizitrar ein kleiner KrUg, 	von si.  . .;- Hai Krug. 

L5V.S kandurai feines Harz, von ,,,,..& kand Harz. 

7) Das Affix raj (rai fern.) wird auch mit dem Bindevocal ‘u (3) 
gebraucht, wie kai (Nr. 4), vor welchem dann eine vecalische Endung 
abgeworfen werden muss. 	Z. B. 

1...5°.0' 5dft. argu-rai ein llahnchen, von .56.,.... Cirg Hahn. 

'.<31,,i d'Ing5ral: effi Spazierstock, von 41..it,,? 4531g effi Stock. Le-). 
8) Ganz 	eigenthumlich sind 	die Affixe karai oder garai ; 	sie 

sind alien Anschein nach eine Verbindung beider Diminutiv-Affixe 
Bd. xxx. 	 5 
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k und r, 	nur dass r in diesen beiden Formen nicht ,in das cere- 
brale T, wie sonst, verwandelt worden ist. 	Diese Bildung ist jedoch 
im P4it.6 selten. 	Z. B. 

._...,  
of i, vuzgarai ein junger_Geisbock, von .3, vuz ein Geisbock. 

4_5   7<ay:i totakarai eine Schwalbe (kleiner Papagei) von L:i.). 	Papagei. 

Es findet sich daneben .auch noch eine Diminutivform iingarai, 
welche mit garai identisch ist, nur dass r in r wieder tibergegangen 
und der Bindevocal il (hier nasalisirt tin) vorgetreten ist; 	z. B. 
c, „... 	 , 	 c. 	. 	, _ Lts.‹..1)....s.-4 baCungarai ein kleines Kind, von Lf.,,-.-4 baCai Kind. 

9) Eigenthumlich ferner ist das Diminutiv-Affix ritai oder 'Otai. 
nEs ist klar,  , nach dem was wir im Voranstehenden schon bemerkt 
haben, dass il undo -blosse Bind e vocal e sind , das eigentliche 
Diminutiv-Affix demnach tai ist. 	Dieses tai (t) ist, wie ich keinen 
Zweifel hege, identisch mit r, ein Uebergang, der sich auch in den, 
tibrigen neueren prakrit-Sprachen Indiens oft genug findet, namlich 
r = d (aus dem es, wie schon seine Hindi-Form I sattsam zeigt, 
in den indischen Idiomen meistens abgeleitet ist) =-4, mit Ueber- 
gang der Tenuis in die Media. 	Diess ist ein neuer Beleg, mit 
welcher Fertigkeit im Past6 ursprtinglich einfache Formen in eine 
grosse Mannigfaltigkeit von Bildungen zerlegt worden sind, so dass 
auf den ersten Buick ihre Identitat gar nicht mehr erkannt werden 
kann. 	Z. B. 	. 

Lo 	
,, .. _ 

.u...,,, sarotai ein elender Mensch (Menschlein) von L.F..em Mensch. 
i., . 	, 

4.3.s\ 5-  kaCillai ein kleines Kind, von (4..i- 	Adj. klein. Ls 	•• 
10) Eine Combination von titai und g -_=—_ k ist das Affix g6tai, 

giltai, ahnlich. wie karai , garai, gebildet; z. B. 
,, 	, 	, 	-..:, 	 •:, , 

L.4.4 ..., .16  N. A mull5g0tai ein elender Mulla (Weiner Mulla) von al..4 ein Mulla. 
,, • A 	0 .. 

ts;t5.560 zarg6tai Herzchen, von ts.),)  ztah Herz. 
4 • A 

JS 
.
g kargotai Bagatelle, von jlc liar Geschaft, 	• 
Herr Raverty hat die .Diminutiv-Affixe § 97 seiner Grammatik 

abgehandelt, ohne naher auf die Sache selbst einzugehen ; einige 
der Diminutiv-Affixe hat er gar nicht erwahnt. 	Wir konnen aber 
von diesem Gegenstand nicht scheiden, ohne and noch Herrn Ra-
verty's,Uebersetzungskunst bewundert xu haben; §. 98 gibt er fol-
gendes Citat :  

" 	2,..4... 	:-..0 ‘.5 it.a 	1... 	.:i 	,) - 	0,„; 	• r•-••• .a. ., 	• _i_b 	ci 	j 	L5 	05 	At  24.1 L50 3...E4 b«) ' Lsa4 It) 

r ---P, 	• -" 	..) 	)3.), L556..)...rtA it,-..) "•4•4  &I 19;4.,  s, j."-- 
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Er tibersetzt in der zweiten Au f 1 ade : 
Far mich ist das nicht Tod, noch ist es Leben — als Exi- 

stent, den Zustand der Todten sehe ich als besser an — durch 
Liebe bin ich trocken geworden — aus Kummer bin ich, verzehrt. 
0 lieber Bruder Midi! ich muss Durkhlinai sehen." 

In der er sten Auflage S. 39, wo auch der Text ganz fehler- 
haft gegeben ist, hat er das gleiche Citat folgendermassen tibersetzt : 

„Fur mich ist dies weder Tod noch Leben — vom Zustand 
meiner eigenen Existenz betrachte ich die Todten — aus Liebe bin 
ich trocken geworden, aus Kummer verzehrt. 	0 lieber Bruder Mirti, 
ich muss Durkhani sehen.” 

Herr Raverty muss auf jeden Fall eineu guten Glauben an die 
Unwissenheit seiner Leser haben , wenn er meint , dass er seinen 
eigenen Uusinn 	dem 	afghanischen Schriftsteller aufbinden 	dude. 
Beide Uebersetzungen sind uattirlich falsch, die zweite insbesondere 
ganz absurd. 

Die richtige Uebersetzung dieser einfachen harmlosen Zeilen ist: 
„Diess ist ftir mich weder Sterben, noch Leben; besser als Le- 

ben sehe ich den Zustand der Todten an (d. h. so wollte ich liebei 
todt sein als leben): aus Liebe bin ich ausgetrocknet, aus Kummer 

- 	verzehrt; o lieber Bruder Mini, ich werde Durx6 sehen !" 

§. 	9.  
IV. 	Bildung des Geschlechtes. 

Das Pat 	hat, wie die Mehrzahl der neueren Praltritsprachen 
Indiens , das N e u t r u m verloren , und unterscheidet nur noch das 
M as culinum und F e in inin urn. 	Im Allgemeinen lasst sich das 

' Geschlecht im POto leicht an den verschiedenen Endungeu der 
Nomina erkennen (siehe § 4 oben); nur die Endung s= veranlasst 
bei der ungenauen Schreibweise viele Schwierigkeiten , obschon die 
Aussprache selbst deutlich zwischen dem Masculinum (0) und Fe- 
mininum (ah) unterscheidet. 	Das Geschlecht wird entweder durch 
ganz. verschiedene Nomina bezeichnet, wie diess in den meisten 

- . 
Sprachen bei Verwandtschaftswortern der Fall ist, z. B. 	plAr )31i • . 	 . Vater l 	m6r Mutter, )5" yr& Bruder, 	.• Or Schwester; .4 )  3'  .. 	 ... 
tI t-43 mER.h Ehemann, ao.a..  Ail; maudiun Ehefrau, L 	zUe Sohn, 
),..1 Mr Tochter 1) etc., oder das Femininum wird durch b e s o n- 

1 

1) Aehnlicbes findet auch bei den hauptsliehlichsten Hausthieren statt, z.13. 
. 	. 

6g"•••• sandp 	miinnlicher Buffalo (Sindhi MR 	Hindi Rh' , Sansk. ein 	 , 
.., 5* 
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dere Endungen aus dem Masculinum abgeleitet. 	Die Gesetze 
der Ableitung des Femininums von dem Mascnlinum sind folgende: 

1) Von den Masculinis, welche auf einen Consonanten -
auslauten, wird das Femininum durch Anftigung der Endung e i  = 

a abgeleitet (vergi. § 4, II.). 	Z. B. 
• 'l us' 	(4 `) 	Kameel, 	fern. x...!..,i iliTth 	ein weibl. Kameel. u•r, 	. 	X  
„ 

5.-:. Zar m. Esel, 	fem. 	s ...• Zara Eselin. 

• vxs1  Rd Schafbock , fem. s$, V. 	RAI Schaf. 

j.i. yal 	Dieb, 	fern. s.i.1 7161. 1) 	Diebin. 

" 	Dasselbe gilt awl von den Adj ectiv is, welche auf einen 

	

Consonanten auslauten. 	Z. B. 

p'' gat links, 	fem. tc.....,V gatilh. 

5,1N? Or 	viel; fem. s..r1,,,? 	clergh. 	. 
. 	 , 	• .... 	 ..... 

-%....•),, 	torb 	fett, 	fern. 	a.?;,.. tarba 2). 
0.1,3 nrincl feucht, fem. 30.3,3 nfindgh. 

2) Von den Masculinis, welche auf ai auslauten, 	wird das 
Femininum dadurch abgeleitet, dass der Diphthong ai in ai ausein-
ander gelegt wird, d. h. ai wird in I verwandelt (gerade wie im 
Sindhi 67..-.-_ POW) ai, in I) mit dem Bindevocal a; z. B. 

0 •A 	 ,./k 
L.5, 	Pal Ochs, fern. (511.,,,. Rai Ruh. 

4. 
Lo....., spai Hund, 'fern. ft..% spar Htindin. 
4, ... „, 	 ......, 

1.5,115..) durAnai ein Durani, fern. 0.35,5 duranar eine DurAni-Frau. 
4..070 	 -.Of 
01.41.0  vrumbai der erste, fern. 	vrumbai. Li......4.1,3  

Eine A u s nah m e von dieser Regel machen eine gewisse An-
zahl von Adjectiven (welche aus clem WOrterbuch zu ersehen sind), 
die ihr Femininum nicht auf ar, sondern auf 6 (i) bilden. 	Ferner 

tirt), 114+hA meilal ein weibl. Buffalo (Sindhi leg, Hindi tit41) , 
Sansk. Trrrit).  

1) ylii.h 	1st 	contrahirt aus 741iih. 

2) Eine gewisse Anzahl von Adjectiven, 	welche 	urspriinglich kurzes ft 

im Masc. in ti, 6 gedlimpft haben, 	lessen dasselbe 	vor der Anhlingung des 
Feminin-Affixes 'fib  wieder zu Tage treten; davon mehr unter den Adjectiven. 
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alle Participia (Praesentis and Perfecti) auf ai , welche ihr Fe-
mininum ebeufalls auf g (i) auslauten lessen; z. B. 

....  
t_543 talai , Adj. durstig, fern. is (auch (.55:i geschrieben) tale (i). 

0 	• 	3  
4.•.:. Z u gai ) Adj. htilflos , fem. L.):::,.- zuge (i). tS  0 	. . 	, 	, 

, L5,.X.iL,4,.i nfunandai, Adj. geheissen, benannt, fern. 0.11.:013 niimiinde (i). 
2 

,a0  vrtinai, Part. praes. tragend, fem. i.,3_,,, od. jb...0  vrilue (i). 

,...5.1„ nrai, Part. pert getrageu, fem. _.1), oder (5.0  vase (i). 
$ 	$ 

:14:)...,..,J; nillUdiinkai, Part. prs. sich gramend, fem. 0,33,4,3 nfiredfin- 
, 	 - 	l 	ke (i). 

: 	 .." :Six/ 3 nfillUdalai, Part. perf. sich gegramt habend, f. ‘3,5„*333 owda- .. 	 . 	, 	le (i). 
3) Von Substantivis masc. auf a wird das Femininum durch 

Verwandlung der Endsylbe a in i abgeleitet, z. B. 
. 	 . , 

L:5.3 ARE ein Papagei , fern. ,:;.).3 OM  
Neben der Feminin-Endung I findet sich auch a ( was , wie 

schon bernerkt, mit i identisch ist) , 	z. B. 
ISIS 

  
LP.; kaki pin vaterlicher Oheim ; fem. 	Mai die Frau eines 

vaterl. Oheims. 
leg' 

 
1,,?yS°  gods eine mina Puppe 1  fern. 	Oda eine weibl. Puppe. 

A dj e c tiv a dagegen, welche auf i auslauten, bleiben im F e-
mininum unverandert ; z. B. 

Cif.; dana Adj. weise , fem. UL 	data. 

4) Von den Nomiuibus masculinis auf gh wird das Femin i- 
n u m dadurch abgeleitet, dass 	die Endung $11 in gh verwandelt 
wird, was zwar in der Schreibweise nicht zu Tage tritt , in der 
Aussprache jedoch deutlich gehdrt wird. 	Z. B. 

6.4,..f WO Ruud, 	fem. z‘iii.S.  kiitiih Htindin. 
-4 . 

21..i.)1.1" Yarn& Krahe , fem. o.4)1..f k5ryith. 
, 	$ 

s..)-31 Ugh , Adj. schlafrig, fem. 0,1 Ugh. 

,t43 ni121, Adj. blau, fem. 4.:$ graft. 

Vereinzelt findet sich auch die Endung nah , 	z. B. 

i...;.L.4 mElmot Gast, 	fem. 1,..F..0L4 mnmanah: 
‘ 
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5) Von Nominibus masculinis auf e wird das Femininum durch 
Anhangung der ' weiblichen Endung 'al gebildet ; z. B. 

(5;.1 16e, Adj. gross, fem. s. 	.3 loeah (16ya1). 	, 
. 

, L.5j.,.X? badge, Adj. bosartig , fern. $.4..q.X,1 badegh. 
- 

L5V? badge, Adj. gross, fem. 0.4%.? bacjaen. 
A 	 A 

L5,.... soe m. Haas, 	fem. a.,1,..., s6e'ah weibl. Haas. 

. 6) Von den Nominibus masc. auf I wird das Femininum durch 
die Endung ai abgeleitet. 	Z. B.  

....5-  kumaki Helfer, fern. L5,1K...f 	kumakai Helferin. 01_‘.. 
 

. 
ay.5, dObI Waschmann , fern. isky.5 d6bal Waschfrau. 

Daneben findet sich jedoch auch vereinzelt die Feminin-Endung z 
ng,h (entsprechend ' der Sindhi-Feminin-Bildung auf *I oder f T 1 

	

siehe Sindhli-Stammbildring § 30, I.). 	Z. B. 
31.E liati Elephant, 	fern. i...,;:ili hatinAh. 
. 	 . . 

Lx,30 (MI Waschmann , 	fern. 0..64,5 &Mira Waschfrau. 
' 	- 

(Z nai. Barbier, fem. N.&Li nayanah Barbier's Frau. 

A dj ectiva dagegen , welche auf I auslauten (meist persisch en 
Ursprungs) bleiben im Femininum unverand er t; .z. B. 

....t...v saxmi 	verwundet, 	fern. Lc,* -...41.0, , L5 

L5)1.4.- ;email betrunken , fem. t5,14..6.% 

7) Von Nominibus masculinis auf 6 wird das Femininum da- 
durch abgeleitet, 	dass nach Abwerfung der masc. Endung 5 die 
fem. Endung 5,11 angehangt wird ; 	z. B. 

. 	.. 
AziI.4  banjo Augenwimper, 	fem. :,:t3" 1.; bAnrAh.. 

6 kann auch wieder in den Halbvocal (v) verwandelt and Baran 
die Feminin-Endung a adgehangt werden; z. B. 

— 
3>s' pirzb", Adj. gehend , -fem. 53.534 pirzavAh. 

8) Die Nomina masculina auf A bilden ihr Femininum durch 
Anfilgung der Endung XI; vor welcher A wieder zum Halbvocal (v) 
wird; 	z. B. 

, ..  
tatil ein kleines starkes Pferd , fern. tom. tatafgh. 
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Einzelne Nomina auf u bleiben im Femininum unverandert; d. h. 
sie sind generis communis ; z. B. 

yi...,a milli, masc. Bar; 	fem. ,l...0.  
' 	 • 

Es findet sich auch hie' und da die Feminin-Endung anal (Sindlii 
74411*, siehe Sindhi-Stammbildung § 30, IV); z. B. 

LAI.;%.,X.1.10  hindvAnai eine Hindu-Frau, von y.x.;51) hindil ein Hindu, 

Sindhi ebenfalls *pH  A% aus dem die RAO-Form genommen ist. 

9) Von Nominibus masculinis auf au wird das Feminiuum 
durch Anhangung der Endung al abgeleitet; z. B. 

.... 	 „ 
ya yau , Adj. einer, fem. bya yatal (una). 

Herr Raverty hat in seiner Grammatik S. 13 die Bildung des 
Geschlechtes kaum bertihrt, und auch das wenige, was er darilber 
beibringt , ist each seiner gewohnlichen Weise confus durch einander 
geworfen, wie es. auch gar nicht anders Seim kann, wenn man in der 
Beschreibung eines Sprachsystems nur empiri s c h verfahrt, ohne 
zuvor 	die allgemeinen 	und hoheren Gesetze 	zu 	erforschen, 	auf 
denen das gauze Gebaude ruht. 

§: 	10. 
V. 	Die Declinations-Verhaltuisse des P44to. 
Das POW hat so wenig eine Declination im eigeutlichen Sinne 

des Wortes, als die 	ueueren Sprachen Indiens ; 	die alien Casus- 
Ueberreste, die sick zerstreut noch in den neuindischen Sprachen 
vorfinden', sind im POW 	schon allesammt spurlos verschwunden, 
und der gauze Declinationsprocess wird durch Halfe von Praeposi- 
tionen und Postpositionen bewerkstelligt. 	Auch in diesem, in das 
innere Leben einer Sprache 	tief eingreifenden Puncte 	zeigt das 
RAW) eine vielfache Uebereinstimmung mit den neu-indischen Idio-
men , in deren Lichte allein dieser gauze Process sich richtig er-
kennen und begreifen lasst, obschon es auf der andern Seite auch 
nicht 	an Bertihrungspuncten 	mit 	den 	irinischen Spracheu fehlt. 
Die arabische Terminologie, welche Herr Raverty (§ 27) zur Be-
zeichnung der Casus von seinen Munshis sich hat aufdrangen lassen, 
ist auch hier wieder eher ein Hiuderniss als ein FOrderungsmittel 
zur rechten Wardigung des Declinatiousprocesses geworden. 

Es handelt sich bei der ganzen Declination des Paiito eigent- 
lich nur um 	zwei Mo me n t e, 	in welchen sie sick vollstamdig 
abwickelt, 	namlich urn die Bildung der M ehr zahl, und des 
sogenannten Ca sus ob 1 i guns, oder besser des Form ati v s, wie 
wir ihn uennen wollen, des Singular mid Plural, aus welchen 
durch Vorsetzung 	oder Nachsetzung von gewissen Partikeln oder 
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Adverbien die einzelnen Casus gebildet werden. 	Man sieht es aber 
auch bier dem POW tiberall an, dass es eine wilde Gebirgssprache 
ist, 	die sich nicht gerne- Gesetzen unterwerfen will, 	so wenig als 
diejenigen, welche sie sprechen. 

I. 	Die Bildung der‘Mehrzahl. 
Die -Grundform eines 'fortes reprasentirt im P2,413 immer zu-

gleich den Nominativ Singular 1), aus welchem die Mehrzahl 
nach den im Folgenden nither zu beschreibenden Gesetzen abgeleitet' 
wird. 	Wir mtissen nach den in § 4 geschilderten Endungen die 
Nomina masculina and feminina auseinander halten, da jedes 
Geschlecht seine Mehrzahl auf besondere Weise bildet. 

m 
I. Bildung des Plural der Nomina masculina..  

1. Themata, welche auf einen Consonanten auslauten. 
Die Nomina masculina, welche auf einen Consonanten 

auslauten, bilden ihre M ehrzahl: 

a) durch Anhangung der Endung a n. 

	

Diese Plural-Endung 	theilt 	das Ps,46 	mit 	dem N e up e r - 
sis eh en, 	welche 	Bopp 	(Vergl. 	Grammatik 	I, 	§ 240.) 	mit 
Recht fiir die alte Plural-Accusativ-Endung des Sanskrit 15ER er- 
kart. 	In den neu-indischen Sprachen dagegen sind die Nomina 
masc., welche auf einen Cons o n an t e n auslauten (mit Ausnahme 
des 	Sin dill, 	welches 	die alte pidkritische 	vocalisehe Endung 	11 
(=_-_— o) 	bewahrt hat), im Nominativ Plural u n v e r It n d e r t geblie- 
ben (vgl. mein Essay: On the declensional features 	of the North 
Indian Vernaculars, Journal of the Royal Asiatic Society, Vol. XIX, 
part IV (1862) 	Section II; I.). 	Z. B. 

46...1.; malik ein Httuptling, Nom. Plur. cilkl.; malik-dn. 
ir 

1 /44.1... Cirg ein Hahn , 	Nom. Plur. disi.?... Cirgrtn. 

sli, in ein TiOnig, Nom. Plur. ejlot...:;; galan. 

IL,1:, 	c 	
. _ 

2) v ah Brunnen, Nom. Plur. til.p. Calan. 

1) vs wird wohl kaum ndthig sein, bier anzumerken, 	dass das POO, 
so wenig als die verwandten Dialecte, 	einen Ar tik el besitzt , der bei 	dein 
Declinationsprocess in Betracht kommen kdnnte. 

2) Hier ist h Endconsonant (daher nicht mit p der Endung reth zu verwecip 

seln), weil es aus 	verkitrzt ist. 

   
  



Trumpp , die Verwandtschaf tsverhei2tnisse des Pushtu. 	73 

b. Durch Anhangung der Endung Una oder tinah. 
Diese Plural-Endung scheint mit der vorangehenden identisch 

zu sein, nur dass 5, in U gedlimpft worden ist (wozu das Ptgto 
tiberhaupt grosse Neigung zeigt) and ein auslautendes kurzes a oder 
ah der Euphonie wegen nachklingt, indem das schwerere dumpfe it 
immer den Accent an sich zieht; wir konnen daher Una oder finah 
als die POO-Transmutation der neu-persischen Endung an (welche 
den Accent nit ht an sich zieht) betrachten. 	Der Gebranch• dieser 
beiden Plural-Endungen, an und Una, ist aber keineswegs w ill - 
kit r 1 ic h, 	sondern fest abgegranzt; eine sichere Regel jedoch far 
den Gebrauch der einen oder andern Endung habe ich his jetzt 
nicht 	entdecken 	konnen, 	der usus 	all ein ist dafar massgebend. 
Z. B. 

.. 	, 
0.1 as Pferd, 	Plur. co.....1 lisuna oder ffsiinah. 
... 	 .. 	,,, 

1,1 kiir Haus, Plur. 0.,),..f kb-rdna. 	 - 
... 	, 

.)I.S-  Ur 	Geschaft, 	Plur. 14.3.43' lariinah. 
.. 	, 

.Al..; &Tr 	*Pater, 	Plur. 1,..i.,),V.a pihninah. 
- 

Auch einzelne der unter 5. anzuftihrenden Themata (welche im Nom. 
Sing. die ursprttngliche Endung ah abgeworfen haben) bildcn ihren 
Plural nach dieser Form. 	Z. B. 

.*. 	I . 31.  TO 	Dieb, 	Plur. 1,4A.= Tlunah (nliina,h). 

ji 79,r Berg, Plur. 26.35iL Trunah (yaritnah). 

c) Durch Anhangung der Endung ah, zugleich mit 
innerem Vocalwechsel. 

Eine bestimmte Anzahl von Nomina masc., in welchen das 
ursprtinglich 	Lange a im Sing. Nom. zu 	it gedampft worden 	ist, 
lassen im Plur. dasselbe winder zu Tage treten, da durch die hinzu- 
tretende Endung ah ft zu schwer wird. 	Der Ursprung dieser. En- 
dung ah ist etwas dunkel; 	ich bin geneigt, dieselbe fur eine Ver- 
setzung 	und Ahkilrzung der 	neupersischen Plural-Endung Is> zu 
halten (siehe Bopp, Vergl. Gramm. I, § 241), 	die ja auch schon 
im Neupersischen promiscue far lebende und leblose Begriffe ge- 
braucht wird. 	Z. B. 	 _ 

0,.....:::, irin Hirte, 	Plur. Niit;.:1 gplinah. 

p.,....1 nmiln4 Gebet, Plur. 14.31.......i nm-an4ah. 

AS,C...4-.. ikfinr Stachelschwein, 	Plur. 4.3C.,::-., ikhnTah. 
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, 	- 	- vas9 1) biyaltiin Trennung, Plur. oJWL biyaltrtnah. 

Neben dieser Pluralbildung auf ah, mit innerem Vocalwechsel, findet 
sich jedoch auch die regelmassige Bildung auf Tula, ohne 

, 	
Vocal- 

wechsel, wie tc.4-4,4.i,.3 fununpnah. 	Andere hinwiederum gebrau- 
chen nur die regelniassige Pluralendung auf tinah, 	was aus dem 
Worterbuche zu erlernen ist. 	' 

d) Durch Anhangumg der Endung ahgr. 
"Diese Plural-Endung findet sich nur bei solchen Worten, wel- 

che einen S chaff, S c h lag, Stoss etc. bedeuten. 	Es durfte viel- 
leicht nicht fehlgegriffen sein, 	wenn wir diese, sonst unerklarbare 
Plural-Endung 'nit der 	in den niederen Pakrit-Dialecten 	schon 
gebrauchlichen Endung VilSt = ii., it = iAR:r 	(cf. Lassen, 
Instit. Linguae Pr-A. § 175. 9; § 147. 4) vergleichen, aus der auch 
offenbar die 	neupersische Endung Lc entsprossen ist. 	Dass das 
finale Ti in raiwis auch schon, in r tibergehen kann, , unterliegt 
keinem Zweifel, siehe Bopp, Vergl. Gramm. I, § 241. 	Das Nipalf 
bildet auf dieselbe Weise den Plural durch Anhangung des Affixes 
bar, uber dessen Ursprung aus WIWI kaum ein Zweifel obwal- 
ten kann. 	Das BangalT ferner gebraucht das Plural-Affix ra, das 
eben dahin bezogen werden muss. 	Vergleiche, 	was ich in dem 
schon 	erwahnten Essay on the declensional features of the North 
Indian Vernaculars, Section II, 1 untel• Bangali gesagt babe. Z. B. 

,...,,13 trap der Schall des Htipfens, Plur. )114):; trapah5r. 

,,,ja yurumb das Gerumpel, Plur. it 	iii yurumbandr. 

ir ii. nt,r ein Bauchwind, Plur. )L .3.= 7arahIr. 

e) Durch Veranderpg des kurzen a der Endsylbe in 4. 
Es ist diess eine 'dem POtO ganz eigenthumliche ErsCheinung, 

den Plural durch Vocalwechsel der Endsylbe auszudrucken, wovon 
• sich keine Analogie in den verwandten Sprachen 	entdecken lasst. 

1) Alle diese Nomina, welche den Plural durch inneren Vocalwechsel und 

die Endung,,ab bilden, sin& urspriinglich ein sylbig; 0.;;.44 maeht davon 
. 	. 

nur eine sebeinbare Ausnabme. 	Es ist zusammengesetzt aus dem Adjectiv j..h.? 

biyal getrennt , und 03.:i Platz, Ort, pers. ot.Z.,  , 	mit Ausstossung des Lye 
und Verdumpfung des a in ii. 
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Das Einzige, was sich damit vergleichen lasst, ist die Pluralbildung 
im Deutschen durch Umlaut, wie Bruder, Plural Brtider, nur mit. 
dem Unterschied, dass dieser Umlaut im Psgt,3 nur die letzte Sylbe 
betrifft. 	Z. B. 

* o ill.... star 	Stein, 	Plur. ,..-t..., star Steine. 

, 	)0..... sugar wildes Schein, Plur. f iys..... suckr. 
. 

)1.),..ii barlar Hammer, Plur: )..xii bayds,,r.  

Es gibt deren eine ziemliche Anzahl im Pilitii, die sorgfaltig be-
achtet werden mitssen, da nur der Zusammenhang oder ein feines 
Ohr den Plural mit Sicherheit erkennen lassen. 	Die Schreibweise 
mit Hamzah im Plural wird zwar hie und da in Handschriften ge-
funden, aber gewahnlich doch dem Leser tiberlassen, den Plural 
selbst herauszufinden. 

Den Plural durch Vocalwechsel der Endsylbe bilden so alle . 	 .. 
mit and den Affixen 	• l9) 	05 • 	....- 	3 Ss  iusammengesetzte Nomina; S C, •  
die itbrigen mussen per usum erlernt werden. 	. 

A nmer k: 	Nebon den vorstelienden Pluralbildungen findet sich auch noel] 
eine auf a oder ah vor, die jedoch nur nach Z ah !war t e r n gebraucht wird, 

z. B. ;AS 6) dr6 Wall (auch bloss id Wit geschrieben) drei Jahre, wahrend 
-?. 	. 	 .. 	) 	... 

der regelrassige Plural von id kat z..21,11S kaliinah lautet. 

Unregelmassige Pluralbildung. 
Ganz unregelmassig bildet 	vrtir Bruder, seinen Plural in 

. 	, 	 )50  
g.s.i".!  vranrah Bruder. 

2) Themata auf ai. 
Diese bilden ihre Mehrzahl durch Umwaudlung des Diphthongen 

ai in T. 	Wir haben schon § 4, 2 bemerkt, dass die POto-Endung 
ai der Sindhi-Endung ö oder i entspricht; in der Pluralbildung nnu 
hat das RIO die Endung I' (nicht o) zu Grunde gelegt, und stimmt 
in 'dieser Hinsicht ganz mit dem Sindhi Uberein, In welchem die 
Nom. masc. auf I im Plural unverandert bleiben, was der Praxis 
des Pali und PrAkrit entspricht, vergleiche: On the declensional 
features etc. I1, 	V. 	Z. B. 	 1 

4, ... 
L.5),K,::1 gikrai Falke, 	Plur. L5/...% iikri. 
.0 
KAC. yutkai Ochse; Plur. d....*1 yutki. is .. _ 
' ....3.>  kasai 	Augapfel, Plur. ,..„—vA3: kasi. 
t.5 
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3. 	Themata auf 6,. 
Die Nomina masc. ad  a bilden ihren Plural nach persischer 

Weise, indem sie entweder die Endung an, mit euphonischem y 
(= yan) Oder g (= On) an den Singular anfugen. 	Wann die eine 
oder die andere Endung gebraucht wird, muss aus dem Worterbuche 
ersehen werden ; eine bestimmte Regel lasst sich dartiber nicht auf- 

_ 	stellen. 	Z. B. 
a) ifs).:3A  • tots Papagai, 	Plur. ol.;1.43 totdyan. 	• 	 . 

Q... arpl ein vierfussiges Thier, Plur. 01.41...;.... 	Zarpayan. 
b) 1....4.4 mania vaterlicher Oheim, Plur. ejt.i1:4L; mamagan. 

nt 	. 
f4Sd  (Oda Puppe, Plur. 013.1.3j.51̀' . g6c146n. 

4. 	Themata auf 6 (6). 
Die Nomina' mast. auf 6 (hie and da auch nachlitssiger Weise 

mit finalem ii = i gegchrieben) bilden ihren Plural auf d r eierlei 
Weise: 

a) durch Anhangung der Endung an, was jedoch bei wenigen 
der Fall ist , wie : 

n 	, Z. 	A 	r• .. 

ylii..... saqqati Wassertrager, Plur. 01.544,.. saqqaoan. 
b) Durch Anhangung der Endung firiah odei Una; wie : 

A 	0 	 r ) A 

y.f......, sk6 Stich, 	Plur. 6.331..‹... skottnah. 
.., 
... ) A 

5,14. pa6 Viertel, Plur. a.33344 pafidnah. 

3.1.:44 pit 	sonniger Platz, Plui. 5..i,,.l.:::a pitA6iinah. .. 	_ c) Durch Anhangung der Endung gan, durch welche weitaus 
die meisten Nomina masc. auf 6 ihren Plural bilden , wie : 

A a 	a. 

.5.
11.) banro Augenwimper, Mr: i.j1.4,;31.; binr6gAn. 

.53.1g...., saglavo Fischotter,  , Plur. 01-.14.5).1.Z. 	saglavOgan. 
3 	 , 	 3 	0 , 

tp,.,..4 manclEau Riihrstab, Plur. ut.41‘.x..;.A mandttaug6m. 
A nme r k. 	Die .weuigen F e ni in ilia auf 6 bilden ihren Plural auf gang 

(g5.ne),...z. B.  
a  

j•C•4t4 paeko Hebei , 	Plur" 0 • 1.16 ^K.Il.i 	'&1E6g am (n). P 
Die Marsala der Feminine auf 6 jedoch bilden keinen Plural, wie 

A 	) 

jo4/,.) vurgo Wiese ; „gif)  zangS Wiege etc. 
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5. Die Themata auf ah.  
Die Nomina masc. auf toth bilden ihren Plural auf verschiedene 

Weise ; sie bleiben entweder 
a) im Plural unv ertindert, so dass die Zahl aus dem Zusam- 

menhang erschlossen werden muss. 	Unter diese Classe gehort eine 
bestimmte Anzahl von Nomina, die aus dem WOrterbuche ersehen 
werden mitssen; ferner alle Nomina Verbalia auf 4,11 ohne .nsnahme, 

, welehe in der Construction immer als Pluralia behandelt wer- 
den. 	Z. B. 

N.:4 lEmel Augapfel, 	Plur. 64.,.;.1 l'emilh. 
. 	, 

s..;,,a.. .ii 	arinq,h Mann, 	Plur. o...4)Li nArina.h. 

N.:.i17 xii4,,h das Hinaufsteigen , Nom. Verb. von )3:;., 
nur im Plural gebrauchlich. 

Unter diese Classe gehort auch eine bestimmte Anzahl Nomina, die 
im Nominat. Sing. die Endsylbe 411 abgeworfen haben, und somit 
auf einen Conson ant en 	auslauten, 	dieselbe jedoch wieder im 
Nominat. Plur. (sowie im Formativ des Singular) zn Tage treten 
lassen. 	Z. B. 

)1 7a1 Dieb , Plur. £ 710.  
J.; mal Begleiter,  , Plur. xi; mkth. 

Es findet sich jedoch auch daneben die mehr regelmassige Plural- 
. 	, 

bildung ak.i.1,L 71finah oder ralfmah, 	siehe 1, b. 
b) Andere `bilden ibre Mehrzahl durch Abwerfung der End-

sylbe till, und Anftigung der Plural-Endung An oder finah; z. B. 
6;4 levo,,h Wolf, Plur. 0‘.1.4- 	le-van. 

zi.W karnh Kalte, , Plur. ol..)..s-  kitryan. 
o 	 , 	, 

15
.
er4  m4q,h Ehemann, 	Plur. x."3"er,4 mUrtinah. 
.., 	 . 	, .s..,:i till' 	Oheim, 	Plur. 243,33 tranah. 

- , 
oh, vrriret Neffe, Plur. s.3))10  vrarfinah. 
c) Andere endlich bilden ihren Plural, indem sit) an die End-

sylbe qh. das Plural-Affix On anhangen; z. B. 
4 nik4h vaterlicher Grossvater, Plur. ege.4 ni19,10.n. 

ti4 le* Wolf, Plur. 013°8;4 1691 On. 

at.kil..i nituph Brombeere, Pl. t...)Letkili nfingq1 gin od. ol-ZU nanggn. 
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d) Einige wenige Nomina bilden ihren Plural durch das Affix 
anah, mit Abwerfung der Endsylbe gl. 	Theses Affix finah scheint 
eigentlich eine doppelte Pluralendung zu sein, an and all, 	as sick 
bei einigen Worten ethalten hat, die fast mehr als Aus n a h men 
zu betrachten sind. 	Z. B. 

1‘6.4A mElm4h Gast, Plur. &.11....44 molmanah. 
, 

•A 
•C 	• 	- 1,44 y5b4h Kuhhirte, 	Plur. au ?..= yobanah. 

6. Tbemata auf e. 
Die NominalstAmme auf e bilden ihren Plural durch Anhan-

gung der Pluralendung fmah ; ' z. B. 
'le  	sarRe Caravanserai, Plur.a..1 ' "1-  	saraeanah n, 	L.4- j••••, 	j1.9. v,  - 	• 

, 
03.) doe 	Gebrauch, Plur. ici.,1)..) dOeftnah. , 

. I w 	4 
(.5 4.,..   skoe Stich, Plur. tc.i0.5/....., skiieftnah. 

Unregelmassige Pluralbildung. 
A 	 • IA, 

t.5.1.&- Vie od. 03)  zi3e Sohn, Plur. 0,12; Oman od. 0.4.9)  zabman. , 	 , 	• 
7. Themata auf T. 

Die Nomina masc. auf I bilden ihren Plural durch Anhangung 
der Endung An; z. B. 

Le4.',...?.. jogi ein Biisser, 	Plur. eictlyA,?.. j6gian. 
_0, 	. 	. 

Lsnii.... surnaT Klarinettspieler, Plur. 01.1 1%-if.v surniTan. 
6. 

i s,  ...1... silamC1 Waschbecken, Plur. 0-.....t...*:1-... silamaan. . 	. 
8. Tbemata auf ft. 

Die Nomina auf ii bilden ihren Plural, entweder 
a) durch Anhangung der Pluralendung an, was jedoch selten 

der Fall ist, wie 
, 	,....  

j.x.t...f kandil ein grosses irdenes Gefass, Plur. vii .),..43" ktindfian.• 
oder b) durch Anhangung des Plural-Affixes gan, was bei den 

meisten auf ft auslautenden Stammen der Fall ist. 	Z. B. 
•  

.fit? bithil Armspange, Plur. L.}.54_,414.4 bahfigdn. 
, 	. 	• 

Pfirsich, Plur. 	1.3d)lill guftilfl ,..11.xst. :::, iuftalft 	 t., 	 On. 
. 

I..4, tlarft Maina (Vogel), Plur. ole,)Li.. iarrign. .1) 	• 	• 
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A nmerk. 	Die wenigen auf u auslautenden Nonaina feminina bilden ibren 
Plural dumb Anlfiingung des Fem. Plural-Affixes grime, wie 

)1.; bagit Pelzmarten, Plur. ,,1.5°,1,4-  bdgrigane. 
'-' t I 	Cr, 	 , 	, 0,  .„ ,,..fi barju Wetzstein, Plur. 01.34_,..?.j?  barjtigatie. 

9. Themata auf au. 	- 
Die Nominalstamme auf au bilden ihren Plural entweder 
a) durch Anhangung des Plural-Affixes an, wie 

..,;., 	 a. 
.3.11. saqqau Wassertrager, Plur. Jilt.. saqqauan, 	• 

oder b) durch das Plural-Affix iinah, wie 
.... 

. ,ia  palau Saum, Plur. a.3".la palautlnah. 
• ,... 	, 	 )... 

cau Banal, Plur. &.i.),.?... 	Caurinah. _,• 
... 
,.1 lau Erndte, 	Plur. o.33.3.J laurtnah. 

§. 	11. 
II. 	Bildung des Plurals dei Nomina feminina. 

1. • Themata, welche auf einen Consonanten auslauten. 
Wir haben oben 	unter den Feminin-Endungen diese Classe' 

unter diejenigen Nomina feminina subsumirt, welche auf 6 CO aus-
lauten

' 
 weil sie (ursprtingliches) finales i im Nomin. sing. abgewor- 

fen haben. 	Da sie jedoch in der Bildung des Plural von denen, 
welche auf 6 auslauten (die jedoch keine selbststandigen The-
men, sondern nur von masculin. Themen auf ai abgeleitete Feminina 
sind) abweichen, so halten wir es,der practischen Uebersicht wegen, 

ll far besser, sie besonders zu beandeln. 
Es gibt im pq,S;t6 nur eine bestimmte Anzahl von Nomina 

feminina, welche im Nomin. Sing. auf einen C on s onan ten endi-
gen; im Nomin. Plural iassen sie das im Nomin. Sing. abgeworfene 
6 (1) wieder zu Tage treten, was auch, wie wir weiter unten sehen 
werden, im Form at i v des Singular der Fall ist. 	Die hauptsach-
lichsten Nomina feminina, welche auf einen Consonanten auslauten, 
sind die folgenden: 

ox......0  brastan Bettdecke, Plur: J.  - A4 brastane. 

	

z 	 r 
cyi bln Rivalin, Plur. 01 bane. 

t..5" I 	::: 	 : t\ :-• taxa() Axt, Plur. 	s-• taxatje. 
, ^ 	0, 	

:s ),A;zi tandar Vater's Bruder's Weib, Plur. )3,.x..:. 	tand6re 
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a  

,J.,-. jqil Madden, Plur. j.". pile. 	• 
g 	 g 

V c
o
,..?. hui 	,, 	„ 	er,, Jane. 
)14- Car 	Gesebaft, Plur. 	t....;. are. 2 - • !. ji.A: 1)..rundfir Brudet's Weib, Plur. ,15:3;.rundlire: 

04. stare Nadel, .Plur.,c910; sttne. 
j..k0 sugult eine Art Halbstiefel, Plur. ,J.;,.- sugnle. .. . 0 '&4.?... snutt Hehle, 	Plur. 	....*** smate. 

. samist Htible, Plur. ‘z:.4.....,0.. samiste. .. 	. 
js:#1.? gahar Heerde,.Plur. jOIS

, 
 gahare. , 

br oar 	„ 	,, 	„.1j-s° galre. 
.. 	_ )isiy. gehar • • „ 	11 	)1.-.035°  gebare. 	• 

)i lar Weg, Plur. i lare. 
cy.i.  laman Saum eines Kleides, Phu. (7.,.3 lamane. 

t..4 inarij Feuerflamme, Plur. gcA marije. 
t.i.11..i; matak Walinuss, Plur. 	sgSlii,.4 matake. 

	

.0 	- 	 .0" 
cr1f,,9 merman Dame, Plur. Lerjero mermane. 

	

. 	 , 	. 	. 
..04 ma Mutterschaf, Plur. 4?t.. Inge. 

y. 
vi; vat Weg, Plur. vi; tate. 

.... 	 .0 60  wail. Tag, Plur. 6); vrade. 
-.0 

or rvact 	„ 	„ 	6.1)  rva4e. 
: - -varya4 Welke, Plur. 	--.4).)  varysule. 0), 

yo •varyaz 	,., 	.0 	 1.0  varyaze. 	. .0, 	 ... 0. 
)04:1)  vandar ein Seil mit Schlingen, Plur., jo.i, vandare. 	. 	_ ... 

"k. 	 • 4 ..... 

and 

I) Nebenfcrmen Alavon sired: )1W), vArandiir, Plur. ii.1•30  valltndire, 

,taao, ,z4ndyii,r, Plur. ,)(4044, vandyare.  

   
  



Truntpp , die Verloandtschaftsverhaltnisse des Pu,shtu. 	81 
. 	 ., 
2. Themata auf a. 

Die 	Themata 	auf a 	bleiben 	im 	6 s tli ch e n Dialecte 	des 
Pay). im Plural un v eriin d eft, wahrend im w e s tlichen Dia-
leete die Plural-Endung vi angeffigt wird. 

Beide Plurale greifen 	auf die alten Prakrit-Dialecte zurack. 
lin Pali bleiben die Nomina fern. auf a im Plural 	entweder u a- 
ver andert, oder die Endung fo (mit euphonischem y) wird hinzu- 
geftigt. 	Int Prakrit ist das Plural-Affix der Ferninina -ad rt immer 
u (=_—. 5 = 7, I, ff ) . In -den neu-indischen Sprachen endigt der Plural 
der Feminine, .anf a: im Sin dbl.  auf iti (*), hn Hindi auf .6 (V), 
im Panjabi auf 1 oder ia, im Gujarati auf 6, im Maratil 
dagegen ist der Singular und Plural identisch. 	Der ostlicie Dialect 
des Pa45 schliesst sick mehr an das alte Pali an, wahrend der 
westliche Dialect, mit der Plural-Endung vi mehr au das Prakrit 
und Sindhi 	sicb. anlelmt. 	Z. B: 

11; bala Ungltick , Pith% 5i; bald oder 03i...? balavi. 

1 	•-•AO  gava Wehklagen, Plur. 1.
. 
	Sara 	oder L5.)I- .1)  -• 	aravr. • 

- An m er k. 	Bei einzeloen findet Mel' smell des fem. Plural-Affix One vor, 

wie z. B. 1.;;S niii. Grossmutter; 	Plur. 	i • lici nigg Rue l 	• ., 	• 

3. Themata auf ah. 
Die Nomina feminina auf h" h bilden ihren Plural durch Um- 

wandlung der Endung ai in 6 1). 	Das Pa4tii stimmt in der Plural- 
bildung dieser Nomina ganz mit dem Hindi und Hindiistani tiberein, 
in welchen beiden indischen Dialecten die Nomina feminina (welche 
im Singular kurz a scion durchweg abgeworfen haben) im Nomin. 
Plur. in 6 (0 auslauten- (vgl. Declensional features etc. Section-II, 
IV.), 	wahrend im Sindhi and •Panjabi das Plural-Affix a TA), 
Marathi ebenfalls a (V T) angehangt wird, das in den niedern Prakrit- 
Dialecten scion sehr haufig in e" verwandelt wird. 	Z. B. 

-. - 	 . 
tf35. sarviih Cypresse, 	Plur, 031...v sarv-e. 

1) Die Pluralendung wird auch bloss e ( -7.*),geschrieben, sowie der Sin- 

gular 	
. 	 .... 	 , 

a ( „...-...) statt alt, z. B. d, vana Baum, statt i..5, vanah; Plural 03 

vane, 	statt L:b vane. 	Dieso Schreibweise 	ist jedoch 	zu missbilligen, 	da sie 

zu vielen Missverstiindnissen Anlass gibt.  
Bd. XXI. 	 (.; 
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V.? backih Bestechung , 	Plur. ov‘..?  bap. 

- ' 	vi:i lindah 	Bogen, 	Plur. (.5..X.;.1 linde". 

Eine Anzahl Nomina dieser Classe werden nur im Plural 
gebraucht; 	die hauptsachlichsten derselben sind: 

• 0.7,11 ire Asche; 	paad runder Mist (von Kameelen, Scha- 
 

Hsu  ' 	. 	 1 
fen etc.); 	La.);:i tarve 	Buttermilch; 	J.j... zval6 	Schweiss ; 	L5.1,,..) 

,.. 
dfir'd Staub; 	zav'e Materie ; 	..5.;3"1.4 gl.iimbe' oder j...)...:4 gomre t ..5,) 	 , 

. 	. . 	„, 	 .. 
Buttermilch; 	,k)...1 	"soleReis 	in den Ilifisen ; 	L5k.s1 	yan-e' 	Dornen ; 

, 
Ltia.a.f..:3 nakrga Henna; L.5.4. 1.0  vurbugi3 Gerste; (.5...), vrije* Reis. 

4. Themata auf T. 
Die Nomina feminina auf I bilden ihren Plural entweder 

a) durch die euphonische Einschaltung von a vor dem langen 
finalen T..—_. at 	Aechte .1306-Worte auf I. gibt es nur wenige , die 
meisten sind aus dem Persischen geborgt; 	z. B. 

1..4...' «,..) dqni: Feindschaft, Plur. 4.51:....!....) dupla- 
-.  

L5)1t.4.0 htgyRri Verstand, Plur. `s% L4 . 	hu yarai.  
L.5.5,, r6zi Beschaftigung , Plur. (.5:)))  faze. 

oder b) durch Anfiigung des—  Plural-Affixes gAne oder rime; z. B. 

4...451a di! Warterin, Plur. ey.....:.. IS drigane. 

1.,;.)l.si 	a d I' col.gb WI Fiihrerin, Plur. mil, h li 	ane. 

5. 	Tfiemata.auf ai". 
Die Nomina feminina auf a! bleiben im Nomin. Plural u n-

verandert; z. B. 
A , A 

is.t.".?. Plat Ranzen, Plur. (.53.,?. Mai. 

ts.": 	patiaT Binde, 	Plur. L5.T.ii patal. 

(.5 .I. 
... 

,..5.3j1.03°  ganrai Oelpresse, Plur. 	,3 _AS' Olga. 

6. 	Themata auf e (i). 
Diese Nomina sind an sich keine s e 1 h s-t standige n Themen, 

sondern nur Feminina , welche aus . einem Nomen masc. auf ai ab- 
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geleitet worden 	sind, 	jedoch 	mit substantivischer Bedeutung ge- 
braucht werden. 	Sie 	bilden 	ihren Plural, 	wie 	die betreffenden 
Adjectiva, auf T. 	Z. B. 

,,... 	 ... 	fo. 	 fo. 
),.5 j.... sarkuze Schwein (masc. 0),.C.7...), Plur. L.5),..f. , sarktizr. 

..,... 	 .... 
. e.ii.4 maryame Lamm (masc. 54.ifo), 	Plur. ‘54..a1, a matranf. 

' 	Die wenigen s elb ststitn di g e n Themen auf e (d) 	bilden ihren 
Plural auf line oder 'One; 	z. B. 

L&)U nave Brant, Phir. eia!,123 naseline. 
. 	. 

)31;3 trare Tante, Plur. 0.idA   i tr-rega ne. 

• Anhang. 
Unregelmassige Pluralbildungen, 

Es gibt im POW eine Anzahl von Nomina feminina , welche 
auf einen C on s onant en auslauten 	(die aber mit den unter 1. 
aufgefiihrten nichts gemein haben), welche ihren Plural 	auf eine 

_ ganz unregelmitssige Weise bilden. 	Es sind diess die nachstehenden 
Verwandtschaftswortem 
. 

	

	 c. _ .,.. xor Schwester, Plur. ,..›....;.4.. 	xv'ende oder L.5..x.:43..- xvend6. .)., 	 - 	, 	 . 	I • A 

)3p dr6r Mann's Schwester,  , Plur. %..)1/4.1y3 drande. 
A 	? 	 , V 

)v-X3 ndror 	,  ) 	n 	n 	k..N.I.)%.X.1 ndrande. 
, 	 • 	, 	. 	, 

Mr Tochter, Plur. ..t.1,1 liinre oder 5zi.3.1 oder tsziy.i liinTah. ..),..t . 	 " 	g 	 ... 
j,..4 m'or Mutter, Plur. 0,..X.....A.4 miand6 od. maind6 od. L5k)..;.,0 mande. 
. 	 , 	- 

„)4.i dor Schwiegertochter. Plur. ts..x4.1 nlendi5. 
, 	. 

?t' ngiir 	Il 	71 	. „ 	L5,...v.tA nenclir. 
4 

§ 	12. 	, 
II. 	Der Formativ Singular und Plural. 

Wie 	schon § 10 bemerkt worden ist, 	hat das P.qito 	alle 
Flexionskraft verloren; man kann daher auch nicht von eigentlicher 

. Declination reden, 	noch viel weniger von v e r so h i e d en e n De- 
clinationen; denn es ist ein und derselbe Process, der sich bei alien 
Nomninibus wiederholt. 	Aeusserlich gleicht daher 	die Declinations- 
methode des P446, sowie die der ueu-indischen Sprachen (das Neu-
persische nicht ausgenommen) ganz dem tRtiirischen Sprachgebrauch, 
wodurcli sich auch Dr. Caldwell in seiner „Comparative Grammar 

0* 
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of the Dravidian languages" hat verleiten lassen, den nord-indischen 
Declinationsprocess von tatarischen Einfliissen abzuleiten, 	was sich 
aber, 'Aber • betrachtet, als reine Illusion ausweist (vgl. mein Essay: 
„On 	the declensional features of the 	North-Indian 	Vernaculars" 
Section III). 

Galli denselben Verlauf, wie bei den Prakrit-Sprachen Indiens, 
finden wir bei den r o m an is c h en Idiomen, 	welche ebenfalls alle 
Casus-Flexion verloren haben, und den Declinationsprocess durch 
Atilfe von Prapositionen wieder herzustellen gezwungen worden sind, 
ohne dass es irgend Jemand in den Sinn kommen ward°, diesen 
Zersetzungsprocess tatarischen Einfitissen zuzuschreiben. 

Der Stamm eines jeden 1300-Wortes bildet auch immer zu- 
gleich 	den Nominativ Singular. 	Ehe aber 	die im nitchsten 
Paragraphen nither zu erorternden Prapositionen und Postpositionen 

"'dem Stamme vor- oder nachtreten ktinnen, muss das Wort in den 
sogenannten Ca sus ob li q uu s, oder besser, Format iv gesetzt 
werden, der im Pow, sowie aueli im Sind li T, mit dem Ins t r u- 
me n talis 	identisch ist. 	Ist das Wort in den Formativ 	des 
Singular oder Pinr. gesetzt, 	so ist der, gauze Flexionsprocess 	des 
Nomens 	vollendet : . denn 	die verschiedenen Prafixe • oder Postfixo 
afficiren das Nomen- weiter nicht mehr. 

I. 	Der Formativ des Singular.  
Wir milssen dabei wieder, 	wie bei 	der Bildung,  des Plurals, 

die Nomina masc. und feminina auseinander halten. 

_ 	A. 	Der Formativ der Nomina masculina. 
1. 	Themata, welche auf einen Consonanten auslauten. • 

Die Nomina masc., 	welche 	auf einen Consonanten 	endigeu, 
unterscheiden 'den Formativ nicht von dem Nominativ. 

A u s gen o mm en davon sind diejenigen Nomina- (die, wie oben 
bemerkt, 	urspriinglich 	alle einsylbig .sind, 	obschon sie mit 
Adjectiven" zusammengesetzt werden kOnnen), in welchen ursprting- 
fiches a . im Nomin. Sing. 	in -5 verdumpft worden ist: 	Bei diesen . 
tritt im •F o r ma ti v..,Sing. das ursprtingliche -5, wieder zu Tage, and 
der Endconsonant erlialt euphonisches (wie ich glaube) a oder rth ;  

.. 	.. 	... 
z. B. el,,!„;:z, spun Hirte, 	Formativ ol.,,,.:::., gplina oder akil.,,..:::, gpania. 
Diese Regel 	ist jedoch nicht strict, and der Formativ wird haufig 
nicht vom Nominativ unterschieden; 	siehe Beispiele in den 13445- 
Citaten von Raverty's Gramm. § 281 and 344. 

. 
2. 	Themata auf ai. 

Die Nomina masc. auf ai bilden den Formativ Sing. auf I; z. B. 

Lfrar sarai Mann, Formativ 0,z....., sari. 
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3. Die Themata auf ii, 	 - 

. 

4. die Themata, auf 6 (u), 
5. die • Themata auf 411, 
6. die Themata auf e, 
7. die Themata auf "d , 
8. dio Theniata auf 1, 

• 9. die Themata auf au 	- 
1 rind im Nominativ Sing. and Formativ Sing. id en tis c h. 

Zu bemerken ist jedoch ad 5.; dass diejenigen Nomina, welche 
Mr Nominativ Sing. die Endung r.th abgeworfen haben, dieselbe im 
Formativ wieder zu Tage treten lassen, wie 

J..1 70 Dieb , Formativ J. 	74 oder 2,6. 7.10. 

B. Der Formativ der Nomina Feminina.  
• 1. Themata, .welche auf einen C onson ant en auslauten. 

Diejenigen Nomina fern., welche nunmehr im Nomin. Sing. auf 
einen Consonanten endigen , ursprtinglich aber auf e (i) auslauteten 
( siehe § 11, 1), 	lassen das kurze e 	im Formativ 	wieder 	er- 
scheinen , 	z. B. 

. - 	- 0 	 . 
c7:4.,....s.? brastan Bettdecke , Formativ. ox....z.4  brastane. 

Alle anderen Nomina fem. dagegen • ( siehe § 11, Anbang ), 
welche 	nicht unter die eiste Classe fallen, 	bleiben im Formativ 
Sing..unverhndert; z. B. 

.., 
j j.,0 ni5r 	Mutter, 	Formativ .).".42 nro'r. 

2. 	Themata auf 5,'. 
Diese Themen bleiben im Formativ Sing. alle unv e r ander t. 

.3. Themata auf Ah. 
Die Nominal, fern. auf Mr bilden ihren Format. Sing. auf d', z. B. 

... 	 0 . 
!s";... sarva Cypresse, Formativ L5, J. sane. 

I 
4. Themata auf T. 

Die Nomina fem. auf 1 bilden den Formativ Sing. auf aT; z. B. 

0SCi.,5 duini Feindschaft, Formativ .5:40..) duinaT. 

Ausgenommen davon siud nur w enig e Nomina fem. auf I, 
welche im Formativ u n re randert bleiben; z. B. 

0 	 . 
i -.. shill' Wickelband 	Formativ 	amid'. , 	ti,t,,„, .̀..-J.• 	 - 	, 
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5. 	Themata auf aT. 
Die Nomina fern. auf aT bleiben im Formativ unverander t. - 

6. 	Themata auf e (i). 
Diese Nomina, sofern sie Fern inina sind, welche aus mascu-

linis abgeleitet sind, bilden nach der Weise der Adjectiva fem. thrall 
Formativ auf T, z. B. 

, .. 	 , . • 
•iy.Cvi 	sarkUzi, Formativ L.5) j.C,.., sark625. 

Die wenigen selbststandigen Themen auf e 	bleiben 	dagegen 
im Formativ nnverandert, z. B. 

. 
i,j.3 trOre Tante , Formativ )13,7 tr5re oder 0".ii tror5. 

II. 	Der Formativ des Plural. 
Der Formativ .des Plural geht zunachst immer von dem 

1•1`o min a ti v des Plural aus ; wir mitssen daher hier die in § 10 
und 11 naher beschriebene Pluralbildung der Masculina und Femi-
nina zu Grunde legen. 

Das Formativ-Affix ist zunachst 6, welches an die betreffenden 
Pluralendungen eutweder einfach angehingt wird, wie an-5, Un-6, 
gan-ö, oder auch an den Stamm selbst, mit Abwerfung der Plural-
endungen, wie 

i - 0 	 A 	) 

t  aa plarii, statt y.3.5,3., 	plarfinti, Formativ Plur. von )1.4 plat-, Vater. , 
Es ist merkwardig, wie sehr das POO in dieser Beziehung 

mit dem Hindustani tibereinstimmt, 	welches den Formativ Plural -.• 
ebenfalls auf 5 (T R) bildet; 	Sindhi noch 	ursprtinglicher in VIT 7  
welches, wie ich schon in dem erwahnten Essay „On the declensional , 
features" etc. 	Section IV, 11 	nachgewiesen habe, auf den Prakrit- 
Genitiv Plural 'IWO oder "Ifi'M zuruckweist. 

• 
A. Der Formativ der Pluralia masculina. 

1. Themata, welche auf einen Consonanten auslauten.-
a) Themata mit dem Plural-Affix an mid Una!). 

Der Formativ der Pluralia masc. auf an wird dadurch gebildet, 
dass an das Plural-Affix an das Formativ Plural-Affix 6 angehangt 

wird = an -6, z. B. ol.kI.:6 =Man, Hauptlinge, Formativ Plur. 

A  111.,; 	• - - 	
, 

j..3 	malikano, auch oft bloss ol.K1,4 malik5,n6 geschrieben. 

Auf dieebe Weise wird der Formativ der Pluralia auf Unah 
gebildet, indenit nach Abwerfung der Endsylbe ah (un-ah) das For- 
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. 	_ 

mativ-Affix 6 an fin angehangt wird -.:.-__— fin - 6 , 	z. B. 	4,L,1 &final' 
5 	..-. 

Pferde, 	Formativ Plural 	 .3,-1 asiin6 (auch U1,.,....,( asfin6). 	. 
Beide Plural-Eudungen jedoch werden auch laliufig vor der An-

ftigung des Formativ Plural-Affixes g a n z abgeworf e a, was, nach 
dem Siudhi und Ilindnstlini zu schliessen, 	die altere Form zu seiu 

. 	. 	 . 	. 	. 
scheint; z. B. ,:(1.4 malikil, statt )31-KU maliklinii; ..i...:). 	746, statt .  
yi.,.4..1..6 yairin6, von u.i.l.6 ra' 	Zahn. 	• 

b. Themata mit innerem Vocalwechsel und dem Plur.-Affix ill. 
Die Endung al wird vor dem Formativ-Plural-Affix .6 einfach ab- 

. 	 . 	. 
geworfen, 	z. 13. 	1.;1..‹..:74 ilanrah 	Stachelschweine, 	Formativ Asil.K.:1 

gkanr6, oder bloss :t3l.k;w ikitnr6. 

c. 	Die Themata mit dem Plural-Affix Aar, und mit Vocalwechsel 
tier Endsylbe: 

Diese hangen an 	die 	betreffende Plural-Endung einfach das 
_ 	 . 	, 	 . 	..... , Formativ-Affix o, z. B. 	 Formativ 	rum- ,12-•i-

..
•i• 	rumbahEr, 	3)1.4.;.:4 

z 	. 	 .. 	# 	. bahir5 (6); j._-.... star Steine, Formativ "rs....., sax/5 (6). 
An merk 	Die Pluralia auf fth (bloss mit ZahlwOrtern, wie zwei, drei etc. 

gcbrattebt ) bilden linen Formativ nach der sonst gewohnlichen Plural-Endung, 

z. B. zak killah (10,1a) (zwei, drei etc.) Jahre, Formativ 3.35.it-.. 	kiliino, oder 

abgelturzt , ;Ai' 	Milo. 	. 	 • 	. .. 
2. Themata auf ai, Nom. Plur. T. 

Diese Pluralia bilden ihren Formativ entweder durch Anhan- 
gung 	des Formativ-Affixes 6 	an - die Plural-Endung 1, 	wie ".,)^ ,7Z.:.::, .. 	. 

. gikff6, von Ji.<4; iikri Fallen, oder sie werfen vor ,der Anftigung .. .. 
des Formativ-Affixes 5 	die Plural-Endung I aus, 	wie 3/..". 	iikr6, 
statt .3.V..::: gikriO. .. 	.. 

3. Die Themata auf E, Nom. Plural` yrtn oder On. 
4. Die Themata, auf 6 (6), Nom. Plur. an, Unit, On; 

diese bilden ihren Formativ Plur. 	durch Anffigung des Affixes 	6, 
als ytin6, lino , -6116 , gang. .• 

Anmerk. 	Die 	Fenainin -Plural-Endung grime lautet im Formativ Plural 
ebenfalls Ono, so class gm Formativ Plural des Goschlecht nicht mehr luster- 
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, ,. 	,. 	
' 	^' schieden 	werden kann ; 	a. B. 	( .) 1.3:,..\11.1 	paikiig5,-ne , 	Formativ j..) t.S4y  .,K`l. a  ., 

paiktigfino". 	 . 

5. Themata auf 9,h. 
a) Diejenigen Nomind, welche im Nom. Plural die Endung fl,h 

unverandert beibehalten, werfen dieselbe im Formativ gegen 	das 
Affix 5 Al z. B. 2(.4,13  VUNII Haare, Formativ ,.A::.4,1_, v416. 

b) Diejenigen, welche im Plural (lie Endung An annehmen, 
fugen entweder das Formativ-Affix 6 an die Endung Ad. an -45, 
oder werfen sie vor 6 ganzlich ab, z. B. L.:M.3U nangan, Brombee- 

A 

ren, Formativ 	 .31..‹.il3 nEnganii 	oder Ali nang5. 
la 	c) Ganz dasselbe trifft bei der Pluralendung unah zu, Formativ 
WO oder bloss Zi.  

d) Die Pluralendung On lautet im Formativ, wie immer, gang. 
• 6. 	Die, Themata auf e, Nom. Plur. unab: 
7. Die Themata auf 1.', Nom. Plur. an. 
8. Die Themata auf it, Nom. Plur. an oder gan. 
9. Die Themata auf au, Nom. Plur. an oder ilnal. 

Alle-  diese bilden ihren Formativ Plural regel mass ig in 5.0, 
Una and 00. 

Anmerk. 	Die Feminin:Plural-Endungen von ane mid One, werfen , wie 
schon bemerkt, vor dem Affix 6 das o wieder ab, so dass`sie n-iit den mascu- 
Buis wieder zusammenfallen. 

.,. 

B; Der Formitiv der Pluralia feminina. 
1. Themata, welche auf einen Consonanten auslauten. 

Diejenigen Nomina feminina, welche im Plur. Nom. auf e (i) 
auslauten, werfen das finale e vor dem Formativ-Affix b ab; z. B. 

A 	- 
c,p1.; vate Wege, Formativ _43  vard, 

Die 	ganz 	unr e g elm its s i ge'n Pluralbildungen, 	welche 	im 
Nom. Plur. ebenfalls auf e (i) auslauten, bilden ihren Formativ auf 

0 	 4 

dieselbe Weise; 	z. B, 0..;.A.,. zvende (oder 	xv-en(15 ge- .5,..X.:A.3.'... 
A 	 , 0 , 	i 

schriej, 	Formativ y..X..:.i., 	xvUnd5 oder ..).;.A,. 	xvUndii. 

2. 	Themata auf 5,. 
Die Nomina fern. auf -5, 	Nom. Plur. 5, oder vi, bilden ihren 

Formativ auf yo (i. e. vi + 5.----yo); z. B. 
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I. bald Unglfick , Nom. Plur. Ali oder 03.11.; baldvi, Formativ 

iy.1.1.; baldvo 	oder ;Si; baravd. 

3. Themata auf dh. 
Die Nomina fem. auf 'A, Nom. Plural 0, . bilden ihren Formativ- 

Plural
.  

auf o, mit Abwerfung der Plural-Endung d, wie 	bay L5Q...) 
• . 

Bestedungen, Formativ ;,y,?‘? baY. 

. 	 4. Themata auf 1. 
• Die .Nomina fem. auf 1, Nom. Plur. aT, bilden ihren Formativ 

eutweder auf 10, oder mit Abwerfung von 1 einfach auf 0, wie 
. . A

t 	

u

:
•
. L 	 ) dugnai Feindschaften, 	Formativ " *A •t 	dus

.
i 
 
ulo ) oder 	. .,

,
.) 

 

duin0. 	 . , 
Diejenigen hingegen, welche ihren Plural in dne und gone bil-

den, hangen an die betreffenden Pluralendungen das Formativ-Affix 
(3, 	mit Abwerfung von -e, 	wie' cit.:1.)U; litididue FUhrerinnen, 	For- 

mativ 	ci.....itio hadldnifi ; 	t.k.41,3 	diTgane 	Wtirterinnen, 	Formativ ."..1'.  t.). 	.. 
; 31..‹.....it.) d.  aiga-no". . , 

• 5. Themata auf aT.  
Die Nomina fern. auf aT, welche im Nom. Plur. u n v er and er t 

,. 	 .. 
bleiben, bilden ihren Formativ Plur. auf o, wie 	a L.,..4 	pate Binden, 

FormatiV ;,.,Iii pataio , ,auch coutrahirt ..".io, pato. 

6. 	Themata auf e (i). 
Diese Nomina (derivata), welche im Plur. Nom. in I auslauten, 

hangen an ,die Plural-Endung I 	einfach das Formativ-Affix o, 	wie 

‘5...ii., maryami Lammer,  , Formativ it.,..CJA maryamtd. .  
Die selbststdndigen Themen dagegen, welche ihren Plural auf 

ane mid gibe bilden, lauten im Formativ anon und gaup, wie schon 
angefiihrt wordeu ist. 
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§. 	13. 
III. 	Die Casus-Bildung; Casus-Praefixe 

and Postfixe. 
Die verschiedenen Casus , mit Ausnahme des No m i uativ s 

Singular und Plural und des Instrum eh t ali s (der mit deco For- 
mativ des Singular und Plural 	zusammenfiillt ) 	werden im 	Pif46 
durch Mille verschiedener Praefixe und Postfixe hergestellt, welche 
dem im vorigen Paragraphen ndher.  beschriebenen Fo rmativ vor-
oder nachtreten ,. jedoch mit dem Nomen selbst nie zusaminenge-
schrieben

' 
 sondern , wie diess such in den nen-indischen Sprachen 

und im Neupersischen der Fall ist, als selbsts tan d ige Adverbien 
g e tr ennt gesetzt werden 1).  

1. 	Das Genitiv-P radix 0 (auch 5.3-  dah geschrieben) 2). 
ht 

Um das Genitiv-Verhaltniss auszudriicken , setzt das Pat 	das 

Praefix ..; da dem Formativ eines Wortes vor,  , das logisch im Ge- 
nitiv stehen muss. 	Der Genitiv 	steht 	in der Reg el v o r dem 

.. 	... 	.. 
Nomen regens , nicht nach demselben , z. B. ‘,...,....I.A.0 ).5..f .3 da kik 

sahib, der Herr des Hauses; Plur. 	 iy ,_.........;.0 ... .,;...r 3 da kdran6 sahib, 
der Herr der Hauser. 	 .. 

• 
Veber den Ursprung dieses Praefixes 	babe 	ich mich schon 

in 	dem 	mehr erwihnten 	Essay 	On 	the declensional features etc., 
Sect. III., Genitive, ausgesprochen, und es daselbst mit dem PAnjabi- 
Genitiv-Postfix da verglichen, welches aus dem alten Prakrit-Ablativ- 
Affix tr =-- WIT entstanden., ist 	( cf. Lassen, Instit:. Ling. Prakr. 
§ 93. 	4 ). 	Viscount Strangford jedoch 	( Royal 	Asiatic. Society's 
Journal Vol. XX, part I [1862] Seite 57) halt es ffir einen Theil 

des Demonstrativ-Pronomens x.a..) dayah , indem er 	mit Thacksicht 
auf meine Ableitung desselben bemerkt,. es sei angemessener,  , den 
Pasco-Formen einen einheimischen oder iranischen Ursprung zuzu- 
weisen. 	Der gelehrte Lord tibersieht aber dabei ganz , dass er fur 
seine 	Ableitung 	den Beweis 	beizubringen 	vergessen 	hat. 	Herr 
Lowenthal, in einem Anfsatze des Journals der Asiatic Society of 

Bengal Nr. IV, 1860, Seite 329 	vergleicht dai Pq.46 ..) mit dem 

1) Man findet jedoch in nachliissig geschriebenen Handschriften such hiiufig 
die Praekfixe mit dem Stammo selbst verbunden; 	was aber vermieden werden 

- 	A 	 jsollte , 	z 	B. 	 sv.....v.x.a statt J.....)0 s.,3 , 	e.. ..1 . 	statt E  4 N . 
• 

2) Einige iistliche Starrume sprachen dieses 65 auch 	wie _-5 de aus. 
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lateinischen de, das er, wie das polnische od, von dem sansk. adhas 
ableitet; SMITT 	selbst aber ist, nach Bopp , verwandt mit dem 
lat. infra, so dass ich keiuen Grund sehe, meine Etymologie auf- 
zugebei, um so mehr, da sie 	durch die 	neu-indischen Sprachen 
vollkommen bestatigt wird, welche auchsandere Sanskrit-Affixe (wie 
1' etc.) als s elb ststan dig e Adverbien verwendeu. 	Wir haben 
also, 	fast mit absoluter Gewissheit, 	in dem POtii-Genitiv-Praefix 
ein ursprtingliches Ablativ-Postfix, das „v on" bedeutet.  

. 
2. Die Dativ-Praefixer, vq,, :U tah, N.7 .) vatah, 

„ 	- 
aZi,....3  Vp„ —vatah, NI lah, is) larah. 

Um die Idee des Dativs auszudrucken, gebraucht das Pq.itti 
eine Mannigfaltigkeit von Partikeln , 	die theils v o r , theils nach 
gesetzt werden. 

a) Das Praefix , va ist jetzt beinahe antiquirt, da die Sprache 
vollere Formen liebt ; es findet sich jedoch ,noch haufig bei alteren 
Paitb-Schriftstellern. 	Es 	wird aber kaum einem Zweifel unterlie- 
gen , dass wir in diesem Praefixe das Parsi-Dativ-Praefix 	5 vor 
uns haben, welches Spiegel in seiner Pars-I-Grammatik S. 55 Anm. 
fur identisch mit der zendischen Praeposition. avi halt. 

b) Die Postfixe 21.3.  tah, mid A33  7 	halte ich, 	ihrer Etymo- 

logie nach, fttr identisch. 	Ki ist eine blosse Verktirzung 1) von I,.:i; , 

da beide ganz promiscue gebraucht werden. 	Das Postfix az--3  ent- 

spricht ganz der Siudhi-Postposition .4 vat 	nahe, bei, an, Sansk.- 

Wurzel .4K verbinden , im PanjabI  noch als Substantiv fem. vat 
(statt vati) „Grenzlinie" im Gebrauch ; die anderen indischen Dialecte 

kennen 	es allerdings nicht. 	Das Postfix K/3  oder 2L:i wird auch 
haufig noch mit dem Praefixe ; va verbunden , va - vatah , 	um die" 
Idee des Dativs noch starker hervorzuheben ; das gleiche findet auch 

bei den anderen Postfixen, N3 und 2S-ji statt, vq,-lah, va-larah. 

1) Man kiinnte 	ubrigens bei Ki 	auch geneigt sein , 	an das Hindfistini 

jai tal ., 	&Ohl Wit al , bis — zu , zu denken , das offenbar von dem 

Sansk. kIirA abgeleitet 1st. 	Beido Affize werden im Hindustani (Hindi) und 
Riudbi anoh als D a tiv - Postfiz gebraucht. 
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c) Die Postfixe Z lah 'und syl larah. 

Der Ursprung 	des Postfixes tc.1 lah 	ist etwas dunkel. 	Die 
Wurzel desselben ist offeubar in dem ParsI-Postfix r5 , neupersisch 

' ebenfalls 1,,  zu suchen, mit Uebergang von r in 1. 	Mt kann aber 
fullers durchaus nicht zustimmen, der es, gesttitzt auf einen Auf- 

,satz Miller's im Journal Asiat. a. 1839, Avril 312 sqq. in seinen' 
sonst so vorztiglichen Wiirterbuche der neu-persischen Sprache von 

dem persischen Substantive t$1, rah Weg, ableitet ; ich bin im G.& 
gentheil 	tiberzeugt, dass wir in dem lars' und neu-persischen.  r5, 
eine alte P r akrit -Partikel 	vor uns 	haben, 	und' dass 	wir seine 
Etymologie in Indien suchen mtissen. 

Schon 	das MarAthr., der tilteste Prakrit-Dialect Indiens , ge- 
braucht als D at i v -Postfix Fr 15, was Lassen in semen Insti- 

tutiones Ling. Prak. p. 55 u. 99 auf das Sansk. "RI', M-II „W oh- 
n un g" zurtickfehren will. 	Er sagt 1. c. „Dativus, quum notionem 
contineat 	personae vel rei, 	in 	qna 	quasi 	subsistit actionis ratio, 
domicilii vocabulum ei designando commode adhiberi potuit." 	Wir 
kUnnen aber nicht umhin, diese von Lassen vorgeschlagene Etymo- 
logic als eine verfehlte anzuschen. 	Furs erste lautet das Marlithi 
Dativ-Postfix nicht SAM (= 	.,910i.1), sondern Fr 15, und es 
lasst sick nicht einsehen, wie denn aus ala auf einmal 15 geworden 
sein soil; solche Sprunge, wenn nicht anderweitige klare Anzeichen 
dafur vorliegen, sind immer mehr als zweifelhaft. 	Aber ausser dem 
Ilarathi gebraucht auch das Hindi und Hindustani die Post- 
position 0-14 lig, welche , 	wie in 	Mardtifi, 	wegen, aus Ur- . 
sache von .bedeutet ; ferner gebraucht das S i n dh 1 die Postpo- 
sition MK.  lae wege n, ob, welche mit dem Mardthr Fr ganz 
identisch ist1). 	Diese indischen Idiome lassen keinen Zweifel fiber den 
Ursprting dieses Postfixes. Wir haben im Sindhi ferner ein Verbum 
01 	anwenden 1 	Panjabi ebenfalls 15un5, Hindu ••R-r ren5, 

welche alle auf die Sanskrit-Wurzel Fr oder Tr oder 	j zurtick- 

weisen. • Ueber den Ursprung von tsi1 larah bin ich selbst noch im 
Dunkeln 2). 

1) Aach im Pars! ist die erste Bedeutung von ra, wegen, ob, Sansk. VAR • 
2) Man kiinnte etwa versucht sein , dabei an das Sindbi *It 011, 

Banjabi toll, Hindi ebenfalls tor! zu denken, das, wie ON, ti51, b is — zu, 
bedeutet. 	Das initial° t ware dabei, nach gemeinom Gebraucho , 	in I verwan- 
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3. 	Der Insrumentalis: 
Was das P,q..t(3 dem Neupersischen gegentiber noch ganz be-

sonders characterisirt, und ilim seinen Platz an der Seite der i nd i- 
se hen Sprachen anweist, 	ist der Instrumentalis 	und dessen Ge- 
branch , der in 	der Structur der Sprache eine so 	hervorragende 
Rolle spielt, wie in den indischen Prarit-Dialecten. 	Man kOnnte- 
diesen gewissermassen den einzigenCasus-Ueberrest des Nito heissen; 
vgl. On the declensional features etc. Section III, 3. 	-Ganz dasselbe 
trifft im Sim dbl.' zu, wo der Formativ und Instrumentalis eben- 
falls zusammenfallen. 	 .. 

4. 	Der Accusativ. 
`Vie in den neueren Przikrit-Dialecten, so ist auch im POto 

tier Accusativ des Singular und Plural rein verloren gegangen, und 
derselbe ist jetzt immer identisch mit dem Nominativ. 

5. Der Vocativ. 
Der Vocativ Singular wird enfweder , nach der Weise des 

Neupersischen, 	(lurch Anhangung der Sylbe ah (auch blos a ge- 
schrieben) und a, 	oder auch zugleich durch Vorsetzung der Inter- 

- 4 
	• • 	's 	- 	' at , 3  jectionen ,31 	i o oder , v6 gebildet. 

. 	Im Einzelnen ist folgendes zu beachten: 

A. 	Vocativ .der Nomina masculina. 
1) Nomina masculina, welche auf einen Consonanten auslauten, 

hiingen 	int Vocativ an den Stamm die Sylbe ah, a oder a, mit 
^ 

oder ohne die Interjectionen ai, 5, v5; z. B. 5).) 	vr5rah, o Bruder I .), 
A 	 • A 

). 	vrora oder ()))_3 vrard mit den Interjectionen: s.),0 t_sl ai vr5ralt, .;) 
. A 	) 

oder al)), 3  v6 vrorah etc. 
Diejenigen Nomina hingegen , 	in welchen ursprtingliches 5.-  im 

Nomin. Sing. in ft gedampft worden ist, und welche im Formativ 
Sing. dasselbe wieder hervortreten lassen, halten den ursprtinglichen 

. - 
Vocal. 	auch 	im 	Vocativ 	wieder 	fest; 	z. • B. 	 L*.;.::, L.51 	ai._ gprtnali 
o Hirte (von c ,.,y.:1). 

2) Die Stiimme auf ai hitugen im VoCativ ah oder a an, mit 

delt worden. 	Das Sindhi kennt sogar ein Nomen Substantivum Alg oru, 
Ende, also toil bis zuin Nude , welches von dem Sansk. 4.42a (Abbre- 
ellen) abgeleitet 1st. 	Diese Ableitung bat viel fur sick. 
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oder ohne Interjectionen, z. B. fc...t.•......3 nmasaiah oder L,........,3 nniasaia 
o Enkel; oder Nee.,  -.:.; L5°.1 ai nmasaiah. 

3) Die Stamme auf ah bleiben• im Vocativ unv era nd e r t, 
and bezeichnen daher den Vocativ gewOhnlich durch Vorsetzung der 

$Interjectionen , wie t‘.43 :51 ai nikol o Grossvater. 

Diejenigen aber, welche- im Nom. Sing. die Endsylbe 4h abge-
worfen haben 1  lassen dieselbe im Vocativ wieder hervortreten , wie 

r 	. 
L51

• 
,.)--i ye.1 Dieb, Vocativ • &La 	ai yhjh o Dieb ! 

4) Die Stamme auf e fugen im Vocativ ah oder a an, • z. B. 

4, 4oyah (oder cyogah) o Sohn; L5-;.&; .5(  ai 40ya. 

Alle 	iibrigen Nomina auf o ; 	1, 	ii , au 	bilden. ihren Vocativ 
Singular auf regelmassige Weise durch Anhangung der Endsylbe ah 
oder a (a), mit oder ohne Interjectionen, oder bleiben im Vocativ 
unverandert. 

B. 	Vocativ der Nomina feminina. 
Im Vocativ der Nomina feminina ( welcher Endung dieselben 

auch sein mogen) 	treten die Interjectionen ai , 	ö , - v6 immer vor 
• ... 

den Formativ des Singular; 	z. B. 	 ..?. L51 ai jane 	o Madchen ! 

,......,-\.4.• L.5"1 ai se rd 	o Frau! 	1).-.6 sf ai 7vg 1) o Kuh! 	ts4v.e   ; 	v0 
-‘--- i 	• 
maCar o Biene ! 	 ., 

Auch diejenigen Nomina feminina, welche zwar auf einen Con-
sonanten auslauten, aber im Format i v Sing. unverandert bleiben, 

0 , 

hangen im ,Vocativ Sing. e an; z. B. 0.4 L51 	ai more, 	o Mutter! 

., 1., vo.  litre, 0 Tochter! 

Der Vocativ Plural beiderlei Geschlechter ist durchaus i d e n-
tisch mit dem Formativ Plural, 'vor welchen allein die Inter-
jectionen ai, 0 oder vti treten. 

6. 	Der Ablativ. 	- 

Die Idee des Abl. wird durch das Prafix 6.1 lah • (im w es tli c h en 

Dialecte) 	and 	durch 	xi— rs.3 lah - nab 	(im Ostlichen) , 	das eine 

	

..e 	e.. 

— — '11. v 	 0 
1) Doch indet sich bier auch die Form 4,4{...e... 	cot ai yviiyal) Wm. 
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vor, das andere nach dem Nomen gesetzt, ausgedrtickt; statt xi— ti 
gebrauchen 	einige 	ostlicbe Stiimme , 	besonders 	die zatak , 	auch 
j....). 	Dieses Praefix xi, 	oder 	Praefix 	und Postfix zusammen 

Z....xi. wird iinmer mit dem Forma t i v verbunden, wie die fibri- 
gen Praefixe und Postfixe. 	 , 

Eine Ausnahme machen allein die Nomina masc., welche 
auf eineri Consonant en endigen, indem diese, wenn sie mit einer 
Ablativ-Partikel verbunden werden, die 	v•ola llose Endsylbe auf 

ah (a) auslauten lassen , z. B. r..-a U lah pima aus Kummer. 

' 

Der Ursprung des Praefixes Al (was durchaus nicht mit dem 

Dativ-Postfix zj zu verwechseln ist) 	und deS 	Postfixes z,..i nah ist 
dunkel. 	Ich glaube jedoch, 	dass ihre Ableitung ebenfalls in den 
neu-indischen Sprachen zu suchen ist. 

Im Bangdli und Panjabi find en 	wir das Ablativ-Postfix W, 
_ welches aus' dem priikritischen WI' (= MI) 	entstanden 1st; im 

Gujarati wird ebenfalls lEn. gebraucht, und Hindi *, welche den- 
selben Ursprung beurkundgn; am 	nachsten steht dem Priikrit das 
Sindhi-Postfix Rtta, von. 	Im POO ist t wieder in 1 verwandelt 
worden, mit Verkurzung von A (=-- 6) in a (= ah). 

Was nun das Postfix xi nah betrifft, so gebraucht das Gujarati 

als Gdnitiv-Affix * no, 	entsprechend dem Sindhi-Adjectiv-Affix 
VII#NT ; vergleiche auch lateinisch : urb-an-us, rom-in-us etc. 	Im 
POO ist diesel ursprungliche Adjectiv-Affix als eine getrennte Par-
tikel im Gebrauch, mit der Bedeutung von, aus, so dass wir in 
z6....b.3 eine doppelte Ablativ-Bezeichnung haben. 

Neben U gebraucht das Ptgrd auch ji tar als Ablativ-Praefix 1), 
was mir die beruhrte Ableitung von U  noch zu bestatigen scheint. 

Denn is  tar ist allem Anscheine nach nichts anderes als das Ablativ- 
Affix. TR, mit Uebergang von 14 in r, was sich auch sonst (z. B. 
im Panjabi) nachweisen lfisst. 

Wir durfen uns nicht wundern , 	dass das Pat 	zwei selbst--. 
stiindige Partikeln aus einer und derselben Ablativ-Endung gebildet 
— ---- 

1) Lieber seine Construction siehe den Lo catty A nut, 
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bat: denn wir baben oben bei der Stamm bi I dun g (§ 6,5) gesehen, 
in wie viele verschiedene Afrixe 	das 	Sanskrit-Affix ,R tva 	verar- 
beitet worden ist;. ahnliche Mannigfaltigkeit der Formen aus einem 
und demselben Affix bietet uns auch das Sindhi haufig dar. 

7. 	Der Locativ. 
Der Begriff des Locativs wird entweder durch die Preposition 

xa  pah 1) allein, oder auch mit nachgesetaem LitS kp, L4.4'14'6 2) 

1------ uiS_ 4 ausgedrtickt. 	 1:.  
Das Pg.4to ni ist identisch mit dem parsi pa oder fa, nen-

.. 
Rersisch ii.? , Sanskrit VA; in den neu-indischen Dialecten ist es 
nicht bekannt. 	Das Postfix Li.i..f k 	kommt allein nicht vor, sou- 

dull immer nur in Verbindung mit &a, oder mit Zeitwortern, wie 

j,...1.,;..4._< ki6basit 	einfaren , 	ja.,1..it.+S" 	14enast41 	niedersitzen. 
i 

Sein Ursprung ist dunkel; mir scheint es eine Verstfimmelwig von 

14 zu sein, das im Hindi und Hindustani eine sehr gebrauch- 
Eche Postposition, mit der Bedeutung ;,unter, unterhalb" ist. 

Die Construction von 21.,; und L5.4.5_4 ist schwierig, wesshalb 

es Herr Raverty vorzieht, dieselbe mit Stillschweigen zu tibergehen. 
. 

2,4 namlich findet sich bald mit -dem Nominativ, bald mit dem F o r- 

m a tiv 	verbunden; 	auch Captain Vaughan's Behauptung, dass ,..-a , 
wie die andern Praefixe und Postfixe den fl e cti rten Casus (i. e. 
Formativ) verlangen, 	ist daher unrichtig. 	Ich habe fiber die Con- 
struction von s. oft meine afghanischen Munshis befragt, allein sie 
konnten mir keine genugende Auskunft dartiber geben. 	Soweit Bei- 
spiele darilber belehrenirannen, lasst sich folgendes Resultat feststellen. 

a) Endigt ein Wort auf p,h oder al (masc. oder' fem.) , 	so 
. 

wird xi mit dem N omi na ti V verbunden; z. B. 50.1 al .( ae in wenig 

Hunger 	(4/1 	fern. von 4-.1 wenig; 	((;,."1 lvalah fern. Hunger), 	Ray. 

Gram. § 90. 	',..4...f 16.4.4-  	v...4: in der Liebe 	Ray. Gram. § 91. (41*,4 • 

1) Es findet 	sich auch htinfig blos v pa gesehrieben, 	was jedoch ver- 
mieden werden sollte. 

27 In Peshawer wird 4.5.4'..c kL'e auch schon blocs. ....f ke gesprochen. 
"1 
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Subst. fern.). 	tyLey.x3f z,.~ auf der Leiter 	Raverty 	Gramm. § 132 

(zyli)04.31 Subst. fem.). — Auch bei Nominibus mase. auf ilb (Sing. 
"  oder Plural), wie Le44- A.i 	. Let: a 29. unter den Afghanen, Rim Gtd- 

shani-Rah p. 14. 	old) :4 .,4) orb Na" Ray. Gram. § 190.: im Gehen 

und Kommen ; 	&b. tkh und slit 	rathoih ( beides Nomiha yerbalia 

von j..11 41 und jj:i1) rff.t141) werden, wie, alle Nomina verbalia 
auf 12,h nur mit dem Plur al construirt. 	si*.".:,),..) 4 in drei Dingen 

Ray. 	Gram. 	§ 89; 	iii-..,.?.. Plural von 	mit. einem 	Zahlwort. ....z.. 
. 	. 	. 

3.) J.A. 4 in hundert Farben Ray. Gram. § 91. 	 ' 
b) Alle tibrigen Nomina werden, wenn mit aci construirt, in 

den Formativ gesetzt, z. B. u».1. )31 by. N. im rothen Feuer Ray. 
.t. 	 A 	.. . 

Gram. § 148..45 A. srqh Formativ masc. von ),.... Or Toth; -0:4,.f 5.4 
._ in einem Boot Ray. Gram. § 356 ; 0::÷s- Formativ von. ,f....?..f Subst. 

. 	. 	. 	 . 	, . 	. 
fen. 	;...23i ,. &a mit Ungerechtigkeit 	Ras. Galshani-Roh, p. 163 ; Ls_ 

	

itL,....t.a.ii ,. . Formativ von LAIdalf ,... 	Subst. fem. 	1.;:, 14 mit Jemand 

Ray. Gram. § 91; 1.... Formativ von w5.: 	41Z. is).-3 4 mit Eiuer 
.. 

Farbe Ray. Gram. § 91; is.4 Formativ masc. von "4. ili 1.) 6.4 auf 

diesem Wege Ray. Gram. § 135. )1 Formativ von )1) -15,r, Subst. fem. 
• . 

c) Wird 6....1• mit einem Nomen im Plur al 	yerbunden , 	so 
erfordert es 	(mit Ausnahme der Nomina auf ah 	und der For- 

) 4 . 
men, wie 	EF.31.4.4 papnah , Plural von 0.,.;:÷.4) den Form ativ; 

A 	0 
z. B. )...4...1  N auf den Ffissen Ray. Gram. § 91. 	y3,4 Formativ Plur. 

. 
Von x49 Fuss. 	ol.6),4 3,4 ac4 unter alien VOgeln Ray. Grain. § 95. 

,i))1.5- co :‘,3 in diesen Geschaften Ray. Gulshani-R5h p. 84. 	Doch 

au d : iLij.....119. 	unter 	den Pferdeu 	Ray. 	Gram. 	§ 39. 	yik, t,.) z‘a 
A 	A 	• 

indem ei dieses sagte 	Ray. Gulshani-R5h p. 84. 	31,I 6.4 auf deu 
Schultern. 	 ;341.7......,' 't‘i mit den Angell' Ray. Gram: §. 362. 

Bd. XXI. 	 7 	, 

   
  



98 
	

Trumpp, die Veneandischaftsverhiatnisse des Pushtn. 

d) Einige Nomina masc., die auf einen C on son an te n endi- 
gen , nehmen, 	wenn mit .4 construirt, die vocalische Endung ah 

...„ 
oder a an, z. B. tf.Z..i 4 auf Ehre Ray. Gram. § 364. 	),..E N. 
in der Erwfigung Ray. Gram. § 342. 	/kg3,N::.0.a auf welche Weise. 
• - ,t 	- o. 	(adverbialiter gebraucht) von selbst; gewUhnlich zusammen-,. . 

geschrieben, statt .5.-1,4. 
... 

Anmerk. 	Ganz wie isa, wird such ..,..,:i von , bis — zu construirt. 

/  §. 	14. 

In 	Uebersicht der P§.40-Declinationen. 
Thn eine practische Uebersicht 	des Declinationsprocesses im 

POO zu geben, ftigen wir die nachstehenden Paradigmata bei. 
A. 	Masculina. 

1. Themata, die auf einen Consonanten auslauten. 
a) Mit der Plural-Endung an. 

Singular. 
Nom; tg.C..1; malik ein Hauptling. 

Gen. 	.05..1-.4 .3 da malik 

Dativ u.f..1; 	vtot malik; 	2,.:i ell; malik tah; 	sJ 0,1; malik lah; - 
b-1 Oa; malik larah;a.:; el.i; manic vatah ; oder mit vor- 

gesetztem 
. 	 . 

3: 	3.3 01.1/4 3 	valik tah; 	$:.(o..1.1..; ; 	vq. malik , 	,4 m 	. 	• lah etc. 	 - 
Instrumentalis e1,1; malik 
(Forma tiv) 	- 
Accus. 	Ai; malik 

Vocativ 	a.k.i..; malikah; 	 .1..1.70 malika; W; malika; s.k.L; L5P  i 
. 	. 	, 

ai malikah; 	D.g..1.4 3  v6 malikah etc. 

Ablativ 	ti.)...l; x.5 	lah malika; 	N.> 4.1.; tc.1 lah malika" ilah. ... 	 . 
Locativ 	41; 4 pah malik; „.4...0 o.),.); 0.-4 pah malik 14e. 

Plura l. 
Nom. 	L.31.- 	malikan. 
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Gen. 	3
A.,
-A-X.1 

, ... 	. 
.0 0 da malikiinu. 	 • 

Dativ 	)..il.K1,4 3  9, malikanii ; 	zci yil..KU malikiino tah etc. . 
's  'W.; 	• - - Instrument. j..3 	mahkano.  

(Formativ) 	- 
Accus. 0Lk.. 1.4 malikin. 

Vocativ j.31.Q.4 (...5I ai malikana etc. oder : malikEn5. 

Ablat. ..yA3 W.4Ni lah malikano; lab malikanc3 nah. 

Locat. 
A ..,. 	... 

..1.41.M.,, ei pah malikanti; pah malikilm5 kie. 

b) Mit der Plural-Endung Unah. 	• 

Singular. 
Nom. T As Pferd 0. 	, 	• 
Formativ 0...I As 	 . 

Vocally 8....i 4sah; ai &sal etc. 

Plnr a 1. 
„ 	, ..... 

Nom. atSydoi fisiinah: 
A 	, ... 

•Formativ .1.3).,..,1 	asfino. 
A 	l ft.- 	4 . 

Vocativ '. ...13...1 ,..,1 	ai asfie, 	etc. 

c) Mit der Plural-Endung ah und innerem Vocalwechsel. 

Singular. 
Nom. w.t..:::. gpful, Hirte. 

Formativ tedl.:.A gpanah.. 
, . 	, 	... 
Vocativ :61..!„::: L.51 	ai ApInah etc. 

Plural. 
Nom. ail.,,, 	g 	it• lab ... 	p 	i 	. 

A , . 
Formativ ...titereh Apanii. 
Vocativ 3.3A  1.;;;:. L.; i ai gpiino etc. 
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d) Mit der Plural-Endung ahrtr. 

Pushtu. 

Singulir. . 	. 
Nom. 	k....63 trap, der Schall, den ein Sprung verursacht. 
Formativ vas trap.  

..- 	,... 
Vocativ 	ti.?.:i L51 ai trapah etc. 

Plural. 
Nom. 	ji.it j:i trapalar. 
Formativ ..;)L.1,?:i.s- 	trapahiirri: 

, Vocativ 	j}iiis Lsi ai trapaharo. 

e) Mit Vocalwechsel der. Endsylbe. 
Singular. 

Nom. 	j...;-\,. szar,  , Stein. 
Formativ J.;,..... star. 

- - 	. . Vocativ 	:51.11...... tsi ai sxarah etc. 
Plural. 

z Nom• 	j-,ic‘,.,,,,, sw.  
A * Formativ )751,.., vile.).  
A 	4 	. 	. .. Vocativ 	..1.7-st4„, LsI ai sxlrti. 

Unregelmisgige Pluralbildung. 
Singular. 

Nom. 	,j), vri5r , Wader. 
A Formativ I) 	yr-  • • ), 	(li 

Vocativ 	b),),., ts1 ai vrOrah etc. 

Plural. ..- 	, Nom. .< 	Iti, vrtinrali. 
Formativ A  Z ' .5_00  vrtinyo. 
Vocativ 	" _;, 	.. Az-))3 t_5( ai vran.o. 
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2. Themata auf ai. 
Singular. 

.... 
Nom. 	• 4....4.4ea pUtai , Bilrde. 

Formativ pelt. Lb.49. 
Vocativ it 	'6 -...- 	ai Otaiah. :,. 	• 	01 

P1ura 1. 
Nom. poll. Lcin.,4 

-
, 
	 . 

Formativ J"4erl petia oder 	Ott). ,;.;*; 
,, 	... 

Vocativ 01 ai Otiti oder pEto. ,,,4* - 	. 

3. Themata auf 1. 
a) S i IF g u 1 a. r. 

- Nom. Li? totA, Papagai. 
Formativ Li",:i tote. 
Vocativ 

..,. 	. , 
lam 01 ai tote (tifilayah). 

P1ura 1. 
Nom. 01:11.;;;:i totayan. 

Formativ 3.3cILI.,..1 totkranO. 
Vocativ 	.".31,11.33:i L.9( ai tOta-yrinii. 

.b) Singular. 
Nom. l;1...4 mama , Oheim. 
Formativ 1.;1; mama. 

Vocativ Col; (56  i ai mama (mIm1yah). 
P1ura 1. 

Nom. 0&LOCA 	a a an. 

Formativ "ASI..i'LL mamaganii. 
Vocativ "AAA,. 01 ai mitmagano. 

-pp   
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4. 	Themata auf 6 (ii). 
Singular durchaus unverandert. 

Plural. 
a) Nom. ocolim: saqqaogn, Wassertrager. 

A • I, 	Z.. 

.Formativ "313..4... saqqatiano. 
A 0 . Vocativ 	,35.lit.... L5J ai saqqa5in5. 

b) Nom. 	24..<..:, skaitnah, Reihe. 
,.. Formativ-  'f.,,A .: skinin5. 

It, 	 A .)., . 	 ..) Vocativ 	_ti3j.g....., L.51, ai sk5itno. 

	

1-F" .C., 	.- - c) Nom. 	L.) 	1z3 . 	biniogan 1  Augenwimpern. 
Formativ ,..JA  tic..t.S1.3. ba-nrogano-. 	- 
Vocativ 	_t.ilS' zil., (.5( ai ba-nr5gano. 

Feminin'a. 
Nom. P 1 u r. 012;04. pEekOgiine , Dreschflegel. 
Formativ ..,k.14.3...Ili paekitani-Y. 
Vocativ ..

A
. 
	
.57, .14 451 ., .al pa eko ga no . • 

... 
5. Themata auf ah. 

a) Singular. 
Nom. 	0.4.1.:-  i lemob Augapfel. 
Formativ 24;4 le-111' 41. 

i 
Vocativ 	v.:1,4 (.5('  1 ai lemok. 

Plural. 
Nom. 	1,....-4 1611oh. 

. Formativ _t *Ai 140. - 
Vocativ 	;,,1e 	L5 1 ai limo. 
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S I it g a 1 -a r. 
Nom.  ..)..,;.. ygl Dieb. 

POrmo,tiv 3.4 yifli Oder j..4 glo. 
4 - ,Vocativ a4•,, 	 .li ai 71411. 

. - 	. 	plaval. 
g 	- 	g 	- 	, , 	H 

Nom: • ,5,1.4 ylthI  odor'. 3.4 1410:; 	tkiy14 rirmak. 

Fornythir 
• . 	, 

14 y15, oder j:1).1z Atm& . 
Vocativ y.6 04 ai AO odor ylanG. 

.. 	. 
b) S• i n gn 1 a r. 	

• Nom: is;fel levik-;  Wolf. 
, 

etc.:  'etc. etc, (us rarit n der.t.) 
Plural:. 

Nom. J. le:van. 	. 0.1).0,4. 	 . • - 	. 
•iiloyinatiksi 4,4 Maw (til.v), - i 
• Vocativ ;51",-*J oc.  i ai 1ev.fin4rt (106); 	' - 

Singular... 
Nom'. 	- Iss,,,a pfdrob, Ebemann. 

'etc. etc. etc. (MIN er ander t.) 
1 	1 

r '1 u v a I. 
Nom. , 10.1gtA •mOrtinall. 

. 	; 
Pormativ fri.u.,tA ofdriiitO (m8r4 , 

Vocativ at riagrano (mgre0: 9.i.10;* Lot 
, 

. . 	, - 4 S .i n• •g a ta v. 

ROM. tc..44 nilcoh , Grossyater.:  

• etc. etc. etc. kanv 0 r an A .e ay 
. . . 	Plural:. 

Nom. 1:541....f:.1 /43 	oiloubgita. 	, .) 	. 	 • 
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Formativ .5.1..H.i'l x.c..:3 nik4hg5nii.  

Vocativ ...,..1irr5.K..t.i (_5( 	ai nikelgiino. 

d) Singular.,  
Nom. N.44..a 76b4h, Kuhhirte.. 

etc. etc. etc. (unverb,n d e rt). 
Plural. 

. , A 
Nom. 1‘.31.),A yobanah. 
Formativ _;.11.-43L yobluo. 

Vocativ "..il..),..0 of ai rObtinO. 

6) Themata•auf e. 
Singular. 

. 
Nom. 

Formativ 

- A 
tsficio, sarRe, Haus. 

 sarde. 	• 
A 	. . 

Vocativ 0..*-11). sardeall (saraeyah). 

• Plural. 
Nom. 

.., 	.... 
143,..?;45.e.. sa raeunah. 

Formativ .3.,*.if fv.) 	sariiefino.: 
A 	, 	A A 	. • 

Vocativ ,.i."1.41).4. 01 ai sarRetinii. 

7. 	Themata auf T. 
Singular. 

Nom. L5,5•:,... jog!, ein Bfisser. 

- 	Formativ L.,..14.,.. 	jogl:  

Vocativ 444. L...st' i ai jogiah oder: Ai. 

Plural. 
• Nom:, C.S6A-,a j6gran (Ii3giya7n).- 0 - 	• 

Formativ .:I  1.1c.Vi.A .. )43giano. 
A 	. 	.. 

Vocativ ,..ile,s6j. 	01 ai jogidno. 
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, I" e m• inin a. 	• .. 	. 	 - 	, . Nom.' plur. 014,314t• hidiine (hidiyine), Fillirerinnen. 
, 	„ 	• 

Fertnatiy ).4)t.16 hidiin25. 	•". 	. 
(Iroeativ • ai kali/Lug. ,i14,)L.4) 01 . 	 _ 

8. 	TheMita.a.uf 11.. 	... 
• a) Singular. 

Nom. , ,.;.;.5kandii , ein grosses irdenes (eAss. 
Formally .,II.i" kandil. 
Vocativ 3,lik tju  I ai kandil ; kandilah.. 

P.1 u rat. 
Nom. 0,1 %.;,,Ik kandilitn. 

. 	, ... 
Formiitiv .1.:11,),.4.< kandilino.. 
yocatliv ;31,.. X.& ts' 1 al kandaino. 

_ 	b) Singular, 	• 
. Nom. j:.44.? tihii, Armsp.  ange„ 

• etc. ete. etc. (u nv er in d e r t). 
Plur.a.1.• 

Nom.. oli.!,..ki bli,h8gau.. 
F OrMatiV "w3Lid,s014 bahugino. 
Vocativ j.ilis,,s4.; t gilii bilifigink 	• 

F eni l•n i n a. 
Noni. PI u r a 1. 01.i4.)ii bligtigine„ Pelemirten. 
E,'Ormatiy • • ;31:.01,311; bagOgine. 	. . 	• 	- 	• 

Vocativ ' * :30).141.; L;( 8.4 b...grIg33115. 1. 	. 	• 	
i t  

9.. Themata auf au. 
_ 	. a). Sin gular. 	 _ . 	.  

Nom. L. 	saqqau, ein Wasserlliiger. 
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0w 
Formally 'Am, saqqau. 

0:: . 	. . 
_ 	Vocativ 	j.ii...y of ai saqqau. 

Plural. 
...r... 

Nom. 	chit... saqqauan. 
^ 	....,:, 	... 

Formativ 3.31.5.4.... saqqauq.nri. 
A ..0a , 	0 , 

VoCativ 	'Ms of ai saqqauRno. 
-b) Singular. 

Nom. 	5.4 palau, Saum (am Kleide). 

etc. etc. etc. (u n v eritnder t). 
Plural. 	. 

.).„ 
Nom. 	z,..i.)., •.• LI palaufinah.' 

A 	Id.... 

Formativ ,.3 5.4 palaufina, 

Vocativ 	.3.3.5).14 of ai palautino. 

B. 	Feminina. 

1. 	Themata, welche auf einen Consonanten auslau ten. • 
Singular. 

Nom. 	4)5 vat, Weg. 

Formativ 40; vale. 
. 

Vocativ 	i..6.4, of ai vain. 
Plural. 

Nom. 	43  vale 
. 	. 

Formativ Ai, yato (valii)7  

Vocativ 	,g5 of ai vdt6. 
• 

. Unregelmtissige Pluralbildung, 
Singular. 

. Nom. 	).3.6... Or, Schwester. 
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.. _ Formativ ),-.-. %Or. 	 .. 
.. 	o . 

Vocativ ..).... 01 ai ere: 

Plural. 
0 	4 

Nom. i.V.;s13.• xv6nde (a). - 
Forma& 

A 	4 	0 
xvUnd6 (6). .y.x..:Aj... 

. 	0 	. 	0 - 	• 
Vocativ 3k..).4_,. 	t_51 ai xvEnd6. 

2. 	Themata auf I. 
. . Singular. 
Nom. L; hal; Ungltick. 

etc. etc. etc. (un v e ran de r t). 

Plural. 
Nom. i; ball oder L5361; balayt 

Formativ ;.):Sli balrtvii (n). 
Vocativ ;3i; L51 ai balivO. 

3. 	Themata auf - 6,h. 

Singular. 
. 	. 

Nom: 104 badah l  Bestechung. 

Formativ t_%?...? bade. 

Vocativ L504 ..5i ai bag. 

Plural. "  
Nom. tsy144 bade. 

. 	-  Formativ f i,),.? bado. 

Vocativ 3N (.51 ai hada. 

4. Themata auf t. 
a) Singular. 

Nom. 0 , 
ts:,.i...) duini Feindschaft. 

Formativ " 	 0 
0.1 -.;....!.., 0 cluing. 

Vocativ ,..5:6•4‘; L5°  1 ai cluing. 
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Plural. .0 Nom: 	, ILO du/mat.  ,--,. 
A 	4 ) Formally ,;;k.4;,) du0i6; ed.. 'cluing. 
A 	' 0 	to 

Vocativ 0.40 tst ai duini6. 
. 	. 

13) Singular. 
0 

Nom. 	41j*,.., eizni, Wiekelbaud. 
0 Formativ ,.. tv.0 sTzni. „ 	 . 

Vocativ 3f*:,. t 51 ai siznt. . 	. 
Plural. 

.0 
Nom. iiii,er,;, siznai. 

. 	0  
Formativ sizniij, oder gzn6. ."*.ii?e., 
Vocally ,63.3*..... of ai sizni6 oder sizno. • 

5. Themata auf al. 
Singular. 

Nom. L4-233:-.". Plat, ttanzen. 
Formally :2.5., Mai.  

r A 	4 i 

Vocativ 	k..5I), - .a. 01-ai jokii. 
Plural.. 

Nom. 	ts....1.,, ;Iola. 
Formativ yttAi,". jolatfl oder : 1616. 

Vocativ ;41.1.,..."  , 01 ai jolalo oder .161o. 

6. Themataauf 6 (T),. 
• a) Singular. 

..,.. 
Noni . 	. j

.
y.j.vi sarktize, Saw*, 

„.... 
Formally sarkfia.  Loi..f.„....• 

, ... 	... Vocativ L50.,1").yi s,51 ai sarkilzr. 
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Plural.  
,,... sNom. 	Lc) •,,c),,, 	arktizi. 

,. 	,...  . 	_ Formativ "A) 	ry., 	 jib. satkuz 	. 
A 	4 t. • 	bo 

.S) 	
. 	 • .Vocativ 	."3"i  .. 01 at sarkaziO. •  , 	- 
b) Singular. 

'Nom: 	LoLi nave oder ,ti  nave, Brad. 
. 	. 

Formativ Lot:, axe'. 
. . , 

.-Vocativ _. L5)1.3 L51 ai nave oder aveah. 

Plural. 
Nom. 	ol.A31..i ntiveyitne (aveline). 

^ Forria 	". itiy 	X,1,Li nAveytino. 

Vocativ 	,..il,t51.5 LO ai aveyrtno. 

• oder 

Singular. 
Nom. 	Aii Wire, Tante. 

etc. etc. etc. 
Plural. 

Nom. 	013'4;313 traregine. 
. 	. 

Formativ .,..11.P.0)3 trrtregano. 
Vocativ 	"364) " 1.-  0( ai'troregano. 	. 	, 

Sehen wir nun zuriick, 	vie Herr Haverty die Ptgtii-Declitiatio- 
nen eingetheilt hat., 	Er hat • deren 9 aufgestellt , das Princip aber, 
da,S. ihn 	bei 	der Eintheilung 	dieser 	9. Declinationen 	mit 	ihren 
Unterabtheilungen geleitet hat, 	kann ich 	au& 	nicht annithernd 
verinuthen, da ich wenigstens nie ein ' solches habe herausfinden 
Winne% 	Fassen wir diese Eintheiltnig etwas naher ins Auge. 

Hitter der' er s te n Declination begreift er die Theniata masc. . 
. „ 

auf ai mit dem Paradigma Low sarai Mensch, and als Unterabthei- 

lung figurirt das subst. fem. pi Mr Weg. 
.Was diese beiden Themattt mit einander gemein haben 	wile!) 
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kann ich nicht 	einsehen; 	da 	ihre 	Plural- and 	Form at i v - 
Bildung , 	urn welche beide Momente 	sich 	doch 	der 	gauze De- 
clinationsprocess des Pat 	dreht , 	ganz von einander abweichen. 

... 
Der Formativ Singular On (sr, sarai ist 	__gy. sari , von pi da- L.7, . ... 	 - 

,gegen ;SI Erg; der Plural-Nominativ von L5.1 	

" 	•

.v.. sarai 	ist ts...s...., sari, 

von 	dagegen :1 lrtr6; , der Formativ Plural 	von 	• 	sari ist ; 	). 	 t...cr ... 	- 
',Ir. sarit3 	( oder contrahirt 3..e..., savii), 	von .)ii lire 	dagegen 	,̂pi 

, 	- 
lard oder )"1i ldr6. 	Dazu ist noch an.zufithren , dass 	die Themata 
feminina, welche jetzt im Nominativ Sing. auf einen Consonant ert 
auslauten (mit Abwerfung des finalen i), 	nur eine beschr it n k t e 

a Anzahl bilden, die man in der Grammatik mit Recht als Ausna h-
m en anftihren kann. 

Unter der zweit en Declination 	ftihrt er 	ein 	regelmits,siges, 
auf einen Consonanten auslautendes Nomen masc. auf, mit dem Pa- 
radigma 

 
).Y14 plat. Vater, Nom. Plur. s..ivIli plarilnah; dessen Unter- 

abtheilung nun 	soli 	a.4.-let.4 mi.1.1m*li, Gast sein, 	Nom. Plur. 	x.ii.,..44 

melmanah. 	Was Herrn Raverty hat bestimmen klinnen, diese beiden 
Paradigmata als die zw ei te Declination hinzustellen, 	bin ich rein 
unfahig zu erkennen. 	Zudem ist b....-1*-0 2  mit .einigen wenigen andern, 

eine irregulitre Pluralbildung der Nomina masc. 	auf *h. 	In 	§ 57 
. 	,..... 

bemerkt er sodann noch, dass Eft Rh Seufzer, im Plur. s..i.,.91 Altilnalt 
faute. 	Ganz recht ; ' aber was soli denn ah mit der Masculin-Endung 
*h zu schaffen haben ?  

Unter der d r itt e n Declination begreift er die Feminin-Endung 
• - ill, mit 	dem 	Paradigma a.s\-..!, setrah. 	(oder, wie er 	es vocalisirt 

i - 6.-emu:.) ; 	als seine 	Unterabtheilung 'figurirt 	die Feminin-Endung I, 

mit dem Paradigma 	...7..°  .4 rifirti Ungltick. 	Worin , die Verwandt- 

schaft oder Aehnlichkeit beider Endungen bestehen soil, kann allein 
Singular auf 	L-‘4, Hr. Raverty sagen. 	N.k.4.. bildet den Formativ

(-47 . 	 . - ),*01, mirtai; 	b....;-\4, 	bildet den 	
"

No- .4etie, 	,..rt-frg, dagegen auf ti... 

minativ Plural auf Lc.T.,--1 /4...3,. 	4e4e. , tikre,' ", dagegen auf ,..0.1..c 
 .e:,0 mfr- 

.  

   
  



Trurnfip , die Verwandtsekaftsverhaltnisse des Pleshin. 	111 

taT; der Formativ Plur. von 	lautet 'A-L.4. 4ecyd, von (.5.1. ),•;.43 
. 	.. 

dagegen ..,...... -.-A 	nairt,i6. ., j:,  
Unter der viert en Declination ftihrt er das Paradigm J, 

raj Dieb auf, und als seine Unterabtheilung *i‘33.4.3 nmunq Gebet. 
i j...6 nil ist, nebst einigen andern, eine unregelmlissige .Bildung, wie 

wir oben gesehen haben ; Formativ Sing. z..1. 	yhth, p,.....i dagegen 
lautet im Formativ Sing. t4s1..;,.3 nma'Mlah; 	beide hangen zwar ah 
an, aber bei J.6 lautet es 411, und bei 	'-•.i..,....3 al. 	Im Plural gehen' 

sie 	ebenfalls 	ganz auseinander, 	j.i lautet 	aL 71411 	oder z,..i.5" .C4 

'71tinah, und 	3,.)....3 dagegen xkl....3 nmlindah; ebenso der Formativ 

31.a rlo mid ,...-%,i.. 	4.3 nman4o. 	 . 
Unter der fa n fte a Declination begreift er die Paradigmata 

, 
ti..3i IN Eameel, mit ,31.0 Elephant, Nom. Plural 0145i qiin und 

0  l.....sli .._ 	hatiyftn. 	Als zweite Unterabtheilung stellt 	er Nomina auf 
5 (u), it', qh und ft auf, mit dem Plural-Affix gan. 	Diess ist positiv 
falsch bei dem Paradigma Nip (15701  das im Plural oli)li 
garyan lautet. 	Aber auch bei den andern Endungen trifft diess 
nicht zu, weil sie im Plural nicht nothwendigerweise auf On aus- 
lauten, 	sondern auch andere Plural-Affixe gebrauchen (siehe oben 
unter den resp. Endungen auf a, toih und 11). 	Als dr itt e Unter- 
abtheilung sollen dann wieder die Nomina masc. auf a gelten, 	die 
er doch schon unter der zw eit en Unterabtheilung , ohne irgelid 
eine weitere ,Bemerkung, aufgeftihrt hat. 	 . 

Als 	vierte 	Unterabtheilung soil_ 	Mutter, 	Plural 	,x,.;..._.4 );..4 
- 	, 

monde etc„ und L.5...3.1.
, 	46e Sohn, Plural 0.X.:c da-man gelten, die 

doch beide • zu den ganz unregelmassigen Pluralbildungen gehoren. 
Als flinf te Unterabtheilung soil (8.40) heng, Senfzer, Plural 

,tik.:e09 hEngahar gelten.  
Es ist ganz unnotbig, diese Zusammenstellung weiter zu kriti- 

siren. 	Ein solches planloses Durcheinanderwerfen aller moglichen 
Formen richtet sick yon selbst. 
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Unter der s e c h sten Declination - ftihrt er wieder ein No-
men 

 
masc. auf ah auf, mit dem Paradigma rs.+1, vakth Gras. 

Als 	seine zweite Unterabtheilung soli 1;6 rid Kuh gelten, 

Nom. Plural 13.. 	pia oder (westlich) L.5.,1"..a raft. 

Die dritte 	Unterabtheilung dieser wunderbaren Declination 

ist nach Hrn. Haverty 	.2A...-  m.. jtnai Madchen,.Nom. Plural 	''''....-. LS, 	 t...s -r• 
final. 

.. . Am 	merkwiirdigsten 	und 	bezeichuendsten 	jedoch 	ist 	seine 
v i e r t e 	Unterabtheilung, 	die or mit dem Paradigma i.il.; 	banra 

.neinftihrt. 	Der Formativ 	Singular 	lautet 	nach 	ihm :zil.; 	JAW., 

und der Nominativ Plural ebenfalls ;Ili banra, 	Formativ Plural 
, 	- 

t..? 	bant6. 	Es ist 	fast unfasslich, 	wie 	einem Dianne, 	der 	eine 
Pasco - Grammatik 	herauszugeben 	den Muth 	gehabt 	hat , 	solche 
,Schnitzer haben passiren konnen; 	man 	sollte doch so viol von 
ihm 	erwarten konnen , 	dass 	er ein ganz einfaches Nomen fem. 

auf 	rth 	richtig hatte 	decliniren 	kiinnen. 	rzili banra (nachlassige 

Schreibweise fur 3:,l.; banttih) lautet im Formativ Sing. L5..ili Vlva; 

Nom. Plural L5.24 banfd, Formativ Plural ;zit? banro; ganz wie 

26.554 4e(igh. . Das ganie Paradigma, das er mit :1SL; banra aufge-, 
fahrt hat, ist eine 	pure M y s ti f i c at i o n. 	Vergleiche dazu, was 
er 	in seinem 	eigenen 	WOrterbuche 	fiber 	8:il...., richtig sagt: „siil.; 
. 
banrah (oder 41.4  banah) Plural L.5..z.iC? haute"; auch ,..t.i-  L; banra oder 

- I.; bana geschrieben,!`, 	Was soli man aber zu einer solchen boden- 
V 
losen Fahrlassigkeit sagen? 	Doch damit noch nicht genug. 	Nebel' 
sa-1.; fuhrt er auch noch 	(naturlich als Fein i nin a, denn er zeigt 

mit keinem Worte das Gegentheil davon an) -6.- rvara und - 1\3I; 
rantjara an, 	mit der 	Bemerkung, 	dass 	sie auch mit finalem h 
geschriebei' werden 	konnen: 	Beide 	aber 	sind 	Nomina mascti- 
lina , 	die allerdings 	mit 	finalem h 	geschrieben 	werden 	sollten, 

und auf 413 auslauten, mit dem Femininum xiii aber gar nichts zu 
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, 

schaffen haben; sie fallen vielmehr beide unter das Paradigma /,..4.1.; 
vfi41.1 Gras. 

Als 	fanfte 	Unterabtheilung 	endlich 	soil 	das 	Paradigma 
- 	:, 	 r 	. . 

jt.x.3,..sLm, 	szvandar 	Stier, 	Nom. 	Plur. ),..x.ij...y. 	srandg 	gelten. 
Ich muss es anderen iiberlassen, 	die nothige Analogie mit den 
voranstehenden Beispielen herauszufinden.  

Unter seiner sieb en ten Decli nation fuhrt er als Para- 
digma 

	

	 . 
.6 yar Berg auf; Formativ Sing. ti oder of yra,h (nicht 

. 	,,.. 
yra und yrah; wie Herr Haverty,  thut), Nom. Plur. D.3,).. 	yrrinah, 

. 	 A fJ 

Formativ ,i,.a yrilno (oder gewohnlich,..7 yri.3). 	Das Paradigma 

aber gehtirt unter „)..a l  und nicht hieher : della J. 	kann im Plural 

auk $..i.,li yliinah lauten, wie wir schen' gesehen haben. 	Die wei- 

	

- 	 ..... 
toren Beispiele, 	die 	er beibringt, 	Joch, 	Hinderniss, ... 	.11 	 ,)...))51 
die vordere Haarlocke, sind alle -Misch; sie bleiben sammtlich im 
Formativ Singular 	lin v erand e r t, 	und ihr Plural - lautet 	ganz 
regelmiissig in finah aus, wie 0:3y 	jayiinah etc. 	In seinem WO- 
terbuche 	Mot sie daher auch Herr Haverty 	nicht unter seiner 
siebenten, sondern unter seiner zweiten Declination auf, was 
richtig ist.  

Unter seiner acht en Be clin a tib n fart - er als Paradigma 
6,,e!.... Wickelband auf; 	Formativ Sing. aje,... sizni, 	Worn. 	Plural .. , . 	. ...: Le..ne,.... siznai, 	Formativ „,...ii.,..., 	siznr) 	(gewohnlich 	aber: 	,e,34,,,.. ...i  
siznio). 	Wir haben aber schon oben gesehen, dass es nur wenige 
A u s n a hmen sind von den Nomiuibus fern. auf 1, welche im F o r- 
mat i v Si n g. unv erfinder t bleiben ; sonst folgen sie durchweg 
den Nominibus fem. auf T. 

"Als z w el t e Unterabtheilung dieser Classe figurirt dal Paradigms 
t;;..1).,..S ein (weibliches) Kind; Formativ Sing. 	 4..r.f Willi; Nom. 

, 	 . 
Plui. L5g.,..

, 
 -4-  kuCfilf, Formativ .,.05., 	kuati6. Wir haben jedoch 

gesehen, dass dieses eigentlich A dj ectiva femini A& Bind, die 
s u b s t an ti visch gebraucht werden; 	sie 	haben 	daher mit den 
Substantivis femininis -auf I keine Verwandtschaft. 

M. XXI. 	 8 
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Unter der 	neunten Declination 	begreift er 	diejenigen 
Nomina, welche durch au s unv er it n d ert bleiben; er fiihrt dabei 
Themata, welche auf einen Co n so nan t en, auf ft uud ö auslauten, 
an. 	Diess 	ist jedoch gtinzlich unrichtig. 	Es sind 	einfach solche 
Nomina, welche nur im Sing ula r gebraucht werden, and in dem-
selben, ihrer respectiven Endung gemass, nicht flectirt werden ktin-
nen, so wie ja umgekehrt das POW 'auch eine Anzahl Nomina nur 
im Plural gebraucht. 	Diese 	vermeintliche Declination ist dahpr 
ganz zu streichen. 

Wir ktinnen 	aber diesen 	Gegenstand 	nicht verlassen, 	ohne 
, 	noch gelegentlich auf die vielfachen Fehler hingewiesen zu haben, 

welche Herr Raverty bei der Uebersetzung der auf Seite 7-12 
angefiihrten P44to-Citate begangen hit. 

§ 29 , Seite 7 	sagt 	Herr Raverty, 	class die Partikel , 	welche 
„,den Genitiv regiere 	(schon an sich ein vollig verworrener Aus- 

druck), immer dem Women voranstehen mtisse. 	Zur Beleuchtung 
dieser Hegel citirt er: 

..  
a‘f- 	-1,)  I 	'• 	5•• AO g I.) 1-3 	zi—J 	0.,....- 	.3 ii,, 

tla bd i S
.
13 0 j.....14 ttl.J cti 013 .  ji 

welches er folgendermassen tibersetzt: 
„Das Herz jammert fiber die Verheerungen Deiner Schtinheit, 
Wie das Herz der Nachtigall klagt, wenn der Herbst gekom-

men ist." 
Es ist fast unglaublich, wie man selbst eine Regel aufstellen, and 
sie doch beim ersten Satze missachten kann. 	Das Herz der Nach- 

tigall, wie Herr Raverty tibersetzt, wurde im POO heissen: ,)11:..; 

isJo • t aber 1 . ti 	• 0 heisst wbrtlich: Wehklagen des Herzens ---=herz- ..b) 	..1,), 
zerreissende Wehklagen. 

Die richtige Uebersetzung des Ilito-Citates ist daher folgende: 
„licher die Verheerung deiner Schtinheit stimmt das (mein) Herz 

Wehklagen an, 
Wie die Nachtigall herzzerreissende Wehklagen anstimmt im Herbst." 

Ebenso fehterhaft ist das zweite Citat tibersetzt: 

, 	. 
4  ,....U..... 1-.4.a 	1, Li. 	1, 	0 0 • 4., 	 t..., 	i- ,.. , 	 , 	.  1 	r 

”Werdenicht gefangen durch die Freundschaft der Leute der Welt, 
Dieser Eileinmlosen, treulosen, uir) be scheidenen Welt." 

,,Die FreundSchaft der Leute der Welt" mtisste imP12,443 heissen: 
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, - 	 A . 

Le4.3,3 \ja. 	4, 	 ; 	aber hier ist nach le,li; einfach 	(o) 11 nd, .. L9A1.0.11.0 .3, 
ausgelassen : die Freundsbhaft der Welt (uud) der Menschen. 	Wenn 
daher auch der Sinn mehr oder minder derselbe 1st, 	so ist clock 
lie Grammatik dabei geopfert. 	Die richtige Uebersetzung ist daher: 

„Werde nicht verstrickt in die Freundschaft der Welt, der Menschen, 
Dieser schamlosen, treulosen, unverschamten Menschen." 

Auch das dritte Citat ist unrichtig tibersetzt. 	-- 
.. 	. 	.. 

(.5)1,4 6.:.1 tsiLL:11...) g z,..... Ics . 
- 	g.:::, ,a JOAO> .3 6.11 s03 it...: 

„Du, 	der du -suchest in dem Blumenbeet nach der Rose der 
Freundschaft, 

Hate dich 'vor dem Stumpen und dem Dornbusch der Trennung." 
Es sollte dagegen heissen : 	 . 

„Du, der du it unschest eine Rose aus dem Garten der Freundschaft, 
Denke an die Dolmen (und) den Stumpfen der Trennung." 

§ 33, Seite 8- ubersetzt er das Citat: 

	

' - 	, 
..t.f j1,..3 6.s., .....,.*=3  NJ rte ic..--- 

	

J.; %-••:‘=-- ", - 	0-J (.51 1,A;* 4.-Str: .1 jo.-tet? 
„Derjenige, welcher immer die Fehler von andern untersucht, 
Warum machte ihn. der Allmachtige unwissend fiber seine eigenen?" 

Eine salche Uebersetzung ist nur bei ganzlicher Unkenntniss der 
POto-Grammatik moglich. 	I in der ersien Linie ist die zweite 

Person Sing. 	du machst , die dritte wurde ja (.5..t5.  kri lauten ; 	in 

der z w eit en Linie ist I kr6 die zweite Person Sing. des Imper- 
- fects Passivi, du wurdest gemacht. 	Ware dem nicht so , so inusste 

ja J.,, selbst, auf L6.11,.x.. 	Gott, bezogen werden, quad absit! 

Die richtige Uebersetzung ist daher : 
„Du , der du immer auf die Fehler auderer schaust ,. 

- Warum 	wurdest 	du von Gott 	blind aber 	deine 	eigenen 	ge: 
macht ?" 	 • 

Wunderlich ist, was Herr Raverty in § 34 auseinandersetzt ; 
class es mnhammedauische Sprachen gibt, 	ist gewiss keine geringe 
Neuigkeit; aber fast noch unerhtirter ist, class das POO eine zweite 
Form des 	Dativs haben soil, 	der dem 	objectiven Casus in der 
englischen Sprache entspreche, 	und welcher eine Hauptschwierig- 
keit des Pilito 	bilde, 	die man - Mir 	durch Hebung 	uberwinden 

8* 
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konne. 	Es ist fast unbegreiflich, I'vie man sich selbst so Sand in die 
Augen strenen kann, 	dass man einen cinfac h en A c c u sa t iv 
nicht mein- erkennen kann; dean dieser von Herrn Raverty so sehr 
geftirchtete Casus ist nichts weiter,  , 	als ein einfacher A c cu s ati v. 
Wenn dann auf einen solchen confusen Excursus auch eine ver-
worrene Uebersetzung folgt, so darf man sick dartiber gar nicht 
meter wundern. 	So tibersetzt er das einfache P.Otii-Citat: 

, , „Z.:4 	(...5.zi4 , ,..-:.--.,,,,, 	0,..x.:.....:1 
-' 	L.' 	-''-' 

%...A...-::;L..c 04.—S )1....:-K. L9)  
folgendermassen : 	- 	- 

„Augenbraunen, wie Bogen, 'Augenwimpern wie Pfeile — 
Du durchbohrest den Liebenden im Herzen." 

Zuerst ist 	dabei 	zu 	bemerken, dass 	statt 	t1;314 	Sing., der Plural 

tiiL., gelesen werden muss (oder muss szi1.4 als Plural dzil? brtnreh 

vocalisirt werden, 	was 	bei 	nachltissigen 	Abschreibern 	auch vor- 

kommti); • 4., vuli aber ist die dritte Person Plural Praesens 	von 

J.:44y,, vigt2,1 	werfen, 	schleudern; 	durchbohren bedeutet 

J.x4..4„ 	nie und nirgends. 	Wie abet. Herr Raverty- vollends zur 
z w ei ten Person des Singular kommt , ist mir vollig unbegreiflich. 
Ferner bedeutet )Lis nirgends Herz, sondern Rand, U f er (eines 

Flusses), hier speciell, Rand des Abgrundes. 

Die richtige Uebersetzung ist daher: 
„Augenbraunen (wie) Bogen, Augenwimpern (wie) Pfeile 
Schleudern den Liebenden an den Rand (des Abgrundes). 

Ganz sinnlos ist auch das Citat iibersetzt (Seite 11): 
„ . 

/J....63 :5 	ri4i1.,- L.5  1 0., 	--voU sJ • 
(f•tt,) KJ 1.., ri.4 LIt4.,i 2‘.- 5.:..ko o K. 

„Ich werde den Rathgeber als die wirkliche Ursache davon ansehen, 
Solite WI irgend einen Schaden erleiden durch Geduld und Lang-

mtithigkeit.” 

Eine solche Uebersetzung 	spricht aller Pet; - Grammatik Holin ; 

denn abgesehen von 1‘.<7  welches bier aid und nicht xi zu puncti- . 
ren ist, bedeutet 2,...:: 	„es ist geworden", mid 	: .. 	vormal s. 
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Die richtige Uebersetzung ist daher: 
„Ich werde es anseheu als Antheil von dein Rathgeber: 
Denn was fur Ungliick ist mir fruher zugestossen in Folge mei-

ner Geduld." 
§ 40 iibersetzt er das schline Distichon : 

0 . 
54.5 L.51 1/455  L51.1-- tki 1....: 	 k;;  ,344  1,.&.. 

.0.r..L0 3 	tc..b  • z4.1 ,..) Lki, L41 n.?.... ) 	,  
„Wie kann mein Verstaud au seinem eigenen Platze bleiben, 

o Geliebte ! 
Wenu du an mein Herz die Viper der Trennung bringest?" 

Von„Verstand" ist nirgends dieRede; die Viper der Trennung 
. ,miisste im Pat 	heisseu: )y$..fLo o, da das Praefix des Geuitivs 

n i e ausgelassen werdeu kann. 	Der Dichter spricht vielmehr davon, 
wie verodet alles in seinem Orte  (d: h. Haus) sein werde, nachdem 
sein Freund auf sein Herz die Trennung, 	die Viper, gelegt habe. 

‘,e; — 1...<5 ti...: 	.heisst wortlich: 	nachdem — 	angelegt worden ist; 
,
, 	

.. , 
2 steht hier statt ti5 	oder a. 5 - ; das Praesens, wie bier Herr Ra- 
verty tibersetzt, 	vertragt sich nicht mit der Grammatik, auf die 
doch alles ankommt. 

Die richtige Uebersetzung ist daher folgende : 
„Wie wird es in nieinem Orte (d. i. Haus) sein, o Geliebter! 
Nachdem du auf mein Herz die Trennung, die Viper, gelegt hast." 

• § 	15. 	 , 
Das Adjectivum and 	seine Deelinationsverhiiltnisse. 

Das Adjectivum steht im Pgto in der Hegel v or seinem 
Substantiv , kann jedo'ch demselben auch n a ch stehen; 	die- Be- 
hauptung Raverty's in § 80,, dass das Adjectivum in all e n Fallen 
seinem Substantiv 	vorantreten muss, 	ist daher zu beschranken; 
siehe Raverty's Gulshan-i-R6h Seite 80: 

1.5.) 1.) 	031 V1,704:4:1 	41,
'd 
	of 	0,ACtilioa 

„Der . Sinn von der ersten Vorschrift ist der." 
r 	 , 

L.5.2*.< ja 8.0 L. iSD 0 N:i.) L5k.N..ai (5`'S  1a ibid. (S. 83): 

. ,,Das Herz eines jeden strebt uuwiderstehlich nach einer hohen 
Stelle." 
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Wir baben bei dem Adjectivum eigentlich nur die' Bildung 
des Ge s ch lecht es ins Auge zu fassen ; 	denn die Bildung des 
Form ati v s Singular, des Nominativs und Formativs Plural ver-
lauft ganz regelmassig nach den resp. Endungen der Adjectiven. 

Die Bildung des Geschlechts der Adjectiva richtet sich im all-
gemeinen nach den schon im § 9 angefuhrten Regeln ; wir fuhren 
daher bier nur dasjenige an, 	was 	die Adjectiva s p e ci ell betrifft, 
und verweisen fur das Allgemeine auf das, was wir schen fruher 
fiber die Ableitung des Geschlechtes 	bei 	den Substantiven beige- 
bracht haben. 

1. Adjectiva,"welche auf einen Consonanten auslauten. 

m 
Diese bilden, wie die Substantiva, das Femininum durcb An-

hangung der Endsylbe ah, z. B. Q...is gad gemischt, Fern. 6.:Q...? gadhl. 
Im Nominativ Plural masc. bleibt das Adjectiv 	u n v era n d e r t, 

wie Q.5°  gad, wahrend der Plural Nominativ fem. regelmassig og 
gadE lautet. 	 , 

Paradigm a. 
Singular. 

Masc. 	 F em. 
Nom. 	y,X? gad. 	 biQ.-id-  - 	gadgh. 

Formativ 0-id  gad. 	 00.5.,  gado. 

Vocativ 	%X.54  01 ai gadah. 	oy„X.Ss-  ci ai ga0. 

Plur 'a I. 

Nom. 	0.56 gad. 	(02,  gaqu. 
A 	 , 	 ,, 

Formativ ,Qk.r gado. 	 .,„\sd gado. 

Vocativ 	..$ ,X.S tsc ai gado. 	,Q,..1' t_51 ai gado. 

Wird hingegen das Adjectivum subs tan tivisch gebraucht, so 

bildet es einen regelmissigen Nom. Plural masc. in 	wie  _an, 	,r,,xs6  
.. 	„ 

gadan, Formativ „iv gadano oder gad6, Vocativ n ,..456  of ai 
gadOn6 , oder gado. 

Unregelmassige Bildungen. 
Es gibt im 13446 eine Anzahl einsylbiger Adjective, welche 

die Vocale , (6 oder 1) und L5  (i) enthalten, 	die das Femininupi 
Singular, 	den Formativ Sing. 	masc. , 	den 	Nominativ Plur. 	masc. 
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sowie • den Formativ Plural masc. auf ,eine unregelmassige Weise 
bilden. 

Bei den nachstehenden Adjectiven 1), welche den Vocal 3  (o, U) 
enthalten , tritt im Feminin Sing. das urspriinglich kurze a wieder 
zn Tage, das im Sing. masc. zu 6 oder ti verdumpft warden ist 2), 

. 
z. B. t,4 pox masc. reif , fem. 1(._-14 paxgh (Hindi -cm  r paid, 

Safisk. TirO , davon der Nominativ Plur. fern. regelmassig 	.1-ti (..s. 
pax. 	Der Formativ Sing. masc. dagegen lautet 't‘31.i paxah, nach 
Art der Substantiva masc. mit verdumpftem ft 	( siehe § 12, 1.), 
ebenso der Nominativ Plural 0.,::14, (siehe § 10. 1, c) ; der Formativ 

Plur. masc. dagegen lautet 	 ..1-4 pae, indem das schwere Formativ- . 
Affix 5 die Dehnung des voranstehenden Vocals aufhebt ; 	ebenso 
der Formativ Plural fem. regelmtissig ...,..it4 pae , von dem Nom. 

Plural Asti  pat. 	Am deutlichsten tritt der urspriinglich kurze 

Vocal im V oca ti v ,masc. Sing. zu Tage 2,...1-4 (51 ai panh , wo 
der Ton ebenfalls nach hinten eilt , 	und desshalb die Dehnung 
erschwert. 

Einige Adjectiva, welche I enthalten , verwandelu auf ahnliche 
u. : Weise das I im Fem. Sing. in a, wie k‘...a--....'s trix bitter, 	fem. z4....:i , 

tarth, davon Nom. Plur. fern. regelmassig L5...?,:i tare, und For- 

mativ Plur. fem...,..irs° 	tare. 	Der Formativ Sing. masc. dagegen 
a 	f.,.. 	 ..,.. 

lautet 8.....ii tarnh (zum Unterschied von 6..6.3.3 tarth fem.) 	und 
.a 0. der Nom. Plural masc. ebenfalls rs....4.ii tarnh , Formativ Plur. masc. 

A 	O. 

davon ,..?).S tarxo. 

1) Bei denjenigen einsylbigen Adjectiven, in welchen 0 ursprtinglich ist, 

tritt nattirlich aucb keine Vocalveritnderung ein, z. B. t3;  ray gerund; 	fern. 
.. 

1‘..))  rorith etc. 

2) Nur wenige Adjectiva 	bleiben in 	fern. Sing. 	ohne den bezeichneten 

Vocalwechsel, wahrend im Plural masc. derselbe eintritt, wie 0-34 Os, fem. 

a‘m+y?, posah, 	Nom. Plural masc. dagegen ic....A.4 'Asa. 
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Diese letztere Classe 	hat Herr Haverty 	ganzlicli 	tibersehen 

	

and sein § 87 muss danach erganzt werden; 	allerdings ist ihre 
Anzahl eine geringe , aber nichtsdestoweniger wichtig ' flit., die gram-
matische Erkenntniss des Pq.48. 

Paradigma 	I. 
Singular. 

Masc. 	 Fem. 
A 	

- Nom. 	t5.4 p8z reif. 	tc...... pazgh. 
. 

	

, 	_ Formativ • ri,. . 14, pa-zah. 	(3,_- 	;) par. 

Vocativ 	r‘..~ of ai pazah. 	ts:sti L51 ai page. 

Plural. 
. Nom. 	r(.. a paph. 	L.4--'1i Pae• 

Formativ y..1-ta paz8 	 pazo-. .,..sta. 
A 	. . 	_ Vocativ 	j......-4 of ai pag 	J. . 	.... 	of ai pap. 

Paradigma 	II. 
Singular. 

Masc. 	 Fem. 
• . 	.. 

Nom. 	 .iii trig bitter.- 	.5....i.i tarz4b. 
t.. 	 .. 	- 

Formativ 6... 3 tarn. 	..).h :i tare. L5 
z 0. 	0 . 	.  

Vocativ 	r,.3i.3 of aj tarnh. 	is6.),3 L.51 ai tare. 

Plural. 
r a- 	 0. 

Nom. 	akii tarzgl. 	6-:i tare. Ls A 	0, 	 A 	o. 

Formativ ..1.3:i tare. 	..,..js tare. 
,, 	0. 	.. 	 A 	00 	0 , 

Vocativ 	,,kj:i of ai tarzii. 	".6is of ai tarzo. 

Nach den voransfehenden Paradigmata werden die folgenden 
Adjectiva flectirt, 	von denen 	wir 	die gebrauchlichsten anfuhren. 
Der Formativ Singular masc. ist immer , identisch mit dem Nom. 
Plural masc., wesshalb 	wir denselben nicht besonders bezeichnen ; 
der Nom. Plur. fern. wird immer regelmtissig vom Feminin Singular 
abgeleitet. 
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Ma r, . 

' Sing. Fern. Sing." Masc. Plural. 
v,:., 

A.*. pr6t gefallen. 
. (.14, ii. pas saft. 

—0  
azi.,4 pratiih. 
.... 

r,,.,.".a pos'ah. 

.0 
Ki1.7 	pratah. 

• 
tc.,„, Li pasah. 

kz...„ - 	. .0 	- 
• -*. post 	„ ,xx,,,,,., 	postah. za.La pOstah. 

. 0 - 
x: ,A%; past6h. 
„0„ z0. 

3'413  triv 'saner. ,,,, 
,•%••) 	, ..), L  sorb felt . 

-t -,.6.• zOI suss. 

s.v .s tarvah. 
z .0 
u ... tuba. ..; 
 - 0. ri." ..?• naliih. 

- 	611:i tarvtth. 
 0 

a.51,1:•:-- tOrbah. 
_ . 0 

ati".- xvdah. 

'3), 	driin 	• -. 0 „ 1.  schwer. 
"xS...$,A drftud , 

:0 ,.) dranah. ) 0),.) dfanah. 

-0  
, ''"'''43)  rost verrottet.-  Nx,,,)  rasfah. K.:m.1) rastah. 

0.  
a.x....,J, 	riistah. .. 

A33, rilnr hell. azi, ran Oh. - a.:31)  ranrah. 
1 /4"\3.5..t  rand blind. - .. ,s,..x..i 	randOl. _1, 	• 

- . .. 
6.)...if " rAndab. -1, 	- 

1,  3 j z5r alt. 
. . 

	

s• 	zarrth. 	. 

	

-10 	•• 5.1) 
.. 

i• 	ziirah. • 
.)..,•t",  sp5r beritten. mi .v, sparn. , ts;CA...., sp-arah. 

. 	.. 
)."-0, 	stir roth. 5.ry sarah. tr)l,,,, 	sarah. 

.. . - ).„,... sOr beritten. 5),.,,
0 
 , svar6h. tb..., svarah. 

. 	-.13,4V sot kalt. _ . 
a ..... 	sarah. .« „.s,•  sal 	sgrah. ' 
.. 0 LIS-4 	in gran. zu,...:, 	gngh. x.k.:::., 	gnql. 

1.y3' koi krurnm. 4 ka./6h. u 1.5.  kdah. ,/ 
..t•iy-C konr taub. 0- 

5 .:s" kanrgh. _; 
-, 

sil..1-  kanrah. 

041 land ;lass. b A ; , . J landgh. b ..).3) laldah. 

1,304 mor satt. 
. 
,3 v5r klein. ..1

- 
if A 	Ah. „b 	mar 
-  

- - 
 ya sue,  	•rn. 

8 LA marah. -33 	• 
, 

ts i 	vah. rt ..b3 	.` 
Einige Adjective, werden, ihrer Becleutung nach, immer mit dem 
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Plural 	des betreffenden Substantivs construirt, 	wie cgi masc. 	alle, 
A A 

fem. z..14 Plah; Formativ plur. corn. "44 to15. 

2. 	Adjectiva auf ai. 
Die Adjectiva, welche auf ai auslauten, bilden ihr Femininum, 

wie schon § 9, 2 ausgeftihrt worden ist, entweder auf at oder auf 
e (i), 	wonach 	sich die weitere Flexion 	dersellien richtet. 	'tlie 
erstere Bildung herrscht bei den reinen Adjectiven vor, die zweite 
bei alien Participiis Praesentis and Perfecti. 

Paradgma 	I. 
Singular. 

Masc. 	 F em. 
0 ,4. 0 	 0 .41 G Nom. L5.!..4..0 vrumbai der Erste. L.4..,.....A' 	vrumbat .0  

Formativ 	(5;..4.13  vrumbi. 	 ..... 
vrnmbat 

	

.. 	 (.5.4-6.1,, 

	

- - 	, 0 	0 

	

.0 ) G 	0 , Vocativ 	26..e -4A5 	ai vrumbaiah. (_5( 	 LoLe.:13 Est  ai vrumbat. 
P 1-u. r a 1. 0 , 0 

Nom. 	-4.1., vrumbr. 	 „.0 .) ) co Le., Le"..41_0 vrumbat , 	,, 	0 )1)  
A 	-4 ) . Formativ ,e,...A.2,3  vrumbi5. 	 - , 	 34-•;44 Jo  vrumbai5. 

A 0 , 0 
A 4 ) 6 

.rt-4_,L3 VVIIMb5. 	 .3•••°_,10 vrumbii. 
A 	4 7_ ,.. 	G , 

Vocativ 	)1,t.4.1,5 ui ai vrumbi5. 	^.0.-- , 0 	0, .. 
.. 	 it'-'4_,33 (_51 ai vrumba-i5. A 	4 ) o 	. „ 

A 	4 ) 6  
:.A

.
10 ... 	ITUMNI 	

3." ji .... 	ITUMIA 
• 

P a r a d i g m a 	Ii. 
Singular. 

Masc. 	 Fern. 0 - - 
:- 

Nom. 	0.o 'varai getragen. 	L5 3  vare* odor 	vare. -t..) 	• Formativ 030  vary. 	 L.5,0 vart. 
Vocativ 	rs4.1, 01 ai varaiah. 	L5 	- `j  	• +.5 L5 	ai varit 

Plural. 
. , 

Noni. 	 _ 

	

ti_o  vary 	 cs..0 vart. 
 

Formativ mto vario (vart3). 	 -,k.1,3. Vatio (vap5).  - 
5,;.1..1, u . ai va rm. 	 - 	0 , Vocativ 	'.. 	 - 	1 	•'''!t 	fit

, 
ai vari6-. 
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3. Die Adjectiva 	auf A, 	I', II, 	0, 	au 	bleiben durchaus un- 
v.er a nder t in beiderlei. Geschlechtern, sowohl im Singular - als im 
Plural ; im Form ativ Plural hangen sie das Formativ-Affix 0 an 
den Stamm selbst. 

4. Die Adjectiva auf e bilden ihr Feminin Sing. auf all, 
wobei • jedoch e • gewOhnlich 	ausgestossen und euphonisches y ein- 
geschaltet wird ; 	im tibrigen sind sie ganz regelmassig. 

Paradigma. 	. 

Singular. 
Masc. 	 - 	Fem. 

... 
Nom. 	LAN badge gross. 	K,11.4 badAyal (baclaelih). 

..... 
Formativ Ls 	 LS• Ilbxa badge. 	 4...1 badAyd. • • 	 • __  
Vocativ 	s.,!ty:?,..1 Ls( ai badAyah 	A X1   :5( ai badAyE. Ls 	• (badAeah). 	• ' 

Plir a 1.  .... 
Nom. 	L.5 Sfyisa badge. 	 41Q9 badAyA. • • .1 	 , -    
Formativ _wf v‘4 baddy0. 	satire., baclayo. 

Vocativ 	?ate : t:5( ai baddy0. 	'4%4 t_51 ai badayo. 

5. 	Die Adjectiva auf ah 
lauten •im Fem. Sing. auf Ah aus, 	was zwar wohl in der Aus- 
sprache g eh Or t, aber gewOhnlich durch die Schrift nicht wieder ge- 
geben wird. 	Ihre Flexion richtet sick dither ganz nach der Analogie 
der Nomina masc. aiif flh und der Feminina auf rth. 

Paradigma. 
' 	' 	.Singular. 

Masc. 	 Fern. 
. 

so, 	udah. Nom. 	ts...y udr,r,h schlafend. 	i - r" 

Formativ 03) MO. 	 L5,3,1 fide. 

- 	 ° ai Vocativ 	3.),i 0i 	fr d9,11. 	L5,53t 01 ai n10. 
, . 

Plural. 

Nom. 	SS, i -0411. 	 t_5.33i tide. 

Formativ. 	,1 udo. 	
A 	$ 	_ . 	

;,..) 
• 30,1 TAO. 

A 	1 	,, , Vocativ 	, >> 	t5 
„ 

Ls! ai.fidr). 	'oil L51 ai tido. 
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Herr Raverty hat nach seiner Weise das Kapitel ivon den Ad- 
jectiven abgehandelt, 	dabei aber 	die 	eigentliche Form enlehre 
ganz ausser Acht gelassen, was die .eingestreuten POti5-9itate nicht 
zu ersetzen vermegen. Er hat auch die Bildung der Diiiii nu tive 
(§ 97) unter das Adjectivum subsumirt, wohin sie weder ihrer Form 
noch Bedeutung nach gehort. 

Das POO kennt keine Comparativ- noch S up erlativ- 
bildung der Adjectiven , 	wie sie nosh das Neupersische besitzt, 
sondern 	es 	schliesst 	sich 	pack in dieser Betiehung eng an die 
n e u-i ndischen Sprachen an, welche den Comparativ und Super- 
lativ auf eine den 	semitisch en Sprachen analoge Weise aus- 
drticken. 	Der CompaTativ wird dadurch gebildet, dass das ver- 
glichene Object durch die Partikeln xi oder a.3 —.tC.1 oder ii tar in 
den A b la t i v gesetzt wird, 	dem der Positiv des Adjectivs nach- 

o. 
• tritt, z. B: L.5,) 15*.'y o.3 x.it9 xi L.5..r. IL) dieser Mann ist grosser als 

jener (wortlich: 	dieser Mann ist gross vor jenem). 
Der Super la tiv wird auf dieselbe Weise wie der Comparativ 

gebildet, nur dass dem verglichenen Objecte ein Wort wie 3.".4 01 
. 	 1. 	.... 	. 

all e, 	,..),,s- had, Grenze etc. 	vorgesetzt wird , 	z. B. ,.)".ii NJ L5..e. 165 

0 . 

, 	
dieser Mann ist der grosseste (wiirtlich: dieser Mann ist 

0 i) 	3.,j 

.... 

LF 

gross vor allen). 	Das Nahere gehort 	nicht in die Formenlehre, 
sondern in die Syntax; aber diese gauze Bildung ist sehr bezeich- 
nend far die sprachliche Stellung des POW , welcbe ihm 	seinen 
Platz an der Seite der PrAkrit-Sprachen Indiens anweist: 	' 

Wir diirfen aber auch theses Kapitel nicht verlassen, ohne 
noch vorher einen Blick auf die Art und Weise geworfen zu haben, 
wie Herr Raverty die in seiner Grammatik .eingewobenen 134403- 
Citate tibersetzt hat. 	Wir wollen dabei, um den Leser nicht zu 
ermtiden, nur seine grobsten Uebersetzungsfehler herausheben , die 
far seine Kenntniss des Pigto 	bezeichnend sind. 

§ 59 	tibersetzt er das POtifi-Citat : 	 . 
6 	 .. 

LS13 ,....,1:61 ,..) ),3 	 e.«..< ,j.' oiyarw 6...) 
0 - 

,151... ,451-1 	isim t4. 	6,A xe b.1) L5 ,) '64 

„Die Sonnenstrahlen dringen nicht durch. das Dach des bedeck- 
ten Gebaudes. 	 . 

Das Herz zerrissen und zerfleischt durch Einen Kummer ist gut." 
Es ist erstaunlich, was ftir Unsinn er dem POta-Dichter aufbindet. 
Der Dichter vergleicht den Kummer mit einer Decke, die keinen 
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warmen Sonnenstrahl einlasst ;• 	so ist es auch mit dem Herzen, 
wenn nur Ein Kummer auf demselben (wie eine die Sonne d. i. 
Freude, abhaltende Decke) lastet. Die richtige Uebersetzung ist (laher : 
„An einem bedeckteu Platze gibt es keiuen Sonnenschein, 
(So) wird das Herz durch Einen Kummer wohl ganz and gar zerrissen." 

§ 93 tibersetzt er das Citat: 

sl.Z .k..x...I 	sj,i z....4., ,...?. &I 
CI 	• 	

. 
S t 	OL• 56 tg 	m•4 J.? m•L q r • 	 .1 dz tr 

„Verlange Vortrefflichkeit von den Guten, o Ahmad Schal ! 
Uebel betrachte leichter als eine Feder!" 

Der gauze Sinn dieser Zeilen ist dadurch entstellt. Es sollte heissen : 
,,Von den Guten verlange Gutes, o Ahmad Schah! 
Die Schlechten betrachte leichter als eine Schwungfeder 1" 

§ 95 tibersetzt er das Citat aus dem Gulistan: 
. 	. 	, 	 . . o 	A 	A A 	• 

. 	. 
(5 	s)~t L..41:t's PL6-, 0C)Le4, 	.34D‘) c•L" x-4 %, t..51-) )1-- 1-3 ,h? Le .r.". 

... 	 143 LOX." Li.) L54' 'I 
„Der Mensch nach allem Anschein 	ist das vortreffhehste der Ge- 
schopfe und der Hand das verworfenste ; jedoch mit der Zustim- 
mung der Weisen ist 	eiu dankbarer Hund weit besser als ein 
Mensch ohne Dankbarkeit." 

Einen solchen Schnitzer 	hatte Herr Raverty 	leicht 	vermei- 
den ktinnen , wenn er sich die Muhe genommen hatte, im Wiir- 

terbuche nachzuschlagen, was U; and )101.k, bedeutet ; von Dank 
oder Undank ist nirgends die Rede, wohl aber von Treue und 
Treulosigkeit; 	es sollte also heissen: 	„ Ein tr euer Hund ist 
weit besser als ein tr euloser Mensch." 

§. 	16. 

VI. 	Die Zahlworter. 
Die POtO-Numeralien bieten interessaute Vergleichungspuncte 

mit dem Zend einerseits ; 	and mit den neu- iudischen 	Sprachen 
andererseits dar,  , so dass wir daraus einen neuen Anhaltspunct fur 
die 	sprachliche Stellung 	desselben 	zwischen 	beideu Sprachsippeu 
gewinnen kOnnen. 

I. 	Die Cardinalia. 
,,- 	 ... 

Eins 	 ,,1 you oder yo ; fem. s".a yaurth. 
.., 

Zwei 	is.,,,.5 dv4h ; fem. (.53,.) dvO. - 
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Drei 	Sy.) dre oder p dre. 
. . 

Vier 	1... talon..), 	.. 
FtInf 3.1--‘1.1 pintjah. 

... 
. 	Sechs 	x>,•;•., spat , oder 4.4; gpag (Usti.). 

... 	 ... 
Sieben 3151 Ovah oder 15.),1 avvah (Usti.). 

Acht 	x*.if atah. 
, 

Neun 	zi.:i n25h oder 4i nahah (Usti.). 

Zehn 	u..1 las.. 
,... 

Die POW-Form .,.;! weist auf das 	zendische aeva hin (siehe 
Bopp, Vergl. Gramm. 1, 308.), wahrend die.  neu-indischen Dialecte, 
sowie 	das 	Neupersische 	sich 	ganz 	an die Sanskritform (1 
anschliessen. 

153,.) dvIll entspricht ebenfalls der Zendform dva (Sansk. eben- 
falls dva), Hindi d5, Sindhi ba (dv_=--vv=-b). 

. 
(.5),) dre, Sansk. tri, Zend thri, Sindhi We', Hindi and Hin- 

dustani tin (von dem Sansk. plur. neutr. NWT). 

);.12. tali5r, Sansk. '91T, starke Form 	 R.TT, 	daher die \ 
starke Zendform Cathvar. 	Der ersteren Form entspricht das POt5 
talon, mit gewohnlichem Uebergange des Deutalen in 1. 	Die neu- 
indischen Sprachen weisen 	auf die Sanskritform 'WI zurtick, 
wie Hindi "WR car, Sindhi 'ql-ft are, wahrend die neu-persische -. 
Form 	an das Zend sich anschliesst. )4.1%;.. 

c', A, pinclah, Sansk. 1:1Va, Zend panZian, Neupersisch ets..;., 

Hindi tri", Sindhl 47.  
..--? gpal oder gpag, Sansk. "CfEt, Zend khsvas, Neupersisch 

LA....:;:,, Hindi ET Chah, Sindhi W oder VT (Sansk. n . w); 
die POW-Form .1,44 weist unmittelbar auf das zendische khsvas hin;  
indem lilts in einfaches g, v dagegen, wie such sonst, in p 1)  ver-
wandelt worden ist, wahrend das finale s in 1  1 tibergegangen ist. 

1) Umgekehrt wird p int Prakrit hi ufig in v verwandelt. 	Varar. II, 15. 
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.0- 

s',1 avah oder tc,1 avvah, Sansk. TITIR 1  Zend haptan, Neu- 
persich w.....74. 	Das POW) greift auch bei dies em Zahlworte auf 
das Zendische haptan zurtick, haptan = happan = havvan (mit As-
similation von pt--pp, und Uebergang 'von pp in vv) = avvah, 
withrend urngekehrt die neu-indischen Sprachen Bich enge an das 
Sanskrit anschliessen, als Hindi 147 (i. e. saptan =sattan=at ,. 
Varar. III, 1.), Sindhi RI; 

.... 	 0 	.. 
6.:if atah, 	Sansk. VfrA, 	Zend astan, 	Neu-persisch %,:......f..4); 

Pgi:tri 	durch Assimilation ursprtinglich atta; 	ithnlich Hindi 74.94.  
fit.h und Sindhi Via' atha. 

, 	 , 	• 
au ndh, Sansk. R74, Zend navan, Neu-persisch ad, Hindi 

0, 	 . 	.  
RA', Hindustani isnau, Sindhi R-4 niivii. 

'T4'", ty.J las, Sansk. 

	

	Zend daian, Neu-persisch Is:), Hindi 
0 . 

M Hindustani v.....), Sindhi g'' Oalta. 
Das 	l'il,46 las unterscheidet sich 	von 	dem ifindiistEtni `das' 

allein durch 	den 	Uebergang 	des Dentalen in I. 	Ein ithnlicher 
Uebergang von d in r 	findet sich auch schon im alien Praltrit 
(Varar. II, 14) und in den neueren Sprachen Indiens, z. B. Pralcrit 
earaha ,vuraha, tiliraha, statt Sansk. Ekadaga, dvitdaga, traytidaga, 
womit die Hindilstilni- und Sindhi-Zahlworter tibereinstimmen. 

Was die Decli nation dieser Zahlworter betrifft , so lautet 
... 	 „ 	.. 
3.4 you im Formativ Sing. masc. 3.,1  yang. oder 4,4 yaug,h, 	fem. ily a....  

yauih, Formativ L5,. 	yang. . -- 	 AO  

tij..) dvg,h, fem. L.530 dir'd; Formativ plur. corn. 	yy..) dvd. 	Die 
ilbrigen 	ZahlwOrter 	sind generis corn. 	und 	bilden den Formativ 

- durch das Formativ Affix tir, 	wie ;ay) dreg, j").;.1.- tardy:), ;.ta 
pinclti 	etc.  

• Elf 	(..),...3; yaulas oder yOlas; u.....64   ya,vOlas (westl.). 

	

. -0 	 ,. 
Zwdlf 	v....1:50 dvtthlas oder 	 y..1,5.> dvdlas (westl.). 
Dreizehn 	v....W.) diyarlas. 

Vierzehn 	v....I)... 	tvarlas. 
Ftinfzehn u...3,1-‘,4 	pincjahlas 
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Sechszehn Ly.J.zlt,Z iparlas oder Lril,;.:.*:, ipavas (Westl.). 
„.. 

Siebenzehn Ly...16,-il ovahlas 	oder ta...J6331 avvahlas. 

Achtzehn 	0...36.:.i( atahlas. 

Neunzehn 	u...16.3 ghlas 

nahalas ufr,,J2p 

1 	. 	, 
oder 0.4i nilnas (westl.). 

• 
Zwanzig 	J.,::: 	gil. 	 • 

Die Zahleu 	von 	11 —20 werden 	einfach zusammengesetzt, 
indem die Einer immer vor die Zehner treten, wie im Sanskrit 
und den verwandten Sprachen. Einzelne haben offenbar der Euphonic 
wegen eine etwas veranderte Form angenommen, wie- u...3)1.0 statt 

. 	, 	tvarlas ist eine andere 1 	leiclitere Assi- u....4),..5 drinas ; 	in Ly...51,... 

. 	milation eingetreten , indem von der zu Grunde liegenden Form 
.qm"( der Dental dem Labialen assimilirt worden ist. 

. 	.. . In u.ss1.11e,z, 	contrahirt Ltvi,l,,,.w 1 ist das finale s der Zendform 
khsvas in r Ilbergegangen (wohl durch das folgende 1 veranlasst), 
Sansk. til-lq, Hindustani /4. sUlah, Sindhi 14-#4 giralii. Die 

Form u......lyS ist euphonische Aussprache statt u.....5.3 nUlas. 
Auffallend ist „)...«. iil , 	welches dem Pii,46 ganz eigenthumlich 

ist; Sansk. NTIL Zend vigaiti, Neupersisch ,,g,.........?%1 bist, Sindhi . 

Itg , Hindustani ty...?„) bis, mit Abwerfung von ti und Contraction 

und Assimilation von via in viha oder bis. 	Im Pat 	scheint um- 
gekehrt die Sylbe vi abgeworfen und Aati, mit Uebergang des Den- 
talen in 1, 	in 	ill verwandelt worden zu sein. 	Diess gilt jedoch 
nur von der allein stehenden Form; in den zusammengesetzten • 
Zahlen, 	21, 22 etc. tritt wieder die ursprungliche Form zu Tage, 
,...,:,...Z.A3  vigt, 	welche 	mit 	dem 	Neupersischen ,,:.......,*,,, 	Sindhi 	vilia 

und Hindustani bis identisch ist. 
Ein And zwanzig 	,...A.;;;..i, .5.,1 	you vigt. 
Zwei und zwanzig 	,L;,„•:; 1.5  ,,,,.) ,dva,1 via. 
Drei und zwanzig 	..-. „2,,3 ? 3  dr-d via.  ,... 	. 
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Vier und zwanzig 	%::-..:::,,k,,,.,1&.- 	talUr via. 	 .. 

Funf und zwanzig 	kz:.....«.A., xl-\.4 pinejah -rift. 

Sechs und zwanzig 	1:.;,..-.4,1, 4.,..,...% space mt. 

Sieben und zwanzig 	Q......a.,13 t5,1 Grab VIgt. 
Acht und zwanzig 	wd.4.4.5  r.:if atah lilt. 

Neun und zwanzig • 	.kz.v.4..,1, .k.i mill vigt. 

Dreissig 	 (..p..„10 de'rg. 

Die 	Form 	LA•.:A,.) dUrg 	ist 	offenbar eine Contraction 	statt 	.z...4.ya,.> 

'Tff de'rit, indem 'wieder das t von 	abgeworfen worden isti  darauf 
weist auch das Siudhi triha 7  und das Ilindfisth-ni tis hin. 

.... 
Bin und dreissig 	u.:•.5.;‘..),,I you Ors. 

Zwei und dreissig 	u,)lia ;5 do &kg. 

Drei und dreissig 	utiAip dre dUri 
!,5 .0.̂  .. tat& &irk Vier und dreissig 	(.)::: 	1 

etc. 	etc. 	etc. 
Vierzig 	 ii.  v.:.,,....!.yi. 	talve§t. 

0.. 	' 
In der Form ‘::....4,4,.1.y talvEit hat sich das ursprtingliche t wieder 

erhalten, Wahrend umgekehrt j....k. tal ganz der Hindlistiini-Bildung 
‘TI (Sindhi NTfo entspricht, mit Uebergang von r in I mid 
Verkurzung des langen a. 

Statt der Form w.....4s1.4 gebraucht jedoch das gcmcine Volk 
sehr littufig 	eine M u I tip 1 ica t ion, 	ti..:;:, 63::) 	dvah gilab, 	zweimal 
zwanzig; 	ebenso fur s e cb s z ig: 6.1.:::, )o dre gilah, dreimal zwanzig 
etc., 	was ganz an die Zusammensetzung der Zehner in der Kafir- 
Sprache erinnert; vergleiche meinen Aufsatz: Ueber die Sprache der 
Kars im indischen Caucasus, B. XX, 377 ff. 

Funfzig 	c.).... :.4 pancltis. 

Sanskrit panagat, 	Zend panagata, 	Neupersisch s4‘.1i, Sinai"
sd. Bd. XXI. , 	 9 
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panjrtha, Hindustani paas; in den drei letzteren Bildungen ist das 
finale t wieder durchweg ausgestossen. 

Sechszig 	xxe,?,.;;;. 	gpetah. 

Sanskrit 	'4ti, 	Zend 	khsvasti, 	Neupersisch 	‘1:.........,..a.  1 	Sindlif sathe, 
Hindfistant alb. 	Die POW-Form greift auf das Zend zuriick, mit 
Uebergang von v in p. 

Siebenzig 	Q3I 	avid. 
, 	 .., 

Sanskrit saptati, Zend hapteiti , Neupersisch ,3l.xia, Sindhi sattare, 
Hindustani sattar. 	im Potr) ist das finale t wiedernm abgeworfen 
worden, pt in vv assiniilirt 'und vor dem finalen ii. ein euphonisches 
y eiogeschaltet worden. 	Die ursprfingliche Verdoppelung des v hat 
sicli jedoch wieder verloren, da sie in der Aussprache nicht stark 
genug vernommen werden kann ; man findet jedoch auch noch 1.;;; 

avvia geschrieben, was die altere (und zugleich richtigere) Schreib- 
weise ist. 	Das initiale h (=s) wird im Pe,gto gewOhnlich abge- 
worfen. 

Achtzig 	(...:;l atid (atifd). 

Sanskrit agiti, Zend agraiti, Neupersisch ol.a.....0, 	Sindhi asi, 	Hin- 
dustani  assi. 	Das Pasta schliesst sick 	auch hierin an 	das Zend 
an, mit Assimilation von gt in tt, 	so jedoch, 	class die Verdoppe- 
lung wieder in den Hintergrund getreten ist. 

Neunzig 	(.5,3 navi oder nave. 

Sanskrit navati, Zend navaiti, Neupersisch 0,3, Sindhi nave, Hin-
dustani  navve.. 

Hundert 	j..N, 	sil oder sal. 

Sanskrit rata, 	Zend gata, 	Neupersisch Lx,..,. 	Die 	Pa,g0-Form sil 
oder sal ist auf dieselbe Weise gebildet, wie j.....:,; zwanzig , indem t 

einfach in 1 verwandelt worden ist. 	3 	wird jedoch im POW nur 

in der E i n z ah 1 gebraucht ; 	sollen mehrere Hunderte ausgedruckt 

	

. . 	.. 	 .. , 
werden, 	so wird die Form ,... 	(auch. yo geschrieben), Plural ).... 

, .. 
say.4 oder ?Sy,* savah, angewendet, welche auf die PrAkrit-Sprachen 
Indiens hinweist. 	"kl"ff wird im Priikrit ;1'-' 	---7-- ffq', Sindhi 1:13 
sau, Hindrtst-dni 'AV sau oder t„.... sai. 
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. . 	.0 

Zweihundert ".. 3),.) dvah sava. 

—. 
 

Dreihundert 	". 	)0 dre sava, oder J....,,, .**3 ter sil oder "A./ J*3. 
, 	t 	 ), 	' t 

• Vierhunderty— ),1.‘7. 	. t9.i- or sava oder y#.0.3".• rinsil 	( yA.2.3.,..). 

	

- ' 	e 	t* 	 ) 0 	, 	) u 	, 
Ftinfhundert 	a...:.a pinciln sava oder 	o"si 	( 	Pilila 

	

J..... 	 y 	"4 	5.A.1,74) 
„ 	. u 

Secbshundert 	......, 4 ...z.::. ipal sava. 
etc. 	etc. 	etc.  

is 
Tausend 	..0 	zF. 	 ' 

Sanskrit sahasra, 	Neupersisch ,C ..;.e), 	HindiistiluT 	)111 1 	Sindhi 	da- 
gegen sahassu (nach dem Prgkrit RgR3). 	Im Ptgtii ist die Sylbe 
saha von sahasra abgeworfen worden, wie vi in vigati =----P,a4ii iil. 

... 	.4 
Zwei Tausend 5_5) 5,65 dvfll zarah. 

„ 
Drei Tausend 	5)) • 	dre zarah. /3  

. 	) 
Ein anderer Plural von ,) ist x.1,54)3 , 	welcher aber nur allgemein 
„Tausende” bedeutet (worilich: tausendfach; es ist daher stricte keiu 
Plural). 	Der regelmassige Plural, von )).ist vielmehr zdj).3 zr.trilnah. 

Far LI u n der t t a usend wird das indische tz.K1 lak (Hindustani 

45§ 111kh, Sindhi lakliu , Sansk. WO gebraucht; zwei Hundert 

Tausend, b.<3 s:,:; dvah lakah etc.; 	der regelmassige Plural von t.$0 
. 	,... 

ist Ni.). 	• lakiinah. 
A 	; .. i 	karor (Sansk. 4.1*) ein Hundert Auch 	das indische . ) 
i  

Lakhs = zehn Millionen,. wird im PetO gebraucht. 

II. 	Die Ordinalia. 
Die Ordinalzahlen werden im POtO, wie im NeupeMischen, 

durch Anhangung der Endsylbe am (verkilrzt aus tam oder thaw) 
gebildet. 	 .. 

Die e r s te Ordinalzahl hat eine starke Umwandluug durch-
laufen: 

0 • ,,, 
Der Erste 	,...4;31,3  vrumbai, fern. •vrumbai. 

...., 
1, 	,, 	(5;3..), rumbai , fem. rumbas. 

i Sansk. 	prathama, 	Zend 	fretheind ; 	im Paito ist p wie-A 	ver -6  
9* 
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ubergegangen, th=h elidirt und nach m eln Labial CO eingeschaltet 
worden , um demselben mehr Halt zu geben. 	Daneben ist auch 
rumbai im Gebrauch, wo der Halbvocal v schon abgeworfen ist. 

Neben diesen beiden Erischert Bildungen wird auch das arabi- 
:,.. 

khe Ordinalzahlwort 3,1 avval hitufig. gebrauCht.  

Die anderen OrdinOzahlwOrter werden ganz regel•miiaig gebildet: 
.. 	 .1„ 

Der Zweite 	r 	dvayam, fern. 2‘...g.r.) dv12yam'al.. 

Der Dritte 	• 1"- .3 ' drEY am 4?  	• 
Der Vierte 	re 	.1.. tab3rarn. 

Der Funfte 	 ...4.7.1 pindam • • ... 
Der Sechste 	rx):1 gpalam. 

... 
Der Siebente 	1.331 ovam. 

Der Achte ~,.:i1 o, -tam. 
.., 

Der Neunte 	,,,..413 niSham. 

Der Zehnte 	_,-........1. 	— lasam. 

	

Der Zwanzigste 	1.,1:4 gilain. 

• - 	etc. 	etc: 	etc. 

• 	III. 	Bruchzahlen. 
.. 	. __ Ein Viertel 	,.1.4 pao i 	Hindustani ebenfalls pAO , 	Sindh:f prtu, 

•Sansk. trr". 
Ein Halb 	_,..*3 Um (pers.)., 

.. 	. 
Drei Vierter,14 ).) dre pawl,. 

Fad Viertel A s.S-w..4 pindah Ova. 
O. 	• 

Anderthalb 	(...a "A you nim. 

in..und drei Viertel env rt f li. pao kam dvah ( wortlich: Ein 
,s. Viertel weniger zwei). 

Drei und drei Viertel 	, 	. .i .-.C. %.I.; piiii kam tahlr 	(Ein Viertel r- 	.e 	. 
weniger vier).  
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Ir.' 	Distributiva. 

.. 	Mese werden im Pi2.40 dadurch . gebildet, class .nian fhb Car, 
dinaliahl wiederholt, 	z: B.• v30 .is,..) 	dvo,h ,dvob, je zwei, zu zwei. 

.• :,....f•Ala /4.--14;44 pinclab piqah, je fad, zu funf. .,.   
Will man dagegen erne Zalil pur ganz al l g emei n• ausdriicken, 

so setzt man ihr die. Praeposition 0.4 pah vor, "Z. B. J,..„,a4.  in sun- 
. 	A . 

• Bert, bundertmal; 	yky 
? r 

.)) 0.4 pah zorgilnii, in Tauseuden ; .,..i's  .,k.i: 4 
in hunderttausenden.  

	

.. 	Will man umgeltehrt 	eine .Zahl 	b e s ti in m t al.i.g'r.e nz en (ssi 
viel mid nicht mehr), so wiederholt man die Detreffende Zahl mit 

.. 	„ 	...... 

	

der 	Praeposition Na, 	z. B. 	$.30 :....?, Isjo dvill pah dvill 	zwei durch . 	. 
zwei =•nur zwei (keine drei). 

" 	§. 	17. 
' 	 VII. 	Die Fiirwo:rter. 	, 

• I. 	Personliche Fur‘iirreer.--.7 '2' • 
Die personliehen Ffirworter des Poito sind enfiveder fur si ch 

steb en de (pronomina absoluta) ,oder angehangte (pronomiiia 
suffixa). 	Die 	Ietztere Classe gebraucht das Pait45 	in 	sehr .ausge- 
dehntem Masse, and stimmt in der Anwendung derselben ganz mit 
dem Neupersisclien Ind dem Sindhl iiberein, die beiden einzigen 
itriseben Spraeheu ,' ausser dem P4litg, 	welehe den Gebrauch der 
Suffixa 'kennel'.  

, 	1. 	Pron,omina.a,bs'oluta: 
.. 

a- . z li 	ich (com.). 	. s) ... 
, 	. 	Singular. 	 , 

Nom. 	tp• 	zah . lob. )  • .. 	 .. 	,, 	''. 	• 
Gen. 	LA ,.5. do, ma;,1.41- 	alma;t....&- ,.-> da 4ina, 

DILL 	5;4 	63, 	/i.:i G 	ma tali, 	lab, larah: 	mir .. 

kri 	ai 	ti.-  G - 	'11,  ma tab; ;, 	li 	..1) - i» 	"a 	• '..*. 1. 
oder: 

6:11 1)  , bj i , 4,34,, tc.; l,, I; 	ra-, ra ta'b', ra lab, la" lah , vit. larab. 

Instrum.- I.; 	durch much. 	.-. 	• 
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Accus. 	1.; 	mich. 

	

, 	. 	 .• 	• 
Ablat. 	20 LA t.i 7  1.4 &J 	lah ma, 	lab ma nah. 

Plural. 
, 	• 	7 

Nom. 	uZi...), 6.<3.,A mungah, mung; auch mungah, mung (istl.). 

1.3••4 7  81 yA 	malah, mul (westl.) : 	wir. 

Genit: 	zai,.....&-' 	, xkij..4 ., 	da mungah, (Imtingah (Ostl.): unser. 
.. 	, 	. 	, 	J 8 1  y4.. ‘ - , 6 1 3..* 	da maah, 	(Imillah (westl.) 	.. 

Dativ 	N 3 6.0 	 .,./7 , 16:./ 2a.ii.A mungah tab , mung tah-etc.: uns. 

b.:5 lyo, 	la 6,1,..4 	mil lah tah, mill tab etc. 

oder: 

	

etc. z..11)-  , 	azi 1-,, 	1; 	ra, ra tah, ra lah etc. 
, 	• 	- 	, 

- 	Instrutn. 42.<3,013 , 	214..4 mungah, lilting: durch uns. 

	

I 	. 	7 	... . a 

	

1? ,A 	slyo 	mtah, mti 	I/ 	19 
) 	o 	) 

Accus. 	' 0-Z.,*1  7  6.<4,e4  mfingah, tilting: 	tins. 
1 	• 	l 	

... 
4  

,t 
 "A , 	b l".,4 	muzah, 	mfi 	)9 

Ablat. 	_.,<:).,..:1  Z9: g3,04  ?,1 lah mungah, mling : von uns. 

i.,..e, 	ri j.,..4 Id 	lah mdah, miil 	19 	II 

93).  zah ich, weist zunachst auf das Zendische az6m bin; Sansk. 
. 	 . 	- 

aham, Prakrit verktirzt 	; 	Neupersisch dagegen cy, , 	Hindustani 
- 
.4 elS 	mal l 	Sindld an; 	in 	der Kafir-Sprache ei 	(griechisch tra' , , 

Deutsch ich; Englisch I). 
Die tibrigen Casus werden durch 1..; mit den nothigen Praefixen 

und Postfixen gebildet, welchem der Sansk. und-Zendische Accusativ 
ma iu Grunde liegt. 

In. dem Genitiv Sing. 1.;-&- Mina (com.) scheint C : 4 ein blosser 

euphonischer Vorscblagsconsonant zu sein, 	wie s in limu  sta., we° 

es auch wieder mit dem Praefix ‘.5 verbunden werden kann, 	1.....-k- i.)  
, 	. 	, 

da  4ma, 	Die 	Bildung 	des 	Plural L,.<3,..:4" , tkg.i.,..0 (tistl.) 	und ay'', 
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- 	, 

ig1.3.4 (west].), welche ganz 	die Spur des Zend (va6m) wieder ver- 
lasst, ist schwer zu erklaren. 	Die Urform scheint mir jedenfalls 
in dem west]. 	 y.4 Int-11 zu suchen zu sein, 	und n 	in .o..3,3-4 rang 

) 
cin euphonischer Nasal. 	Dieses .0-4 kommt am nachsten dem Li- 
thauischen mes, das Bopp fur. eine Abbreviation von sma halt; 
Genit. 	and Ablativ im Lithauischen musfi. 	Auch das Aeolische 
Ixplteg streift nahe an die Pilito-Form (nur dass letzteres die Sylbe 
att.- abgewvfen hat) und zeigt die Vermittelung mit dem Sansk. 
VW (Pralcrit Wi, durch Versetzung des R = 	). 	Die nen- 

... 
indischen Sprachen zeigen verschiedene Formen; HindftstanI ..,.4) 

_ 	__1.2  
ham, Sindhr TAW am, das wieder mehr an das Sansk. V,* 
sich anschliesst; 	Kafir: ima. 
- 	Eine eigenthumliche Erscheinung im POO ist, dass fur den 

D a ti v Sin gu 1 a r and Plural eutweder I; ra, Dein, oder auch 
mit. den Postfixen des Dativs gebraucht wird. 	Ein gleiches findet 
statt bei dem Pronomen der z w e i ten und drit ten Person, wo 

. 	0. 
auf dieselbe Weise ? dar und )5  var gebraucht werden. 	Es kanu 

	

... 	 .., 
wohl kaum zweifelhaft sein, 	dass wir in )3 	das persische 1.):.,' tura 

und in ).! var das persische 5;1 ura zu suchen baben. 	Wenn dem 
, 	. 

so ist, so wurde dieser Urnstand auch das nOthige Licht aid 5 Ili 

werfen ; 	1-)  wurde demnach fur Cy; 'marl stehen, 	mit Abwerfung 
von m. 	Auffallend ware dabei nur, dass an diese Dativ-Form wie- 
der Dativ-Postfixe angehangt worden waren. 	Man kiinnte aber dabei 
annehmen, dass die ursprtingliche Dativ-Bildung mehr in den Hin- 

tergrund getreten, und die Form 5 als Formativ des Pronomens 
der ersten Person wieder nach der allgeroeinen Declinationsmethode 
behandelt worden ware. 	Fur diese Annahme scheint jedenfalls der 

Urnstand zu sprechen, dass 	in erster Linie I) als Dativ ohne alle 
,.. 	u. 

Postfixe gebraucht wird, wie auch )..) und 3)  7  dass also eine weitere 
Anhangung von Postfixen 	erst 	spater in Gebrauch gekommen zu 
sein scheint. 	Im heutigen Spracbgebrauch des Pq4to freilich werden 
- 	.. 	,... 

i), ),.) uud )3 , neben ihrem Dativischen Gebrauch, der immer noch 
der erste und vorherrschende ist, auch ganz allgemein als die For-
mative (Sing. und Plural) ihrer resp. Pronomina angewendet, and 
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mit Praefixen und Postfixen verbunden , wie die regelmassigen For-
mative des Singular und Plural. 

u bemerken ist noch, dass man statt s,1 )1-  euphonisch auch 

sjr 11 la; larah 	spricht; 	eine ahnliche euphonische Aussprache tritt 
, . 	.. 

auch bei ).) uud ,, ein, wie wir spatter sehen werden. 	- 
Was Herr Ra,verty in § 106 behauptet , ist mir ganz unver-

standlich ; ich will daher seine eigenen Worte hieher setzen : 
„Die nicht flectirte 	Form 	dieses 	Pronomens 	(i. e. zs;) 	wird 

manchmal fur den Dativ gebraucht, indem das Pronominal-Affix r  
(beschrieben in § 135) mit dem Zeitwort auch den objectiven Casus 
bezeichnet." 	Ich muss ,es jedem Leser selbst tiberlassen, den Sinn 

dieses Paragraphen herauszufinden. 	Also tsj soil auch manchmal ftir 
den D a tiv stehen! 	Das Citat, das Herr Raverty zur Begrtindung 
dieser Regel beibringt, lautet : 

A 
r.i %.::......,.,) 	,x.o> 0.......0 „.3,.....a .il.? .3 tsi 

	

„ 	. 	
. ...:4; 	• 

	

Ii?6 L5.k;. (.(:)- tka z4.33 	J.11 	• - 
welches er folgendermassen tibersetzt : 	• 

„Die Sorge und Angst, die ich wegen meiner Geliebten erdulde, 
hat mich zu Haut und Bein reducirt , 

Wie der Baum im Herbste ohne Laub wird." 	• 
Die Uebersetzung, 	abgesehen von der schwillstigen Umschrei- 

bung , 	mit der er .seine grammatische Unwissenheit zu verdecken 
sucht , 	ist sonst richtig; 	sein afghanischer Mulish' hat ihm richtig 
vorubersetzt, nur kaun man nicht einsehen, wie seine Uebersetzung 
zu 	seiner Regel passen 	soil: 	denn 	seiue Uebersetzung 	zeigt auf 
jeden Fall einen Acc us a tiv, 	und keinen Dativ. 	Der 	Grund- 
irrthum aber liegt darin , 	dass Herr Raverty diese gauze Tempus- 
bildung (4) missverstauden hat (vergl. § 453 seiner Grammatik); 

3:
) 
 ist und bleibt Nominativ,  , und wird niemals statt eines Accusa-

tive, noch viel weniger statt eines Dati vs gesetzt ; auch bezeichnet 
r  keineswegs einen objectiven Casus (soil doch wohl den 
Accusativ heissen) , 	sondern es dient beim Verbum ei nzig und 
alleiu dazu, 	die er s te Person des Singular zu bezeichnen; 
alles andere ist pure Einbildung von Hrn. Raverty. rii^ ist nicht gleich 
dem Hindilstani 1...2.C:I.c_4 	wie es Him sein Munshi ganz richtig 

im Hindustani hat Ubersetzen massen ; in diesem Falle ware freilich 
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... 	 , 

	

iii entweder sinnlos oder musste gleich dem Hindustani ;.c...4..1. 	als 
Dativ oder Accusativ (daher sein geschraubter Ansdruck: objectiver 
Casus) gefasst werden ; 	r  miisste dann 	auch 	wieder Dativ oder 
Accusativ sein, und das eine oder andere ware tiberflassig. 	Zum 
Glifck aber existirt dieser Unsinn nut in Herrn Raverty's Kopf. 

ri..< kr4m ist ein ganz regelmassiges Imperfect Passivi (wenn 
schon davon in Herrn Raverty's Grammatik nichts zu finden ist) 
und bedeutet: fiebam. 	Wir konnen uns an diesem Orte auf die 
Bildung dieser Tempera nicht einlasseu,' werden sie aber am ge- 
eigneten Orte 	fiber alien Zweifel sicher 	stellen. 	Das 	Sindlif ge- 
braucht ganz dieselbe Passivbildung, wie das Pasta, obsehon sie im 
Hindi:Istria und. den andern verwandten Dialecten ganzlich fehlt. 

Die Uebersetzung des angeftihrten Plitii-Citates lautet 	daher 
wartlich: 

„Ich wurde dutch die Bektimmernisse urn den Freund so zu Bein 
und Haut gemacht, 	-, 

Wie ein Baum im Herbst ohne Laub wird."  
aci tah 	du. 

Singular. 
Nom. 	A.:J.' tah, du. 

Genit. 	li ,.; da ta; 1.x.. sta.-  ; 	auch lia gtA; Li.: 0-  da sta; dein. 

Dativ 	ti) 6, 0 is, b.; 1.:i to tali, to lab, ta larah; 	dir. 

21yi Ci 	Xi G 	Ni U; vq;  to tah, vt2, ta lah, 9, ta larah dir. ) 7 	, 7 
. 	oder : 

ti 	) I 01 	.%3 ) 0 
9 
• 	s.i >0 	) 0 dar, dar tali; 	dar lah, dar larah. 3 7  

tii 	—1,:i 	al 	— 	euphonisch — — da lah, da larah. 

Instrum. Li ta dutch dich. 

Accus. 	G ta dich. 

Von. 	U 3 I 	. 	of ai ta, vt5 to 	o du! 

Ablat. 	0 1..' 0, ti xi 	lah ta, lah ta nah 	von dir. 

Plural. 
Nom. 	u,..1:;, 	0„1.:i, j......1.3 tasil , Vasil; tase, taco; 	ihr. ,..5„,tj;  

, 	. 	, 	.. 	 L' 	, Genit. u..1.30, u.,Liv: ,.,; u...w, j..1.x.. stasU, stash; da stAsu, da titsu 

UoLiw, (swam. stffsg, stis6i 	euer. 
1 
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r 

Dativ 	etc. sji,&J, X.3 Lrb ; 3..v41,3 CaS11, .tlisu tab, lah, larah; euch. 
. .:. 	„ 

etc. ti i ) ii, 	$.3 0.:1.7, 9 (,5  - 	....4 tfisU, tfise.tab, lab, larak; 	„ J..  
040: 	. 

etc. fri)..), al )0 ; 4,, )...) dar; dar tah; dar lab, dar larch. 

syl 0,•.8.1 0 ;. 	— 	euphoniseh 	— 	da lah, •da: larah 

Instrum. 043, .,.......U . ttIsri, tasu 	dureh queb: 

ty.t.i, 	0.-415 tfise, titse 	„ 	„ 

Accus. 	Lrks , j...... 	tasil , tfi,su 	eueb. 

crli, Lf  4.th • tfisfi1  tfise 	„ 

Ali, 	6 	1 	. - - 	• - Voeativ 	3.... 	0 	ai ta,su, ..tasu 	o ihr! 

..: 	 i ' („..L3 , ts.,L ts  i al tas-, tase 	,, 
, 	. 	, 	, 	• .,. 

Ablativ 	u...- 1...$ 7  ,......ti !,.1 lab tetsfr, • tfisu 	von euch. 

kpLi, Lc...Li :43 lati .tiisU, time 	„ 	„ 

Das Phrivort der. 	z w e it en Person 6.3 tali schliesst sich eller .... 
an die Prfikritform #,. Ms au das Zendische "tlim (Sansk. tvam) an. 
Der Formativ 1 weist auf den Sansk. Accus. tv5,, Zend thvii bin" 
(griechisch ri, lateinisch te). 

- .., In . der Genitivform 	1L 	(oder lx,) 	scheint s 	ein blosser 

euplionischer Vorschlagsconsonant zu sein (wie 	d ,in 1.4.4..--),•• da sieh .  
daneben such noch 1.:.4, 0 da st1 im. .Gebrauck findet. 

	

i 	.. 	, 	.. 
Auffallend 	sind 	die 	Pluralbildungen ,.....A.s (1 /4.,,,Li) 	Mid t.5....6 , 

zu denen sich in den verwandten Sprachen keine.Analogieu vorfinden. 
Sie scheinen aus dem StiMme nli (= '0) and don angehlingten 
(ursprunglichen Pronomen) 	 kri gebildet zu .sein;  .das auf abnliche 
Weise aueh im Pritkrit zur Casushiihhing der Ftirworter beigezogen 
wird i siehe Bopp, 	Vergi. Granni: II, 333. .334. 	So 	Iautot 	der 

, 
Plur. Nom. im Priikrit 	'statt WkA.• 	 Der Plur. ..,....A.:i "i0 dolor 

•P ganz ad dieselbe Weise gebildet, 	wie 	der 	Plur. iy,4 (,..,.,31,./0) der 
ersten Person. 
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0- 	. 

Ueber "3, x.:i 	...) 	etc. 	ist 	schon 	beim 	ersten 	Ftirwort 	das 
,,.. 

Nothige bemerkt worden. , 
- 	• 

Das Ptjiti5 besitzt kein selbststandiges Ftirwort der 	d r itten 
Person , sondern gebraucht statt dessen gewohnfich das Demonstra- 

, 
tivum NAP hayah, jener, jene, jenes; er, sie, es; siehe das Folgende. 
Ms Ueberrest eines urspriinglichen.Pronomens der dritten Person 
. 	 .. 	, 

ist ), var (das wir oben mit dem Neupersischen 5,1 ii-ra verglichen 
haben) 	zu betrachten, 	das zunachst uur den D ati v des Singular 
und Plural vertritt, aber auch ganz allgemein als Focmativ des 
Sing. und Plural der dritten Person gebraucht, und mit Praefixen 
und Postfixen verbunden wird. 

, 	 2. 	Pronomina suffixa. 
Neben den a b s oluten Fitrwtirtern gebraucht das POO an-

gel' ling t e Ftirworter, sogenannte Suffix a, wie das Neupersische 
und iusbesondere das Siiidhi, mit welch letzterer Sprache das POW 
in der Anwendung derselben auf eine merkwurdige Weise tiberein-
stimmt. 

Diese Suffixe konnen jeden Casus vertreten, mit Ausnahme des 
Nomina ti v s und V o ca tivs, gerade wie im Sindhr, und rich 
an ein beliebiges Wort im Satze anreihen, so• jedoch, dass diejeni-
gen Suffixe, welche ein Pronomen possessivum (i. e. Genitiv) ver- 
treten, 	dem betreffenden Nomen entweder unmittelbar 	vor oder 
nachgesetzt werden. 

Eigentlitimlich 	ftir die Schreibweise 	des P.ait6 jedoch 	ist 	es, 
dass diese Suffixe nicht unmittelbar mit dem 	betreffenden Nomen, 
Verbum oder Partikel (mit Ausnahme einiger Praefixe mid Postfixe) 
in E in Wort zusammengeschrieben, 	sondern 	selbststaudig gesetzt 
werden. 

Singular. 
Erste Person: 	. od. ts .4 me od. me", mein, durch mich, mich etc. 

Zweite Per son: ,) oder Lo de od. dE, dein, durch dich, dich etc: 

D r itt e Person: ay. yah (westl.) L5.1 ye.  (osti.) seiu, dumb ihn, ihn etc. 

Plural. 

Er ste Person: .,:a mu, 1,.• mull, t.i um, unser, durch tins, uns etc. 
, 

Zweite Person: "A mu, NA muh, euer, durch euch, euch etc. 

D r it t e Person : Nu; (westl.) yah, co; ye (Usti.), ihr, durch sie, sie etc. 

Das Suffix der ersten Person Singular r  (Lc:A me-  ist nur ver- 
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schiedene Schreibweise) stimmt ganz mit dem persischen r ."_ am (m), 
Sindhi m6, 	tiberein , 	und 	das P445 naked 	Bich hierin 	wieder,  , 

i 	 • 
im Gegensatz zu dem absoluten Pronomen s) zah , 	dem Prakrit 

(A' Genitiv und Instrument. im Prakrit, ebenso im Sanskrit). 

Das Suffix der zweiten Person Singular ..5 (tip)  ist gleichfalls 
, 	- 

identisch mit 	dem 	persischen Suffix i.::/ _ at (t); 	im 	Sindhi wird 
bloss 6 als Suffix der zweiten Person Sing. gebraucht, iudem W 
nach den allgemeinen Regeln elidirt wird; auch dieses Suffix weist 

-urspriinglich auf den Sauskritischen Genitiv W zurtick, wie m6. 

Das Suffix der dritten Person Singular und Plural z,.1  yah , .wie 
es im Westen , and 6.5.1 1) ye, wie es 	im Osten gesprocheti 	wird, 

beurkundet eine merkwiirdige Uebereinstimmung mit, dem Prakrit. 
Im 	Prakrit findet 	sich noch 	(vergl. - Lassen, 	Instit. 	Ling. 	Pak. 
S. 327. 5 und Varar. VI, 11. 12) die abgelittrzte Form des Genit. 
# , statt S3R;r4 (= WR) und *Tr statt des Genitiv Plural 
WETTil, eine Form, die allerdings nicht von VITZ1 verktirzt ist, 

'sondem nach Bopp, Vergl. Gramm. II, 342, auf die BaSis W 
(# =---- k4) zurackzuftihren ist 2). 	Im P445 nun sind beide 	

—,
Ge- 

nitive 14 und 	 4:t in Eine Form zusammengezogen, dadurch aber 
der Unterschied des 	Singular und Plural verwischt worden. 	Das 

NeupersiSche Li.::._ und das Sindhi fo weisen auf dieselbe Quelle 
zurack; im POO ist h = s ausgefallen , was sich auch sonst lifter 
nachweisen 	lasst. 	Das 	persische 	Plural-Suffix 	01.4.al weist, 	im 

- 
Gegensatz zu (..)::: _, wieder auf 1J 	zurtick. 	Auch im Sindhi lautet 
das Suffix der dritten 	Person 	Plural 	verschieden 	von 	deni 	des 
Singulars , 	namlich fR 	(n6) , 	welshes , 	wie 	es 	nnr 	scheint, 

auf das Thema R (Prakrit M, 	Lassen, 	S. 325) 	zurtickzuftihren 
ist. 	Im 	Pali 	findet 	sich 	nocb, 	vollsttindiger die 	Form 	na 	in 

• 
1) Die 	Schreibwoise 	Lic; 1st eigentlich falseli , es sollte 1..54 	geschrieben 

werden; allein es wird so in alien &Wuhan Handsebriften gesehrieben gefuuden. 

2) Vergleiche das Lateinischo sui , se. 
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dem Genitiv Plural 	nEsi, statt rds'i; wie nun der SindhT Genitiv 
' Plural KW aus thsa,•Priikrit MV, verkurzt worden ist, ebenso 

.... 	., ist :FR oder A aus ntisa (die Priikrit-Form ist 	) zusammen- 
• gezpgen worden. 

• Das 	Suffix 	der 	er sten Person 	Plural "...e mu 	oder sao muli, 

Oder auch ri um, entspricht dem persischen L; ma, Sindhr dagegen 

sti ( si) oder ii. 	Wie das Neupersische L 	eine Verkurzung des 
sanskritischen.  asmii-kath, Zend ahmii-k6m (griechisch etsulticov) ist, 

. so 	sind. such die beiden P4Slii:Formen ,. 	und ICA offenbar durch 

denselben Process zu erklb,ren; 	die Form 1.1 um dagegen 	scheiut 
mir wieder mehr unmittelbar auf den Prakrit Genitiv Plur. i5rq 
amlia hinzuweisen. 	Die Sindlif-Suffixa sti (sr) und ii sind auf die- 
selbe Weise aus dem Sansk. asmiti-loam verkitrzt, nur dass dabei m 
ausgestossen worden ist, 	dafur aber gleichsam als Ersatz 	fur das 
ausgefallene m ft sich festgesetzt hat, wahrend in der Form si das 
ursprtingliche 'e (Stinsk. "iln4, Prilltrit W .) in r ubergegangen 

, 	ist; in XI dagegen ist ursprtingliches s=-h wieder abgeworfen wor- 
den , gerade wie im Pa,ito. 

Das Suffix der zw eit en Person Plural yil mu oder &A muh, 
welches der ausseren Form nach jetzt ganz identisch ist mit dem 
Suffix der Erst en Person Plural,, ist bereits sehr verstummelt. 
Die ganze erste Sylbe des Sansk. Genit. Plural yui-ma-kam , .Zend 
ytismalem, persisch 1..,-1 ist abgeworfen, und bloss ma — mu (vgl. 

- das griechische iwacov) beibehalten. 
Das Sindlif weist dagegen als Suffix der z w eite n Person Plur. 

A" va auf, Sanskrit All, Zend vii, Lateinisch vos, vestri. 	• 
Es ist schou bemerkt worden, dass die voranstehenden Suffixe 

nicht mit dem betreffenden Nomen, Verbum oder Partikel zusammen- 
geschrieben , sondern s e lb ststan dig gesetzt werden. 	Eiue A u s- 
nahme macht nur das Suffix -der dritten Person Singular und 
Plural ts.1 yr), 	welches 	mit 	einigen Praefixen und Postfixen zu 

• Einem Wort verbunden wird. 	Diese Praefixe sind 173 par, auf, fiber; 
is tar, von,• aus; mit dem Suffix der dritten Person verbunden (...5, 

pre', uber ihm, ihnen; 	L 	bi-) von ihm, ihnen, indem dabei das 

kurzo a der Euphonic wegen ausgestossen wird. 	Das Postfix , mit 
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dem das Suffix der dritten Person verbunden wird, ist Li....5-  ki:6, in, 
vor lessen Anftigung das kurze 6 verschwindet, 	als 	146, in ...4,S 
ihm, ihnen.  

Mit dem Suffix der dritten Person 	findet sich so auch 	das 
Postfix cr.0 cline, von, aus ,- wegen , nitmlich 	tsk.‘• (AO, 	von ihm, 

ihnen. 	Was -die Schreibweise von 	,..i..f and L5:1 /4y betrifft, 	so ist 

wohl darauf zu achten, 	dass bei der scbwankenden Scbreibweise 
des POt6 , auch das einfache Postfix Liiss" sehr hitufig 

L.'  
, ,..4.5" geschrie-

ben wird; ebenso findet sich cy.&. (auch Pronomen Indefinitum) sehr 

hitufig 	 5',. 	geschrieben; der Zusammenhang kann damn allein fiber 
. 	- 

die Bedeutung der Form entscheiden. 	Es ware aber (besonders in 
Druckeu , die von Europaern besorgt werden) 	sehr 	zu , wtinschen, 
wenn eine gleichmassige Schreibweise eingehalten wiirde, 	um viel- 
fachen Missverstanduissen vorzubeugen. 

Eine andere merkwtirdige Verbindung mit dem Ablativ-Postfix 

s. 	(auch 	U) 	ist %1:J 	ti, 	ein 	alter 	Ueberrest 	des 	Demonstrativ- 

Pronornens W, in der allein gebetuchlichen Form 1,:zi oder li.s, 
- 	- 

von ihm 	(Person oder Sache); 	sie scheint bloss im 	Singular im 
Gebrauche 	zu sein: 	denn volt Plural ist 	mir noch • kein Beispiel 
vorgekommen. 

Ganz falsch ist, wenn Herr Raverty in § 136 behauptet, dass 
die drei Praepositionen ja, j5 and U 	(letzteres 	ist aber Postfix ) 
auch als demonstrative FurwOrter gebraucht werden; 	es fehlt 
eben durchweg am richtigeii Verstandniss der Sache, wortiber sich 
nichts weiteres mehr sagen lasst. 

Ebenso unrichtig ist, wenn Herr Raverty in § 135 den Satz 
aufstellt , 	dass 	die Pronomina suffixa 	zur Bildung der Zeiten 	der 
intransitiven and substantivischen , and mit Ausnahme der 	6 ver- 
gangenen Zeiten , auch der transitiven Zeitworter verwendet werden. 
Von der Bildung der Z e it e it* kann ohnediess gar nicht die 
Rede sein; aber auch die Personal-Endungen der Zeitworter (von • 
deuen er offenbar reden will, 	aber den rechten Ausdruck 	nicht 
linden kann) 	greifen im POW 	nicht' auf  die Pronomina suffixa 
zurilck , wie ja der Augenschein lehrt.; die Personal-Endungen der 
Zeitworter finden vielmeln= ihre einzige Erklirung im Piffkrit 	and 
den von ihm abstammenden Dialecten, wie wir es spitter im Ein- 
felnen auseinandersetzen werden. - .. 
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II. 	Prouomina demonstrativa. 
... 

1. 	List hayah, jener, jene, jenes; er, sie, es. 

Singular. 
„ 

Nom. 	&AP hayah, corn. 
„ .. 

Genit. 	a..i..cb ...) da hayah, masc. 

	

1,.ip.0 o 	 fern.  J da hiyeh,  

	

Ls"? 0 	da Wye 	„ 

Dat.. etc. &s. 	.* 	hayah.tah, masc. 
. 

ao 	/to hie tah , fern. 
tsi - 

oder: 
:I) )3 2  14 )31  A.1 .0  , )3  var, var tah, var 

Instrum. 	&.i..1; hayah , masc, 
&Asp 	bird', fem. 

lah, var larah 

. 1 

L 1.4) 	hiy'd , 	„ 
Accus. 	&i.3 hayah, corn.' 

Ablat. 	3.;67; e..i lah hayah , masc. 

..... it, :$.i lab hire, fern. 
. 	.. 

Plural. 
Nom. 	a.;:i hayah, com. 

. 	. 	. 
Genit. 	y1  sp o da hayti. . . y . Dat. 	etc. a.:i 	k.so hayo tah etc. 

oder: 
-, ... 	.,. ,... 	• .- 	0 ,) )31  zo ;5, 1:,:i )5  , ), var, var tah , _ var 

. 	, 
Instrum. 	yi,„p bayii. 

lab, var larah.' 

.. 
Accus. 	tuts° hayah. 

. 
Ablat. 	70 a..1 lab bar3. 
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i 

,IP 	ay 

-2. 	x.40 dayah, di e s er , d it sie , .di e &es. 

. 	. - 	Ganz wie 144 wird such $.4 flectirt. 	i 

§in gu I a r. 
. 	Nom. 	. b.i.:i dayah,' coin. 	. 

Gen. 	246 ,,:)'da dayah, masc.. •. 

Ar'.0 ..)-. , da direh, fem: , . 	, .  
-%.) 	da dive, 	,„ 

. 	Pat. 	etc. Ali 14,1 .daruh, tab., mast. 

au ,t5.4,0 'Nye tali, fem. 

Instrum. 	a4".,) dayah, masc. 

&a.). f direk , fem. 
f ' • 

- 	• 	 6  ' 	 0W) 	' 	,41. 	li 

ACetts: 	sli dayah , corn. 
.. 

Ablat. 	aL.: 4 lah dayalt, masc. 

L0.0 zj lah dirE, fem. . 
Pliirat. 

Nom 	14i4.• 	dayah. 

Genii. 	)4 .,3:  S da daro. 
, 	.. 	. 

Pat. etc. as ...,,EN) da75 .tali etc. 

%strum, 	daya. j..i.,) 	 „ 
- 	• 	,,, 

Accus. 	zi.,60.• dayah. 
... 	. 	. 

Ablat. 	j.c..) v.& lab. 	 ard. 
• , 

Die 	tymeloOe 'dieser beiden Pronoinina ist. dunket, so viel 
scheiat j.educli,  Ober alien Zweifcl - erhabeit , :digs beide zusammenk 
gesetzt sind — lia,#*aii and da7ali. . Merkiitrdig ist, dais such die , 
tkafir-Sprachei  :Gin uralter ,Pttukrit,Dialect, ein:  Preneinen sign, j.ener, 
hat. 	Man kOnnte dal:larch, v.arsucht sein , dos, ha in hayah = Ti 
(= * = t) zu nehmen and das .7 .,--- k (denn das Pit 6 

   
  



Trumpp, die Verwandtschaftsverlfaltnisse des Pushtu. 	145 

hat nichts mit dem arabischen Laute gemein) 	und es mit dein 
Sansk. f k vergleichen, wie Bopp, Vergl. Gramm. § 394. 395 das 
lateinische hi-c erklb,rt hat. 	Im llinblick auf die neueren indischen 
Sprachen jedoch liesse sick h vielleicht besser als Adverb =-- Sansk. w fassen, und yak = ka als Adjectiv-Affix , wortlich : der da; 
ithnlich 	im Hindilstrini 	_4,1 yeh, 	Sindhi t hi.' = Sansk. 

Ebensso liesse sich &C.) erklaren, 	als zusammengesetzt aus W (cf. 
WV und 	.  

Statt zuii findet sich auch, besonders in der Poesie, abgekurzt 
rs..6 yah , was aber fur die Etymologie keinen weitern Anhalt ge-
wahrt, da nur euphonische Abkurzung des Pronomens zu Grunde liegt. 

Was 	die Declination von nit.10 	betrifft, so ist es 	unerwiesen, 

wenn Herr Raverty § 111 behauptet, dass • die Form "si.9 ha2,5 auch 
fur den Nominativ Plural gebraiicht werde. 	In 	der er st en 
Auflage seiner Grammatik 	hatte er nur ;.ii hayEr als Nominativ 
Plural aufgestellt und dabei bemerkk, 	dass der Nominativ Singular 
auch mancInnal fur den Plural gebraucht werde; in der zweiten 

. 	. 
Auflage 	hat er . zwar .5.A.0) aus 	dem Paradigm 	selbst gestrichen, 
aber, urn seinen fruheren Gruudirrthum noch einigerMassen zu ver- 
decken , 	es dock nicht unterlassen , kOnnen , 	zu bemerken , 	dass 
„gelege n.t li ch" auch die fl e c t i r t e Form fur den Nominativ 
Plural gebraucht werde. 	In der zweiten Auflage ist das auruchige 
. 	.. 
3.:*.9 	nur 	auf 	ein 	einziges 	Beispiel 	beschrtinkt ; 	aber 	da 	dqs 
Publicum 	nicht 	immer Gelegenheit 	hat, 	die Original-Handschrif- 
ten 	zu vergleichen 	(da 	er 	sich iiberdiess gar keine 	Muhe 	ge- 
nommen hat, nur annahernd den Ort eiues Citats anzugeben) , 	so 
litsst sich darauf nicht mit Sicherheit bauen. 	Ich habe 	daruber 
tinter 	allen afghanischen 	Stiimmen , .deren Vertreter 	mir 	in Pe- 

.schawer 	zugauglich 	waren , 	nachgeforscht , 	aber 	immer 	die 	be- 
stimmteste 	

- 
Antwort erhalten , dass nur 20iP im Nominativ Plural 

gebraucht 	werde, 	und 	ich kann 	noch hinzuftigen, 	dass, 	soweit 

mein° eigene P4 45-Lecture reicht , ich . niemals "it'.  9- 	fur den No- 
minativ Plural angewendet gefunden habe. 	Ich fordere daher Herrn 

Bd. XXI. 	 10 
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Raverty auf , seinen Satz durch unverda ch tige Citate (mit An- 
gabe des ()'rtes der Handschrift) 	zu belegen. 	Ebensowepig ist mir 

A 

die Form Lgyi? hurie jemals zu Gesida gekommen ; das gleiche 
. 	, 

gilt auch von der Aussprache 'AP huyi , die ich nie gehUrt babe. 
So viel ich mich erinnern kann , ftihrt Herr Raverty selbst kein 
einziges Citat mit der Form 

	

	huyie an; wenn aber, so sollte ‘.5).1.10  
, 

es zuvor erhartet werden. 
Neben a 	and •1,-) gebraucht das Pat 	noch zwei weitere 

Demonstrativ-FtirwOrter : 

8. 	6 da, dieser, diese, dieses, 
auf etwas nahe liegendes hinweisend. 

Singular. 
Nom. 	I 	(15,. 

. 
Genit. 	,s..1 0 .da dah, 0-) 0 oder 0 o da di oder da de.' • „ 	. 
Dativ 	11.,:i 8..) dah tah, 	tea 00 di tah. 

Instrum. 	80 dah, L50 di. 

Accus. 	13 da. 

Ablat. 00-  xi lah dab, (50 NS lah di.- 
, 
Plural. 

Nom. 	IS di. 
• . 

Genit. 	j.A., o da de-5, .5.,,:o 3 da divi, t_53 0 da di. 

Dativ 	&I ,,i_) dea tab, diva tah, di tah. 
.  

Instrum. 	...1 ..) dio, ;,L) divo, t.5 ) de. 

Accus. 	lo di. 
A 	0 ' 

Ablat. "40 xi lah dei, divi, di. 

Veber die Declination dieses Pronomens ist folgendes zu be- 
merken. 	Steht IS absolu,t, 	so wird im Formativ Singular fair 

das 	Ma s c u li nu m ,,0-  dah gesetzt, 	z. 	B. 	1..0 3,3 ,.; da dah galam, 
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. 	 , 

seine Feder ; far das Femininum dagegen (....4 J 1  z. B. t.li 00 o 

da de qalam , ihre Feder. 	Ist das Demonstrativ dagegen mit einem 
Substantiv verbunden, so wird ohne Unterschied des Geschlechtes 
im Formativ Singular V3  a gebraucht, z. B. o .« L5.) o da de 

sari dieses Xenschen, 	,..:-‘.4..,..5o o da de 4e4e dieses Weibes. 
‘-7 , , 

I3 bleibt jedoch auch sehr haufig im Formativ Singular and 
Plural unverandert, z. B. ...:AA%.*  16; 4 aus diesem Grunde ; 	fo xa- 
,..5.4.s ;&)".; in diesen Tagen, Ray. Gulgan-iLlteh p. 27. 

. 	 . - 
- 	4. 	tso dai, jener, jene, jenes, 
auf 	etwas 	Entfernteres 	hinweisend. 

Singular. 
0 - 

	

Nom. 	L.5..3 	dai. 
. 	- 	

,.>
. 

	

- Genit. 	L.5..) 	da dai. 
:. 	0. 

Dativ 	a.:i ,...5,3 dai tah. 
0 . 

Instrum. 	,...5‘) 	dai. 
0 , 

Accus. 	L50 dai. 
. 	... 	... 

Ablat. 	co t‘l lah dai. 

Plural.  
Nom. 	1.5.13o dill . 	 .3 	.. Genit 	J,..330 o da dill; j.,3.30 ,..) da diiiii. 

> 
Dativ ni..li L.53.y.> &II tah; dfiR3 tab. 

Instrum. (5.13,.; did, &aro. 
i, 	' 	• 	- Accus. 	-Ley) dui. 

Ablat. 	'3', .3 e-1 lah dui, dill& %.5 

Herr Haverty sagt in § 115, dass L 	das Femininum von •,_5c.  
sei ; mir 	ist 	eine 	solche Femininform 	nicht vorgekommen, and 

10* 
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das Ganze scheint mir auf einer Verwechslung mit dem Demon- 
, 	 . _ 

strativ 1,3 zu beruhen; die obliquen Casus ,von (.5,..) lauten, auch nicht 
. 	 . 

to noch moo, wie Herr Raverty angibt, sondern Lso dai bleibt im 
. -- 

Singular durchaus unverandert. 	Die Unterscheidung von 	 s..) dai 
und L.5,3  de im Singular, Formativ fallt wegen der Gleichheit der 
Schreibweise allerdings 	nicht in die Augen 	(da die Afghanen fast 
durchaus unpunctirt schreiben) wohl aber in die Ohren. 

. - 
.Beide Demonstrativa, I..) und c_c,> 	scheinen aus derselben ur- 

sprtinglichen Wurzel W entstanden , und erst im Spracligebrauch 
des 132.45 in zwei besondere Pronomina zerlegt worden zu sein ; 
. - 

L5,..) liesse sich noch Miller mit dem Sansk. K(' vergleichen , mit 
dem Bopp das deutsche d e r , die, das, zusammenstellt. 	• 

Es finden sich auch noch Zwei emp ha tische Demonstrativa 
241. 	hayah, di es er d a, und 1(...7;3  v5yah, j en er d a, im Gebrauch. 

5. 	2‘;.110. hayah jener, jene, jenes da. 
Singular. 

Nom. 	o-,11.4; hayah. 

Formativ , s.'sb hae. 
•---  
.H 

. 	6. 	N,!,.3  vOyah l  jener, jene, jenes da. 

Singular. 
... 

Nom. 	zkA.” vOyah. 

Formativ t.5.45  veg. 

Ob sie auch im Plural vorkommen , ist noch nicht nach-
gewiesen. 

Beide Demonstrative • sind offenbar aus Li ha und ; v5 und 
dem emphatischen Lc; yah (Hindustani a, Sindhi hi = Sansk. 0.  
hier) 	zusammengesetzt ; 	ha erinnert an 	das Hindilstani 	-4,1 yeb, 

A 

Sindhi t , Patu ha-yah; mid " vii an das Hinthistani s. veb, 
Sindhi gr hu (von einer im Sanskrit nicht mehr gebromehlieheo 

.Basis sva, vergl. Bopp § 341) . 
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III. 	Das Relativ-Pronomen. 
Das Poo hat nur Ein Relativuni, is...... &II, entsprechend dem 

Neupersischen .S, welches ebenfalls gebraucht wird. Es ist keinerlei 

Flexion nnterworfen, so wenig als das persische zi..c, 	and zeigt die 

Relation nur an, welche durch ein nachfolgendes Pronomen nailer 
fixirt werden muss, gerade wie das hebraische '-itrA, z. B. Ray. .., Gulian-i-Roh p. 14: 

. 
03  .s..i 	 .4..f 8.4.,..i.y4J1.c ‘.5 	kl:Ji= ts......, 
. 	. 

••• 	01........i 	Lii........i 	,(1.Q.A 	0.9 ., 
Worin 	( wortlich: welches — Ehre der Gelehrten in ihm [, ,....!..,f 

'-' 
mit dem Suffix der dritten Person] nicht wird) 	keine 'Dire der 
Gelehrten wird, jenes Reich wird Schlechfigkeit und Aufruhr, d. h. 
das Reich, in welchem den Gelehrten keine Ehre erwiesen wird, 
verfallt in Schlechtigkeit und Aufruhr. 

Das Nahere fiber seine Construction gehort in die Syntax. 
Etymologisch entspricht 13.. dem Sank. Relativ Zr, welches im 

Prificrit 	 '''.1, Sindhi und Hindustani ebenfalls jo* 	lautet. 	Nicht zu 

verwechseln mit dem Relativum s..... 	(wie Herr Raverty in zweien 

seiner Citate 	§ 128 gethan hat) 	ist 	das 	Adverb 	N,.... , 	welches, 

ahnlich dem persischen &S, w ann, d a, w e il bedeutet, und dess-.. 
halb auch 'keiner nalieren Definition durch ein nachfolgendes Pro- 
nomen bedarf. 	Vergl. das Patii-Citat in § 128: 

rzt ,...5 	o .N... 	N.? Ls......,..?  (5....,; 24  
A 	A 	 6 - 	1..i.... 

welches Herr Raverty tibersetzt: 
Mit Einem Kusse nur, wie soil ich zufrieden sein, 
Da vpn der Welt das Gliick nur stufenweise erlangt wird. 

Die Uebersetzung widerspricht sich jedoch direct; denn ic& ist bier 
nicht in 	fra gen dem Sinne gebraucht, 	sondern 	in allgerneinem, 
etwas, ein weni g. 	Es sollte 	daher heissen : 

„Mit einem Kusse will ich mich schon etwas geduldeu, 
Da man von der Welt sein Loos nur stufenweise erringt." 
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Herr Raverty 	sieht aber wunderbarer Weise nicht ein, dass ''.-?..- 
hier nicht ein R e la ti v, sondern ein Adverb ist. 

IV. 	Das Reflexiv-Adjectiv J..;_; xpe, selbst, eigen; 
suns, sua, suum. 	 . 

Das P446 hat nur ,  ein Reflexiv-Adjectiv, das man auch Pro-
nomen possessivum der dritten Person nennen kOnnte, J..,> zpill, 
welches seiner Ableitung nach ganz dem persischen .01.. entspricht 
(mit Uebergang von ..) in t.,, und 	s in 3)„ 	Seine Declination ist 
ganz regelmassig. 

Singular. 
Masc. 	F dm. 

.0 
Nom. 	.3.t.:.Z130. 	z4.4,6. xptillih. 

Formativ j.:, 	xpta. 	
, -' 	
,/,.,... xp.41U. 

• ,- 
Plural. 

Nom. 	,),.t.• xpql. 	isl.... xp41U. 
A .0 	 Al  , Formativ ".1.,:„.3.,  zp,416. 	y.. %peel. 	 , 

A dv er bialit er wird a..c.i-4 paxpttlah ( oder auch b.re,.. 	4 ge- 
schrieben) gebraucht: sua sponte, oder propria persona. 

-Urn ein 	eigentliches Pronomen reflexivum auszudhicken, ge- 
braucht man ein Wort wie 01.L.Seele etc., wie im Hebraischen 
tPip, 	mit oder ohne J.;,.., 	z. B. seiner selbst wegen eil... j..;- ..; 

,0-  da xpll 4an daparah. :1. 

V. 	Fragende Fiirworter. 	 . 
1. 	(.44..:: 	trAc, wer, welcher, welche? 

Dieses Interrogativum wird nur subs tantiv is c h, nicht a d- 
j ec ti v is-  c h gebraucht, und bezieht sich nur auf 'Perso ne n. 	Es 
ist generis com. und 	bezeichnet den Singular und Plural z u- 
gleich. 

- Singular und Plural. 	• 
Nom. 	4.4- t ft. 
Formativ 	Li- Ca. 
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Der Ursprung diesos PronomenS kann kaum zweifelhaft sein ; 
es ist die Sanskrit-Basis 4, welche im PO'tg , wie auch sonst in 
Z verwandelt worden ist. 	Das ursprtingliehe a ist im POW in ö 

. . 
gedehnt worden, im HinditstanT 	in au, 0,..< kaun 	(= Sansk. 

,$). 	Das finale k (to-k), welches im Formativ wieder abge- 
worfen wird, scheint mir auf die Sanskritform kat, mit dem Affix 

fN. = chrstm hinzuweisen, womit tibereinstimmt, dass u.S).̂.. tak 
im ligta auch „irgend Einer", wie das Sansk. MfTil'W,  bedeutet. 

Das finale ' wird schon im Prakrit abgeworfen (Th-r-<N) and • 
das nun finale N ist im P*3 umgekehrt 	in einen. Gutturalen 
ttbergegangen , mit Elision von medialem d. 

. 	2. 	z,. 	, . tah 	was? 

Als zweites fragendes Furwort wird 2..... tab gebraucht , 	das 
sich aber nur auf Sachen, nie auf Personen bezieht ; es wird 
sowohl substantivisch als adjectivisch angewendet. 

Singular und_Plural. 
I Nom. 	ti.- tah. 

Formativ a... tah. 

Seinem Ursprunge nach ist es identisch mit dem Hindustani co' 
Idyl , Sindhi WI' Cla , Sansk. fq 2  - 	. 

A 
3. 	0.5' kam and t..3-  kam, welcher, welche, welches. 

c.,..<'* 	and eps sind interrogative Adjectiva, 	die 	sich auf 
Personen 	and Sachen 	beziehen. 	. Ihre Declination 	ist 	ganz 
regelmgssig. 

Singular. 
Masc. 	 Fern. 	• 

... 	.. A 	 . 	, 

Nom. 	r. 	pro ; 	4 kam. 	x.4..5-  kgmah ; 	a....s kaudth. 
A 

Formativ 	i.j..f Um ; 	r.s kam.' 	Leyf 10110 j 	L.6...i karna. 
• ' Plural. 

Nom. 	r' um; 	1  :.? kam: 	. ,....,5" kgmg ; 	L.4..j kamg. 
‘-', 

A  :kam. 	• At f k6m5; 	t+
' C kamO. Formativ 5.4, 	;; 	"  

   
  



152 	Trunipp , die Verwandtedafteverluiltuisee des Puslan. 

Etymologisch entspricht 1—  c-' .  - 	(denu r;S" 1c5rn ist nur eine ver- 
... 	 .. 

dumpfte Aussprache von ra) 	dem Hindustani L.),S" kaun , 	Sanslc. 
Accus. Wk.  

.. 	... 
4. i.a (..S kamyau, welcher, welche , welches? 

. - 
Dieses interrogativ; kusammengesetzt aus dem v.oranstehenden. rS 
- 

und 	a , Einer, wird a b so 1 u t 	(nicht adjectivisch) gebraucht, 	und 
bezieht sich auf Personen und Sachen. 	Der Natur seiner Zusam- 
mensetzung nach wird es nur im Singular gebraucht. 

S'ingular. 
Masc. 	 Fern. 

	

... 	.- 
Nom. 	j.,i 	 kam yau. 	spa e,....? kamrth yaurth. 

	

... 	.. 
Formativ isjii 4 kam yauah. 	(5):a L.5.45 kainc-3  yaue. 

	

5. 	;‘.. to 	wie viel? 	wie viele ? 
. . 

..1... bleibt unverundert in genere, numero et casu. 	Es ist aus 

dem Sansk. 	I  ch 4.1 rt.  abgeleitet (lateinisch quot), pers. ,..N.4., 	Hin- 

	

r, 	 • 	• 
dilstda l.:4S kitta oder L 	kitna. 

	

. 	 - 	
. 
	 ' 	. 

6. 	Li_.;&. t50, oder t5nT, Wie viel? 
... 	' 

,i,.,&• tone' bleibt durchweg unverandert wie..4. ; es ist zusam- 

mengesetzt aus ...,..  und j, 	ne, ni 	(ursprungliche Negativ-Partikel, 

vergl. das Hindustani kit-na, und,Bopp § 398). 

7. 	t.ij.t..4..4. tOmbarab, 	wie viel. 
-0. 

sit..4.,. .. Ombarah, 	contrahirt 	8.5.4).... 	15mrah, 	ist ebenfalls un- 
. 

declinirbar und geschlechtlos. 	Es ist zusammengesetzt acts tic und 
„ 

25 	barah (Plural von 3; . TR, m al, und eingesehobenem eupho- 
phonischem m) und bedeutet ursprunglich: Wie viel mal? 

Das Correlativum zu den 3 letzten Interrogativen ist: ti_f.T..);.P 
.C.,A. hOmbarah, so viel, 	eontrahirt anal ,5_,..,.P laimralf; 	and die Form . 

3 AA --,a.9 C.) dah5mbarah.  ist im_ GebrauCh. 
i •   
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......, 	- 

Ein naheres Correlativ ist 15j..."1".> dayrimbarah so viel (engl.: 
thii much).  

VI. 	Unbestimmte Ftirwiirter. 
Das POTO besitzt eine bedeutende Anzahl 	u n b esti runi ter 

Ftirw Or ter, da auch einige der voranstehendeu In terr ogativ en 
als In defi nit a gebraucht werden. 

... 
1. 	t45_,.. ta irgend einer, eine, eines. 

1/415_4- wird gewohnlich nur auf P ersonen bezogen, doch hie 
and da auch auf S a c h en; 	es kann a b solut stehen, oder auch 

adjectivisch 	mit einem Nomen 	in Verbindung treten, 	z. B. 	tg.1.;.• 
L90 Lic.W) 	irgend jemand ist gekoinmen; 	L.51. u.S").. 	irgend ein 
Menscli. 	Seine Flexion ist dieselbe, wie die des Interrogativums. 

2. ti... tab 	irgend einer, irgend etwas, einige. 
z1 /4 21.-- wird ebenfalls auch als Indefiiiitum gebraucht, and bezieht 

sich zwar gewohnlich nur auf S ac li en, kaun jedoch auch auf Per- 
s o n en 	angewendet werden, es wird 	abs olu t gesetzt oder auch 

adjectivisch mit einem Nomen verbunden, 	z. B. L5..) 	,J..x.,4,)1,..,  r....::. 
1/4_   

.. 	. 	 - 	- 
bast 	du 	Etwas 	gehort? 	Li.,.., as 	einige 	Baurne; 	0.1...., t‘... 	einige 

Menschen. 	sJ ey (5.:i ts.111 /4 . Ray. Gulgan-i-Rub p. 16: 	Einige 

von ihnen wurden von ibm getbdtet. 

3. :',..: 	to, irgend einer, irgend welche, einige. 
.... 
.."- als Indefinitum wird gewohnlich mit einem Nomen verbun- 

0. 	A 
den, 	z. 	B. 	ojA _,..• 	irgend 	ein Mann. 	Wiederholt _,...,,..• to.,16 

verschieden, mannigfach. 

Es entspricht dem Hindustani (.5.3.4 ko31 (mit dem emphati- 

schen L5  I) 	Sindhf * kit'. 

4. t.).&•• dine (oder 0,3 geschrieben), einige. 

wird nur mit einer Pluralbedeutung gebraucht, ohne Unter- g_ 
..,.

^. 	••• schied des Gescblechtes. 	Im For ma ti v Plural lautet es 	.—., 	c- 	urio schied 
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(oder ;33). 	Es ist von dem Sansk. fc:h4.01 (— fchAerk) 	abge- 

leitet, 	persisch ,..X.2..: .. 

Gleichbedeutencl mit 0....0 ist 	 o...0 4ini (mit dem emphatischen 

1, 	wie ich glaube), jedoch 	mit dem Unterschiede, 	dass (.5.,..&• clinI 
- 	- , 

im Formativ Plural. u n y e r ii u de r t bleibt, 	wahrend, 	vie be- 

9 	
,.  

Merkt, 	im Formativ Plural .5...... ., lautet; z. B. Ablativ: "..L.f ,  63, 

dagegen L.5:.&- ai 	Gulistrin p. 3 (Handschrift). 

Raverty's Paradigma 	§ 125 	ist Adler 	zu 	berichtigen; 	,.....0 Y.. 
wird • wohl 	auch 	(..5;.., 	cline 	geschrieben, 	allein 	es 	muss 	nichts 

, 	- 
destoweniger cline gelesen 	werden 	(nicht (jiff), 	weun 	es 	flectirt 
werden soli. 

	

5. 	0.3115 fulanai oder 0.3.11a purcinai, 
irgend einer, ein so and go. 

Dieses Indefinitum ist arabischen Ursprunges ; 	es • wird and' 
aus Unwissenheit haufig falenai oder palenai gesproch‘en. 	Das Fe- 
mininum lautet fulanai, pulanai; Masculinum mid Femininum wer-
den regelmAssig nach ihren resp. Endungen' flectirC 

Neben den Vorstehenden gebraucht das Pgto noch eine An- 
zahl znsammengesetzter Indefinita. 	Diese siud: 
. 	- 	 . 	.. 

14. 5 - .,.. , har tok ' wer immer, jeder; fem. ke..S. Is? harb:h lek. 

Formativ masc. L‘.;.4) har CA ; 	fem. Li- (.53it. hare 61. 
. 	.. 	.., 

..,.4 	 .cb har you jeder einzelne, jeder; 	fern. si.A 53..0 barb yaual. 
.... 	.. 

Formativ masc. tc,a V har yauah ; fern. (.55.a amigo hare yaue. 
f 

0 , 0 •• 

ya r*.< kam yau irgend welcher (wie das Interrogativ 	r.5 	flectirt). ..,i 
, 

af•&- )1) har tah 	was immer, alles. 
.,.. ? har to 	wie viel immer. 
,. 
may„ youyau to" einige; z. r§. a6;,:i ;may  einige Leute 	Ray. Gulgan-i. 

ROI p. 172. 
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. 	. 
• 4.--‘ it,:S Ram trik itgend einer.. •  . 

. 	. 
..*S;$. J.; 41 Wk jemand anders ; itgend ein anderet (Sing.);. 

t45.;
. 	. 	 . •.. Sri nor 161 einige andere (Pint.).  

„ 	• 	 , 
:4- j.i, bryl tali Etwas anderes (Sing.). 

. 	 III 	. 
r....:s. )...i nor tail einige andere (Simile's; Bur.). 
. 	 • 

tg,1_,A.,, illIttik Niemand. 
. 

So weft um nun ansere bisherige Untersuchung gefishri hat, 
babas' wit,  die Ursphinge des IWO in,  den Priikrit-Sprachen Indiens 
mit ziemlicher Sicherheit nachweisen konnen , ',abscises' es an• engen 
tertihrungspuncten mit den Iritnischen Sprachen nicht febit; diess 
Wird aber both,  weit mebr der Fall sein., mewl wir des Pigtii- 
Verbum ,einer .  eingehenden thitersuchung unterwerfen %Orden., We,.  
es 	sic's, ' dann aufs UnzWeifelhafteste iteransstellon' wird , dass es nur 
aus dell indischen Sprachen Items: seine reciite Beleuchttmg er4 
batten kann and dass ,eS• mit seiner ganteu Flexion und Construction 
sick ads ongsto an die ktidtis,Spmchen.  antchliesst. 
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Jiidisebe Grabsteine aus -Aden '). 
Von 

Prof. Dr. N. A. Levy. 

1n dem Hefte der Photographien himjarischer Inschriften, welche 
Colonel-Lieutenant Playfair zusammengestellt und die wir mit dem 
Commentar von Osiander in dieser Zeitschrift (Bd. XIX u: XX ) 
veriiffentlicht haben, befindet sich auf der letzten Seite eine Photo- 
graphic, welche bezeichnet ist : 	„Jewish tomb stone found at Aden, 
in 	the 	possession 	of Captain .11. L. Playfair. 	Size 171/2  inches by 
15 inches." 	Es folgt darauf eine Uebersetzung in englischer Sprache 
(ohne hebraische Umschrift), welche in ..vielen Punkten das Richtige 
trifft, 	in andern jedoch 	von der Wahrheit abirrt. 	Die leicht les- 
bare Schrift 	des 	Steines lautet in 	der jetzt 	ublichen 	hebritischen 
Quadratschrift : 

t-tottFt rtn5iy roz[b] moo: 
rIp-mt7 my-tntri ri2VTri " 	 -
n] znit &num ti-rorm 
•itIrt 113= vonm .7pIrr 

n-r, 1,11 t,nt, 01,r1 . 	row nti wiin3 S,  nl, 	. 
rrmz12,5 r.z 

• 
„Versammelt in ihr ewiges Haus wurde die Greisin, 	die 
keusche, fromme, liebevolle Maschta (ihre Ruhe sei in Owen!), 
Tochter des frommen, demuthsvollen, guten, gottesftirchtigen 

' Greises David 	(der Geist des Herrn leite ihn !) 	am 	12ten 
Tage des Monats Ab, im Jahre 29 der Contrakte." 

Der Anfang ist in der Photographic nicht ganz deutlich, dalier 
Herr Playfair ouch vermuthet : „it may read : e n t er ye", doch ist 
an der von uns gegebenen Lesung nicht zu zweifeln, da auch an-
dere jtidische Grabsteine, welche man zu Aden gefunden hat ( s. 
wciter unten), 	in 	gleicher Weise beginnen. 	Nach eben denselben 
haben wir auch vor rr; ein 5 erganzt, das ganz gut dem Sinne 
nach und in den Raum 	zwischen riD: und I-0= passt, 	aber in 

1) S. die beiliegende Lithographic. 
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jiidiseh.e Gtahinsdurift aus Aden. 

. ;veva, cilMup 	o'.: n 	w&D 
11 xi, filOwn asiplian 

hjt xhvb thnorm , 	 zolourArrinIMPriv 
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der Photographie nicht zu erkennen ist. 	Der Name der Verstor- 
benen Nraun ist kein hebraischer, und man muss wohl an das 
Arabische denken, da auch noch andere arabische Namen bei deh 
Judeu in Jemen beliebt waren und noch sind. 	Derselbe Name 
ktrium findet sich auch in der kurzlich erschienenen Reisebeschrei-
bung 1) Iben Safir (n.mo ants) von Jakob Sapir, als der der Mut-
ter eines bertihmten und von seinen Glaubeusgenossen hochverehrten 
Dichters 2) religiOser und weltlicher Lieder in arabischer und hebrai- 
scher Sprache um das Jahr 1570. 	Ob man denselben nun arabisch 

1::...4   oder l.x..1...4.  lesen soil, ist uns zweifelhaft, beide Formen pas- 
sen der Bedeutung uach nicht gerade far einen Frauennamen ; 	ob 
er sich sonst noch bei Arabern findet ist mir unbekannt, mir fehlen 
in_diesem Augenblicke die Mittel, um etwaigen Aufschluss.zu finden. 

Die Eulogie 7rnn ist aufzulosen 3): -nnn rannnn ,rui (nach 
Jes. 58, 8) 	„es 	sei ihre Ruhestatte Herrlichkeit", 	s. 	Zunz : 	Zur 
Literatur und Geschichte, S. 345. 	Dieser Gelehrte giebt als alte- 
sten Beleg fur diese Formel erst das 13te Jahrhundert an; dem-
nach giebt unser Grabstein den Beweis, dass sie schon viel friiher 
in Gebrauch war. 	Die zweite Eulogie, 'melt dem Namen des Va- 
ters, n1 bedeutet: 13n,3n min.% rrri (nach Jes. 63, 14) „der Geist 
des Herrn brachte ihn zur Ruhe". 	Auch fur den Gebrauch dieser 
Eulogie ist unser Stein der alteste Beleg, warend Zunz. a. a. 0. 
erst aus- dem 10ten Jahrhundert einen solchen anzufuhren weiss 
(vgl. a. a. 0. S. 355). 	Er meint, ri 	wird bei den Juden in 
Spanien, in der Provence, dem Orient, wie auch bei den Karaern 
eine Begleitungsfonnel fair den angeftihrten Namen eines Verstor- 
benen, 	insonderheit wenn der Todesfall 	noch im Andenken des 
Schreibenden war. 	Nach Sapir 	(in der zu Paris erscheinenden 
hebilischen Zeitscbrift: Lib anon II, 	S. 62, no. 4) gebrauchen 
die Juden Jemen's diese Formel im ersten Jahre nach dem Hin- 
scheiden. 	Das Datum nach der Aera der Contrakte , 	d. i. 	der 
seleucidisehen, 'einer unter den Juden sehr verbreiteten 4), hat auch 

1) Der ausfiihrliche Titel dieses sehr interessanten in hebriiischer Sprache 
abgefassten Buches 	lautet: 	(t"i1:72 Sun) 	an 	norm n="1 	'110 	pti 
;Intlyn, ckv't,Ityirt mwinr.r vnti 01-z lir; TV'IM ,ri,n ,nin ,qio a'
lz, tri'aln 	0-73,  tri,vin,  rsrv-in 	Erster Theil, Lyck 1866, heraus- 

gegehen im Selbstverlage des% Vereines M'kize Nirdamim. 	Dieser L Theil be- 
schilftigt sich vorzugsweise mit Aegypten und Jemen. 	Auch die weiteren lit& 
rarischen Nachweisungen,sowie Besprechung und Mittheilung archiiologischer 
Punde sind fur den 2ten Then aufgehoben.  

2) S. Sapir a. a. 0. 82,a: „on= Iwo go',  p +m'12!1.,ti lobtit". 
1m Verlauf des Werkes werden verschiedene Gedichte von ihm mitgetheilt. 

3) Nicht aber mit Playfair „many will pray for ever (for him)". 
4) Die .111ischnali kennt 	bereits diese Aera, 	ja 	der Thalmud behauptet 

(Aboda Sarah fol. 10, a) .-133 	gni,  '',=',7? 	L•itt 1,]172 714 n,'1]= „in der 
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bei den Juden Jemens Eingang gefunden und sie rechilen noch heute 
nach derselben 1), wahrend 	an andern Orten schon frillier dieselbe 
mit der nach der Schopfung vertauscht worden ist. , Wahrscheinlich 
haben die Juden diese Zeitrechnung 	bei ihrer Einwanderung in 
Jemen schen mitgebracht, obgleich auch die MOglichkeit vorhanden, 
dass sie dieselbe in frillier Zeit von den Landesbewohnern, zur Zeit, 
als noch Himjaren die Herrschaft ftihrten, 	angenommen 2) und sie 
dann noch beibehalten batten, als diese die mubammedanische ein-u 
Marten, weil man religiose Skrupel gegen den Gebrauch „nach der 
Flucht des Pr oph eten Muhammed" hegte und auch sonst drilekende 
Gesetze die Juden von den, iibrigen Landesbewohnern bis zum lieu-
tigen Tage fern hielten 3). 

Diaspora zahlt man nur nach griechiscben Kdnigen", d. h. nach selencidischer 
Aera ( vgl. auch Jebamoth fol. 91, b, 	Gittin 80, a). 	Sie wird rve-uz tub ge- 
nannt , 	well man 	in alien Con trakt en sich ihrer bediente , 	und scheint es, 
als wenn diese Aera bei den morgenlandischen Juden und in Aegypten noch lange 
in Gebrauch geblieben ware, nachdem die abendliindischen statt ihrer die nach 
der Schdpfung der ' Welt angenommen batten. 	Es bedurfte daher der ganzen 
Autoritiit berfihmter Rabbinen, z. B. eines David ben Simra (Anfang des 16ten 
Jahrhunderts), urn diese letztere auch in Aegypten einzufiihren, s. dessen Rechts-
gutachten ed. Livorno No. 94 und Gratz, Geschichte der Juden IX, S. 24. 

1) S. Sapir a. a. 0. ( der Reisebeschreibung ) S. 61, b fg. 	In Ehepakten, 
Scheidebriefen und selbst in den Kalendern der jernenisehen Juden ward diese 
Aera die allein herrschende. 	Im J. 1859, als Sapir in Jemen 	sich 	aufhielt, 
schrieb man 2170 der Contrakte (2170-311 = 1859); 	auch in Malabar will 
der genannte Reisende diese Zfihlung bei den Juden noch bouts vorgefunden 
haben. 

2) Auf den bis jetzt bekannt gewordenen himjarischen DenkmiLlern treffen 
wir eine Datirung in bestimmton Zahlen an zwei Stellen, bei Fresncl (Journal 
asiatique , Sept. 1845, 	no. 1 (= Cruttendam III) und am &Muss° der Inschr. 
von Hisn Ghorfib) , welche, nach der Ansicht einzelner Gelehrten , 	die seleuci- 
dische Aera bezeichnen soli. 	Vgl. Reinaud : Memoire sur le commencement et 
la fin du royaume de la Mesene etp. p. 73. 

3) Ausfiihrlich spriebt dariiber Sapir an vielen Stellen seines Werkes. 	Es 
1st, nach den vielen Beweisen, welehe dort von der gedriickten Lage der Juden 
in Jemen gegeben werden, auch nicht zu verwundem , wenn diese den tibrigen 
Landesbewohnern an Unkenntniss der frither in Jemen herrschenden Schrift und 
Sprache 	nicht nachstehen. 	So erzahlt Sapir (a. a. 0. p. 103, 6): 	„ Als wir 
bei einer Ruinenstatte ( in der Rahn° von Amain)' 	vorilberkarnen , 	wurde ich 
aufmerksam gemacht , dass an diesom Orte vor einem Jabre im Schoosse der 
Erde bei'm Graben am° Tafeln aufgefunden worden,bedeckt mit einer un-
bekannten Schrift und Sprache, und befanden sich auf diesen Tafeln Bilder von 
verschiedenen Thieren , die, wie es scheint, mit friiherem Gotzendienst in Ver- 
bindung gestanden haben. 	Man hat diese Monuments zerschlagen und zu Ge- 
rfithen das Erz verwendet. 	Meine Bemiihungen noch etwas von den Ueber- 
resten zu retten , oder doch 	die eine oder die andere Tafel unversehrt anzu- 
treffen, waren bei dem grossen Eifer der Juden die Zeichen des Gotzendienstes 
zu verniehten vergeblich." 	' 

Man beachte , dass gerade an derselben Stake, zu 	Amrfitt; die meisten der 
kiirzlich vertiffentlichten Aoschriftlichen himjarischen Denkinkler kbronzene Votiv- 
tafeln) gefunden worden sired. 	Ohne -Zweifel 	war bier ein grosser Tempel der 
Hauptgottheit der Himjaren und gewiss 1st die Hoffnung noch welters Rests 
desselben bei griindlicher Nachgrabung zu finden , keine eitole. 
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So 	viel, jedoch 	steht fest, 	class' Ta us end 	bei der Bezeich- 

nung der Aera auf unserm Stein fortgelassen worden, dass demnach 
1029 nach seleucidischer Aera als die Zeit des Todes der Maschta 
gemeint sei, 	d. i. also 717 (718) n. Chr. 1). 	Mit 	diesem Datum 
stimmt auch ganz gut Sprache und Schrift des Steines. 	Jene ist 
ganz reines Hebriiisch, und, wenn man von den Eulogien absieht, 
die indessen schon frith bei den Juden in Gebrauch gewesen sein 
miissen 2), 	frei 	von alien 	rabbinischen Ausdrticken , 	bis auf das 
D'7Z11) 	 r' „Gott e sfiirchtig", welches 0,1= = Gott aber auch schon 
in der Mischnah sich findet. — Die Schrift bietet nichts Auffallendes, 
nachdem wir in der neuesten Zeit durch so viele andere Monumente 
in hebritischer Quidratschrift mit dieser mehr vertraut geworden sind. 

Eine ziemliche Aehnlichkeit zeigt die Schrift unsers Grabsteins 
mit der des Bibel-Mscr. aus Odessa vom J. 916, aus dem wir in 
dieser Zeitschr. (IX, 478) ein Alphabet gegeben haben. 	Am na.ch- 
sten litge freilich die Vergleichung mit einem hebr. Grabstein aus 
der Krim vom J. 719 (s. Chwolson a. a. 0. Taf. VI, no. 3); wenn 
diese jedoch keine sehr treffende ist, 	so ist zu bedenken, dass es 
bei paliiographischen Untersucbungen immer misslich ist, Monumente 
ganz verschiedener Herkunft miteinander zu vergleiclien. — Uebri-
gens glauben wir, dass der Stein, dessen photographischen Abdruck 
wir bier mitgetheilt haben, miter diejenigen gehort, welche das briti- 
sche Museum besitzt. 	Wir finden narnlich bei Madden: history of 
the Jewish coinage (London 1864) p. 318 bei der Untersuchung uber.  
die althebraische Schrift auch aufgefiihrt: 	„The inscriptions on the 
sepulchral stones from Aden, now in the British Museum". Es heisst dann 
weiter: „these are four in number, of which two are dated, one A. D. 
717-718 , and the other A.D. 916-917. 	It is remarkable that the 
forms of I (Waw), T, 1- (Sain) 'and j (Nun) correspond closely with 
these on the earthen bowls found at Babylon 3). 	The peculiar letter 
ft on the later of these monuments, 	for Aleph , 	seems to be of 
Himyaritic or Ethiopic 	origin". 	Das Alphabet, das Herr Madden 
auf seiner Schrifttafel aus der Inschrift des Grabsteins vom J. 717 
—718 gegeben hat, stimmt ganz zu den Formen unseres Steines, und 
scheint also wohl dieser spiiter der Sammlung des britischen Mu-
seum's ilbergeben worden, zu sein 4). 

, 	. 
1) Dass die Ansicht Playfair's (a. a. 0.) „it is doubtful whether the year 

is 49 or 29; 	if the latter it 	would 	correspond with B. C. 302 as Alexander 
threatened Jerusalem about B. C. 331" abzuweisen sei, bedarf keiner weiteren 
Auseinandersetzung. 	Wir finden auch noch 	sonst in Manuscripten der Juden 
diese Art der Abkiirzung nach seleucidischer Aera , z. B 	in dem Catalog der 
hebr. und samaritan. Mscr. (Paris 1866) no. 103. 

2) S. Chwolson: Achtzehn hebraische Grabschriften aus der Krim, S. 88. 
3) Es siud dies dieselben, fiber welche wir 

	

	 in dieser Zeitsclulft .ausfiihrlich 
(IX, 465) gehandelt haben. 	Vgl. auch die dort gegebene Schrifttafel. 

4) Aueh Dr. Lowe berichtet fiber die Aden-Steine des 	brit. Mus. in der 
beroits angefiihrten Zeitschr. Libanon no 	6, p. 90. 	Aussor der Eigeothiimlieli- 
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Es sei uns noch gestattet auf noch andere in Aden gefundene 
hebr. Grabsteine die Aufmerkiamkeit der Leser dieser Zeitschrift 
zu lenken. 	Der mehrmals genannte Reisende Sapir hat in dem 
vorjahrigen 	Jahrgang der hebr. Zeitschrift 	„Libanon" (no. 4) (lie 
Umschrift von zehn Grabinschriften, welche er auf Steinen zu.Aden 
gesehen, veriiffentlicht. 	Die meisten 	(sechs an der Zahl) datiren 
vom J. 28 der Contrakte, sind also aus demselben Jahre mit un- 
serm Steine., 	die andern datiren vom J. 1, 20, 	29 und 69 ; 	bei 
alien fehit die Bezeichnung der Tausend. 	Die meisten beginnen : 
-inly rr,=', 9cni3 	oder mit der entsprechenden Femininalform bei 
einem Weibe ; bei zweien steht noch voran : mom 7,N-I -11n= „ge- 
priesen sei der wahrhafte Richter". 	Ausser den zwei vorher erwahn- 
ten Eulogien finden sich noch: 	xv3 d. i. 	13 711 irn 	oder witty) 
p 711,  „seine Ruhe oder seine Seele im Paradiese", rr..-r d. i. i-ivr 
minx* „ sein Andenken zur Auferstehung" 1) und S'bT d. i. Vizt 
riVin 	(oder 131-izr) „sein Andenken sei zum Segen". 

Die Epitheta 	der Verstorbenen und deren ,Vater. halten 	sich 
ungefahr 	in der Sphare der unsers Steines , 	tibertriebene Lobes- 
erhebungen sind nicht wahrzunehmen. 	Die Namen der Manner sind 
meistens 	die unter den ttbrigen Juden gebrauchlichen biblischen, 
wenn auch hin und wieder arabisirt. 	Der Name rCru, findet sich 
auf dem Grabstein no. 10, soli aber im Intern des Landes sich 
nicht 	weiter finden 	(vgl. 	Sapir in der Zeitschr. Li banon no. 7, 
p. 123). 	Die weiblichen Eigennameu auf den Grabsteinen sind zum 

L, 	., 
Theil arabisch , z. B. no. 5: ottintin „Taube", no. 7 113 (,..f j.J) 
„margarita", no. 10 rwors „S c h ti n e" neben den biblischen rrntu 
no. 6 und t-*3n no. 8. 

Wir wtinschten durch diese Zeilen die Anregung gegeben zu 
haben, dass auch die andern Steine aus Aden in getreuer Abschrift 
bald ans Licht treten mochten. 

keit einzelner Fe-men, wird betnerkt , dass einer der Steine das Datum lihtte 
rrrninv..) 	nn-Irgi . 	Wie das mit der Nachricht von Madden „two are dated" 
stimmt, weiss ich nicht zu sagen, dent die gegebenen Daten vom J. 719 und 
916 stimmen nicht mit nzint t , das doch wohl 1628 (=1316 n. Chr.) ba-
denten soil. 

1) Vielleicht stand auf dem Steine r*.11 	„sein Andenken zum . Segel' 
und zur Auferstehung". 
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Bemerkungen fiber A. M o r dtm a, n n' s Erkliirung 
der Miinzen mit Pehlevi - Legen den. 

(Ztschr. Ed. XIX, S. 373 ff.) 

Von 

B. Dorn. 
. 	 . 	. 
In Bezug auf Hrn. Dr. Mordtmann's in der Ueberschrift ge- 

nannte Abhandlung 	beschranke ich mich vorlitufig auf nur einige 
Gegenbemerkungen von meiner Seite. 

S. 382. 	„Nun kennen die Neuperser — vollstitndig gentigen." 
1. Wen versteht Hr. M. 	unter Neuperser? 	Auch die Ver- 

fasser 	der Pehlewy-Schriften und' alle muhammedanischeu Schrift- 
steller, Hamsa Iifahany, Tabary, Masudy, Abu Hanifa 
u. s. w.? 

2. Weiss Hr. M. nicht, dass das griechische und syrische Alpha- 
bet kein g besitzt mid letzteres je nach Erforderniss durch 	oder 1 
wiedergegeben wird? 	Die Armenier,  , wie mich ein gelehrter Kenner 
der 	Sprache 	versichert., 	schreiben 	,.„...—l..41.- 	und 	nicht 	,.e...1..41). 
Hr. M. 	wird sich 	voraussichtlich und hoffentlich wohl hiiten , bei 
der,Transcription anderer Namen die armenische, griechische und syri-
sche Orthographie vorzuziehen, z. B. S c h ahp u h, 2cez,vg= ,..5.,..."..„, 
loci = E.,9 u. s. w. 

3. Arabische, persische , tiirkische u. a. Schriftsteller,  , 	so wie 
Hr. 	M. 	selbst, 	schreiben Fi r uz 	35 ).?,:t 	(od. p. 3.3.,,t ). 	Warum 
liest 	Hr. 	M. 	auf 	den 	Minizen 	Pirudsch 	und 	nimmt 	nicht 
an, dass das Schluss - c. ein z ist: lliegrig, lletecglig, (vgl. ioi,z  ) 
U. S. w.?  
. 	4. Fur Hrn. M.'s jedenfalls unrichtiges 	,,,....1,41) 	habe, ich mich 
nirgends entschieden , sonderu blos zugegeben , dass man auch so 
lesen konne.1) 

'1) Vorgl. MM. asiat. T. III, S. 295 u. 356 Anm. 9). 
I3d. XXI. 	 1 1 
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5. Dass das J (Z) in •bij, Ds cham bisweilen getrennt er-
scheint, ist far Kenner des Pehlewy - Alphabets kein Beweis, dass 
es 	durchaus 	ein z ist. 	Hr. 	M. 	sollte wohl wissen, 	dass wenu 
'bile. stande , r- gelesen werden mtisste. 

6. Hr. M. halt sich ad libitum an die auslandischen Schrift- 
steller und die Neuperser. 	Er schreibt z. B. immer noch imp, ob-
gleich auf den Manzen irti5 steht, wie auch die Syrer schreiben. 
Vergl. in H am sa I sfah any ed. Gottwaldt S. 56: 3!).S. 	Hier 
halt 	er 	sich 	zum Theil an 	die Neuperser: 	..51.:,B1 	weil 	ihm die 
Geltung des Pehlewy 3. nicht ldar ist. 

Ich muss daran zweifeln , class Hr. Mordtmann mit den von 
ihm angefahrten Schriftstellern so genau bekannt ist, 	als er es 
glauben lassen mdchte. 	Ueber seine, glimpflich gesagt, Nichtbeachtnng 
der beztiglichen Geltung der Buchstabeu des Pehlewy, armenischen 
und griechischen Alphabets ist wohl kein Wort zu verlieren. 

S. 887. 	„Ist denn aber der Wissenschaft — bedeutet." 
1. Wer hat den „KOnig der Konige von Iran" zum K. d. K. 

von „Azeran" degradiren wollen?  
2. Ich hatte da, wo ich von der Zweckmassigkeit einer Zusam-

menstellung aller der Abkurzungen, welche blos eine oder iwei Den-
tungen als Ortsnamen zulassen, spreche, gesagt 1), „so ausser D i s u. s. w. 
Achmatina, nach Hrn. v. Bartholomai's Deutung .etwa der Hama- 
daner (Mtinzmeister)? u. s. w." 	Ist das nicht deutlich genug? Da- 
mals als ich das sagte, war ich ja 'loch far die Ortsnamen. 

S. 389. 	„Er kommt also auf den Gedanken — aufzuhalten." 
Es bezieht sich dies wahrscheinlich auf die Bemerktmg 2), wo ich 

sagte : 	„Dagegen lasst sich das Wort ipp, in welchem M. (Zeit- 
schrift VIII, S. 23, 44, Taf. IV, No. 51) die Stadt Zuzen finder 
zu kOnnen glaubt, auch cy.?.j.s d s chit d se han lesen , was in der 
Sprache des Zend und im Pehlewy eine Silbermunze von 48 Gran 
bedeutet." 	Ich sage das noch 	in diesem Augenblick. 	Htitte ich 
darin eine Werthbestimmung gesucht, so warde ich ja nur dem Vor-
gange Hrn. M.'s gefolgt sein, welcher (Bd. VIII. S. 48. No. 64) rasti 3) 
far „recht, richtig" d. i. voiiwichtig erklart, was auf einer Goldmonze 
nicht zu stehen brauchte , weil Bute Waare skit selbst lobt (S. 49 
No. 69). Ich hatte also gar keine Zumuthung an den gesunden Menschen-
verstand gemacht und weiss aus eigner Erfahrung, dass die heutigen 
Perser — zum wenigsten die, welche de bonne foi sind — den- 
selben wenigstens bis zu einem solchen Grade besitzen , 	dass sie 
Niemanden eine Meinungsausserung autbtirden , 	die er nicht ge- 
than hat. 

• , 
1) Vergl. Mel. as. T. III, S. 472. 	2) Ebend. S. 510 Anm. 2). 	3) DieseS 

iiN:....,5 ist wohl der Vorganger des bertibmten auch auf iiinzen vorkommenden 
Wablspruches T i mur s: (...4Cwil, L5K.w.); 8. Fraehn, Bullet. scient. T. I S: 109, 
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S. 389. 	„Wollte ich — (S. 390) so ausgesehen." 	.. 	, 
Ich stimme Hrn. M. ganz and gern bei,' dass „wegen ungebtihr-

licher Ungezogenheiten" bestraft werden muss, and namentlich wenn 
Jemand anstatt „Erzherzog von Oesterreich" Ach (du lieber) Au-
gustin lesen wollte. — Wenn aber ein Perser nach etwa 1500 
Jahren , 	wo 	die 	Bedeutung 	der 	Inschrift schon 	verloren 	sein 
,kOnnte, z. B. die Buchstaben A. A. versuchsweise mid zum Behufe 
einer Erklarung anders lase als man sie gewOhnlich las , 	z. B. 
A(ureus) A(ustriae) u. s. w., wenn er selbst noch eigene Bedenken 
hinzufugte und es sogar bedauerte, dass die gewohnliche Lesung 
wegfallen soli 1) and ihn Jemand dafur bestrafen wollte , 	so warde 
die Frage entstehen konnen, auf welcher Seite sich die Ungebuhrlich- 
keiten finden. 	Und wenn Jemand die eben so sicheren, sogar ganz 
ausgeschriebenen Legenden Artachsche tr,  , Pap ak i• und D a d-
burdschmatun: Maspai, Atschachan, Schatburmatan 
u. s. w. lase, was verdiente deiin der? 

Aehnlich geht es mit dem Worte Iran, weiches ich (a. a. 0. 
S. 615) auf einer Munze Cho s r a u II. als „Aderan" fur zweck-
masAger hielt, aber in einer ganz anderen Verbindung und Stellung 
als der gewohnlichen auf der Rtickseite der Mtinzen, and dabei hin- 
zuftigte , 	dass 	wenn 	die Ligatur .Lia 	als 	ad 	nicht zulassig ware, 
meine Erklarung wegfallen warde. 	„Und warum findet man the 
wSlij geschrieben?" ftigte ich hinzu. 	Jetzt ersehe ich aus meinen 
Papieren, dass ich i. J. 1859 im East India House in London eine 
Munze gesehen habe , wo anstatt des gewOhnlichen ES.us (Iran) 
geradezu A der an steht. 

S. 391. 	,;Ehe ich — (S. 392) unbekanute Grosse bleibt." 
Ich bedauere die grosse Mahe, welche sich Hr. M. gegeben 

bat, indem er sich beeilte , einen schwacheu Punct in der Stellung 
seines Gegners zu erfassen and sich da festzusetzen. 	Ueber die Vor- 
derseite der Munze waxen wir einig. 	Hr. M. giebt zu, 	dass er 
sich in der Jahrzahl geirrt habe. 

Wenn aber Hr. M. hinzuftigt, dass ich die -auf der Ruckseite 
befindliche Legende nicht vollstandig tibersetze, weil ich Mite, dass 
darin ein starkes Argument fur seine Stadtenamen liege, da ich 
doch bei folgenden Manzen Nr. 	2, 5 u. 7 es gethan habe, so 
ist 	das 	eine 	so 	unrichtige 	Beschuldigung, 	dass 	ich 	sie 	nicht 
als 	von Hrn. M., sondern als von einem Manne, 	der im Nebel 
mit Stangen herumschlagt, ausgegangen betrachten kann. 	Am ge- 
dachten Orte 2) steht so : 

1) M e r w. 8/ (mit vollstandiger Legende). 
2) Wasit a. 95. 
5) Tebris a, 1136. 

1) Vergl. MI. asiat. T. III. S. 616. 	2) Vergl. ebend. 
11* 
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7) MeiChhed a. 1240. 
Die Eile , welche Hrn. M. angespornt hat, den schwachen 

Punct zu erfassen, hat ihn vergessen lassen, dass dasselbe Wort 
OA? sich auch bei Olshausen (S. 51. u. 55) findet, welcher es durch 

' 	1  Mer wan wiedergiebt und hinzufugt, dass man da auch den persischen 
Stadtnamen Merw lesen kOnnte. 	Ich babe nichts anderes gesagt. 
Jeder, 	der 	das fragliche Wort 	ohne vorgefasste Meinung sieht, 
wird wohl auf den ersten Anblick (3,,j4  lesen. 	Und da hinter dem 
Ii 	noch ein 	oder drei (:•) Puncte stehen, der letzte Buchstabe 
also doch wohl ein n ist, so gebe ich• Hrn. M. auch jetzt noch 
nicht zu , 	dass gerade 3).A. zu lesen sei. 	Hinsichtlich • 	aber s. 
0 lshans en a. a. 0. 1). 	Aber selbst zugegeben , dass das Wort 

.. wirklich die Stadt Merw bedeutet, so hat Hr. M. dadurch gegen mich 
gar nichts gewonnen, da ich ausdrucklich mid immer nur von der Un- 
gewissheit der Munzstatten auf den eigentlichen 	Sasanidenmunzen 
gesprochen , aber nie and nirgends dazu auch andere Munzen mit 
Pehlewy-Inschriften gerechnet habe. 	Von den Lenten, die in Iran mit 
Stangen herumschlagen, sagt man, sie seien „von den Kindern Mer-
wan's" 01.53,4 09 it; die Parsen werden von ihnen sagen, sie seien nicht 

a d er an ef znd ,>3.iif 01),.>1; d. h. 	„sie haben 	das 	heilige Feuer 
nicht."  

S. 392 u. 397. 	„Feuertempel". 	Fast alle tilteren multamme- 
danischen Schriftsteller , Hams a I s f ahany und namentlich M a - 
su d y thun 	der Feuertempel 011,..1.11 kl-Jj.?,i zur Zeit der Sasaniden 
Erwtihnung. 	Ar de schir haute 	einen Feuertempel in D s c h u r 
)_,..- 2) , welchen Mastudy 	selbst gesehen hat, and zog . sich zuletzt 

. in einen Feuertempel zurttck. 	S c h a h p u r I. errichtete einen Feuer- 
tempel am Kanal von Konstantinopel, der erst unter Mehdy zer-
stOrt wurde ; ebenso waren dergleichen Tempel in Iran, Fads, Kir-
man,, Sedschestan , Chorasan, Tabaristan u. s. w. 

In eiuer persisch geschriebenen Geschichte von Masanderan in 
meinem Besitze wird angegeben , dass als die Armee der Araber nach 
Chorasan kam, sie Merw (den bekannten schwachen Punct) u. s. w. ein- 

, nahm und wo auch nur ein Feuertempel war, denselben zerstorte 
und dafur eine Moschee nebst Minaret erbaute. 	Als der Herrscher 
von Sari and Astrabad S chahs ad e h Kai Cho srau in das Schloss 
Mayan ging, fuhrte ihn Schah Ghasi zu dem Imam Masan. 	Und als 
ersterer sich zum Islam bekaunt hatte , 	zogen sie vereint aus , zer- 

stOrten 	alle 	Feuertempel s,.).il Lind erbauten 	an 	deren 	Stelle 
Moscheen und Minarete. 

Die Einwohner von Sari behaupten bis diesen Tag, dass ihre 

1) Vergl. Spiegel, Grammatik d. Huzvftresch-Sprache
' 
 S. 47, 22, 2. 

21 Macondi, par Barbier de Meynard, T. IV, S. 75-86. 
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alte 	Hauptmoschee ein Feuertempel gewesen sei. 	Dass 	Hr. M. 
von alledem nichts weiss 	 wundert midi eigentlich, 	weil er ja in 
13 a b a (der Residenz) wohnt, wo es doch muhammedanische Bucher, 
welche ilber die Geschichte der Sasaniden handeln , zu lesen giebt. 
Aber noch mehr wundere ich mich darner, dass da die Bedeutung 

der persischen Worter' so ganz verloren gegangen ist und sAk.fz-if 
einen Feneraltar bedeutet, wovon die „Neuperser" nichts wissen. 	In 
den andern „Baba", mogen sie nun = Derbend oder __---= Feuer-
tempel sein, namentlich in dem bei Baku, bedeutet noch bis jetzt 

8.0.C...:::,:ii einen Feuertempel. 	Zwar zweifelt Hr. M. (S. 396-397), 
ob Derbend je nach irgeud einer glaubwurdigen Urkunde enter 
sasanidischer Herrschaft stand. 	Da er die orientalischen Schrift- 
steller 	offenbar 	nicht als 	glaubwurdige Urkunden 	betrachtet, 	so 
antworte ich darauf gar nichts and freue mich far ihn , dass die 
von ihm in so bedeutender Anzahl in B er d as gepragten Miinzen 
nicht • sprechen kOnnen und die noch vor einigen Jahren an der 
grossen Mauer in Derbend befindliche .Pehlewy - Inschrift jetzt ver- 
schwunden zu sein schbint. 	Wie mag A r des c h i r I., als er befahl, 
dass in Baku das Ormusd-Feuer nie erloschen sollte, sehnsachtig 
nach dem Besitze des nicht so weit entfernten Derbend hingesehen 
haben, welches seine Nachkommen Kobad und Nu s c h ire wan 
durch den Ausbau einer grossen mit Tharmen versehenen Mauer befes-
tigten, ob es gleich vielleicht nicht einmal unter ihrer Oberherrschaft 
stand! 	Ob die Sasanidenmanzen, welche man da von Zeit zu Zeit 
gefunden hat, 	vielleicht gar nur etwa von einem chorasanischen 
Magier hervorgezauberte waren? 	Die fanatischen Amber zerstorten 
einst die Feuertempel der Sasaniden oder verwandelten sie in Mo-
scheen , indem sie durch letzteren Umstand sich einen Gotteslohn 
zu erwerben hofften. 	Was hofft Hr. M. dadurch zu erlangen , dass 
er behauptet , es 'lithe unter den Sasaniden gar keine Feuertempel 
gegeben , sie also dem Shine nach zerstOrt ? 	Wahrhaftig, der gran- 
same N a d irs chah war toleranter, als er, einer Angabe zu Folge, 
an den Gouverneur von Baku K e r i m Bek den Befehl ergehen 

liess, bei dem schon erwilinten Feuertempel (2..).K.:Z.zi() in der Nihe 
der genannten Stadt, nicht gar zu weit von Derbend, ein Kara-
wanserai zum Aufenthalte far die Inder auf Staatskosten herstellen 
zu lassen , wiihrend doch nur ein Wink von ihm zur Zerstarang 
des Tempels gentigt hatte. • .g 

	

S. 402 	we; Diwa n. 	Ich bleibe bei meinen frtiheren Be- 

	

hauptungen. 	Das Wort kann nach dem mir vorliegenden Miinzexem- 
plare kaum anders als D i wan (Dezwau?) od. D inan gelesen werden. 
Hrn. M.'s D ei n aw e r ist wahrscheinlich die Residenz des A r d es chir 
(Zeitschr. VIII, S. 65, 3), der A zermiducht u. s. w. gewesen. 

S. 410. 	Es 	ist %yak, was 	ich Ubrigens selbst gesagt habe, 
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dass ich Ober die Uebersetzung des ...5.061 cy.....x.f 	noch nicht 	ganz 
im Reinen bin. 	Aber dartiber bin ich im Reinen, dass es nicht 
anders als so wie kb gethan, gelesen werden muss. 	Dartiber ist 
kein Wort zu verlieren. 	Hr. M.'s 37z7 Zeit ist der Ieibliche leider 
missgeburtliche 	Bruder 	des . tilteren 	e.,,,.... Silb er, 	mid beide sind 
wurdige Vettern der mit Sang und Kiang begrabenen Masmai, 
Schatburmatan 	u. 	s. 	w. 	vielleicht in Rudbar, 	Berdaa 
K a z erun oder 	in andern dergleichen „Mtinzlitifen" geboren. 	Als 
„Zeit" 	lty hat das Wort einen 	Strich zuviel , 	als „Silber" e.,,,— 
hatte es einen 	zu wenig. 	Wenn es ibm .nur nicht so geht, wie 
dem S. 412 genannten Konige ! 	Uebrigens hatte Hr. v. Bartholomiti 
(Mel. as. III, S. 165 u. 305, 1857) das Wort cr,x,..< mehr auf die 
Lebensdauer und Regierungsjahre• bezogen, jetzt 1865 sagt Hr. M. 
dasselbe ohne seinen Vorganger zu neunen , indem er noch dazu 
die offenbar 	richtige und deutliche Gestaltung des Wortes 	( cif ) 
verwirft und 	die unvollkommene und mangelhafte ( rbi. vorzieht. 

S. 411. 	Co domannu s. Hinsichtlich dieser Conjectur des Urn. 
v. B a r th olomai sagte ich 	(S. 	307.) „Codoman lasse ich un- 
bertihrt."  

S. 414 —415. 	Wie unbegreiflich Hr. M. an seinen Meinungen 
und Gewohnheiten hangt , 	bezeugt das fiber die da besprochene 
Mtinze Gesagte. 	Mae er nicht zuffillig 	ein siebentes 	Exemplar 
bekommen, so warde er noch immer Hrn. v. B ar tholoma i's und 
meine Erklarung nicht angenomnien haben, obgleich wir'beide eine 
vorzugliche Stiitze unserer Erklarung in den Abbildungen gefunden 
hatten, 	in welchen Hr. M. bis auf die letzte Stunde nicht anders 
lesen konnte als Mas mai , M is tat, S atac ha n u. s. w. 	Dass 
diese 	Herrscher 	nicht 	lange 	regieren 	wiirden , 	war 	vorauszu- 
sehen ; sie hatten nicht einmal ein vive le Roi zur Seite. 	Uebri- 
gens ist es far .Hrn. M. gleich, ob die Legenden gut oder schlecht 
erhalten sind. 	Die F er c h an- Mtinzen -- 01.>.,.; 	od. eji..4-.i 	nicht 
c.) L...31 — sind alle gut erhalten, aber vive Ferhan! 	Die D a d - 
burdschmatun- Mtinze 	(Zeitschr. XII, S. 541 war in vollkom- 
menem Zustande und doch 	genas sie des chorasanischen 	Magiers 
Schatburmatan. 	S. 	477 (Bd. XIX) heisst er Dad Burdsch 
Matur (Druckfehler?), S. 495: Dad Burs Mitra.1) 

S. 422-423. 	Ich 	meiner 	Seits 	protestire 	gegen 	die Ver- 
dachtigung , 	als 	habe 	ich das t.11.4"..< 1.4 	mit 	hebriiischen 	Buch- 
staben 	geschrieben , 	weil 	das die Sache weniger aufftillig machte. 
Ich habe gesagt (a. a. 0. S. 430), dass man auf dem hiesigen Exem- 
plars „fast 	ti 	" (d. i. ja doch .1.,„.1) lesen mUsse und bleibe _22).) 
dabei. 

1) Vergl. Mel. asiat. T. III. S. 312. 	 • 
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S. 424-425. 	Hr. M. sagt (Bd. VIII, S. 41): 	„Der Konig 

	

und der Oberpriester sind dem Feueraltar zugekehrt. 	EM anderes 
Exemplar im Cabinet der kaiser]. Bibliothek in Paris ist be] Long- 
Oder beschrieben." 	Wenn damit gesagt werden sollte, • class das 
letztere Exemplar verschieden ist von dem 	beschriebenen, so ist 
das wenigstens sehr undeutlich ausgedriickt. 	Und wohin gehort denn 
die Taf. VI. No. 7 abgebildete weibliche Figur.? 	Gehort sie nicht 
•zu der beschriebenen Manze? 	Und sollte es so wunderbar sein, 
dass Jemand , der einen LOwenkopf fur einen Pferdekopf nimmt 
(Bd. VIII, S. 37 	No. 26), eine weibliche Figur fur eine mann- 
liche ansieht?  

S. 436. Chokad. 	,,Woher sollte die 	richtige Erkenntniss 
kommen?" 	Da, wo ich sie hergenommen habe, vorzuglich aus 
Longperier's Abbildung. 

S. 437. No. 87. 	„Im ersteren Falle ware es Athuri (das Feuer 
u. s. w.)." 	Quid Saulus inter prophetas? - 

S. 439. Aum. 	Hr. M. hat in der That auf der fraglichen 
Munze nur au m gelesen. 	Aber auf den andern dergleichen (Dscham- 
asp-)Mtinzen , welche er jedenfalls im Traume dem Palas ch zu-
geschrieben hate (Zeitschr. Bd. VIII, S. 183 No, 3), hat er Dam 
oder Jam gelesen ,' 	,womit nichts anzufangen ist". 	Ich 	bedauere 
jetzt 	selbst, 	firm M'. 	die 	Einsicht zugetraut zu haben, 	dass alle 
drei WOrter doch nichts anderes als der Name Dscham (-a sp ) sind. 
Hr. M. sagt eigentlich : friiher als ich die von T h o m as nicht et-
kannten Zamasp- (1. Dschamasp-)Munzen dem Palasch zuschrieb, las 
ich Dam oder J am; jetzt, wo ich sie seit 1858 	(nachdem das 
schon von Anderen i. J. 	1554 geschehen war, s. Ma as. T. II, 
S. 389) ihrem rechten Pragberrn zuspreche, erinnere ich mich nicht 
auf solchen Mtinzen je Dam oder Jam gelesen zu haben. 

Hr. M. hat in seiner Abhandlung mit grosser Sorgfalt zusammen- 
gestellt , was 	sich 	bis jetzt zur Vertheidigung der Munzstittten auf 
den 	eigentlichen 	Sasaniden - Miinzen 	sagen 	'Asst. 	Was dagegen 
spricht, hat 	er 	nieht gentigend angeftihrt. 	Etwas Neues hat er, 
wenigstens fur mich, nicht gesagt. 	Von, den vielen gegen mich vor- 
gebrachten 	Beschuldigungen 	hat 	er 	keine einzige als 	begrundet 
nachgewiesen. 	Selbst angenonimen, 	dass Iran 	und Chorasan 
(und 	vielleicht 	noch 	einige 	andere Worter) sich furs Erste am 
Heston als Milnzstatten auffassen lassen, werde ich doch erst dann 
solche auf den Sasanidenmtinzen uberhaupt annehmen , wenn unter 
anderen die auf Kobad-Munzen befindlichen Worter .63.c.p 	 1.....,a  1) 
und viol 	als Stadtenamen nachgewiesen werden 	— L5.6........) 
nicht eher. 

Ware Hr. M. so fortgefahren, wie er angefangen bat, und ware 
er nicht unter Anderem auch von bier zu Lande aus auf seine 

1) Vorgl. Mel. as. T. III, S. 510 Anm. 2). 
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unhaltbaren Etklarungen aufmerksam gemacht worden, so ) wurde 
die Pehlewy -Numismatik sich in manchen Rticksichten 	in 	einem 
bedauerlichen Zustande befinden und einen verderblichen Einfluss auf 
die Wissenschaft geubt haben. 	Die Mtinzgeographie ware vor der Zeit 

i 	i  mit Oertlichkeiten wie Assyrien, Medien, Rudbar, Berdaa u. s. w.; 
die Geschichte mit Traumgestalten und Missgeburten, 	wie Z e id, 
Maspai, Atschachan, Chodad-Varda, Schatburmatan, 
falschen Palaschen u. s. w. bevOlkert worden. 	Seine fruheren Er- 
klarungen wuchern leider noch fort. Man vergl. z. B. Egger, Wiener 
numisni. Monatshefte 1. Bd. Heft 3 u. 4 (Athuria, sim, seped u. s. w.). 
Sogar 	das 	unrichtige „richtig , 	acht" 	(5:....1.,) 	welches hinsichtlich 
der Bedeutung von 	(=-- 	ganz and gar verschieden ist —3cu.s 	6.?)  
und nichts mit ihm gemein hat, findet noch Anklang. 

Ich hoffe, Hr. M. wird diese Bemerkungen eben so aufnehmen, 
wie 	er 	(S. 388) 	wanscht , class 	ich die 	seinigen aufnehmen soli. 
Ich wiederhole das in dieser Hinsicht in den Mel. as. T. III. S. 459 
i. J. 1858 Gesagte. 	Seine sehr grossen Verdienste um die Pehlewy- 
Numismatik wird ihm Niemand abstreiten oder schmalern wollen, 
am wenigsten der Schreiber dieser Zeilen, welcher nur die Gereizt- 
heit , mit 	welcher bisher — und hoffentlich nicht welter — die • 
Fehde gefuhrt wurde, tief bedauert. 	Ich ftige noch den Wunsch 
binzu, dass 	das von ihm zum Theil mit Recht in Anspruch ge- 
nommene Sasaniden - Reich 	nicht mehr so machtige Lander und 

• 

Stadte , wie Assyrien, Uzaina, Medien, Darabgird (Zeitschr. VIII, 
5. 13. 6) und Derbend verliere oder ohne Feuertempel sein mOge, 
dass 	keine 	„Zeit" 	(TzT) 	den 	Chosroen 	Hire 	Majestat 	cr.,..‘c 
raube und nie wieder Usurpatoren, wie Maspai u. s. w. ski' er- 
heben 	mogen. 	Vor allem aber wunsche ich diesem Reiche recht 
viele Pragstatten auf deren Manzen obne Bescheinigung der Echt- 
heit oder Vollwichtigkeit , 	die Ortsnamen — bei Strafe des yl.LE, 
— deutlich, ohue Abkurzung oder ohne Schwierigkeit erklarbar ange- 
geben sind. 	Denn so lange das nicht der Fall ist, kann weder ein 
Fetwa noch Finnan den Zweifelnden zwingen , seine Bedenken auf- 
zugeben. 	 ._ 

Und nun zum Schlusse noch eine Bitte um freundliche Be- 
lehrung an Hrn. Dr. Mordtman n. 	Im Bd. VIII d. Zeitschr. 1854 
S. 141 No. 738 	wird eine Munze mit der Inschrift Ka vad Fi- 
rudsch mit Recht, wie ich glaube , 	dem Kobad II. S ch i r u j eh 
(um 628) zugeschrieben. 	Auch Hr. v. B ar tholomai ist dieser 
Meinung (Mel. as. T. III, S. 358). 	Jetzt (1865, a. a. 0. Bd. XIX, 
S. 	444 , 	No. 	103-105) wird dieselbe Mtinze unter K o bad I. 
(491-531) -aufgefuhrt. 	Ein Doppelganger 	wird 	sie nicht sein. 
Wo gehOrt sie denn also eigentlich hin? 

SL Petersburg, den 1. Januar 1867. 	 . 
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Neuere Mittheilungen caber die Samaritauer. VI. 
, 	 Von 

Rabb. Dr. Geiger. 

Ein neues Heft 	von Heiden he i m's dentscher Vierteljahrs- 
schrift etc. bietet immer einiges bis dahin unbekannte Samaritani- 
sche, 	und das ist ftir unsere Belehrung fiber die Samaritaner sehr 
erwtinscht. 	Auch das achte- Heft (das vierte des zweiten Bandes) 
ltisst nns nicht leer ausgehn. 	Zwar das Stack aus Abul fa t h's 
samaritanischer Chronik, welches S. 432-59 mit englischer 
Uebersetzung 'dargeboten wird, erscheint nunmehr verspatet, da wir 
die Chronik arabisch vollstiindig besitzen und das von Hrn. Pa y n e 
Smith Mitgetheilte sich in Vilmar's Ausgabe von S. 18 Z. 5 bis 
S. 33 Z. 5 findet. 	Es 1st demnach zu erwarten , dass die Fort-
setzungen aus dieser Chronik von nun an wegfallen, hochstens die 
Uebersetzung und Varianten Aufnahme finden. 	— 	Verdienstlicher 
schon sind einige Berichtigungen zn Gesenii carmina Sa— 
m ar i t an a nach der Handschrift S. 460-65. 	Die wichtigsten 
darunter hat freilich bereits K ir chhe im richtig vermuthet -- wie 
Hr. Heid. selbst bemerkt —, ,andere sind von Luzz at to in dem 
Auhange zu Kirchheim's Ausgabe gleichfalls schon erkannt, was 
Hrn. H. entgangen ist. 	So bemerkt bereits Luzzatto (S. 112), dass 
bei Ges. p. 26 Vers 17 Z. 3 men , 	nicht rop (H. N. 11 S. 461), 
ferner (S. 114) dass bei Ges. p. 32 V. 12 Z. 2 mum', statt rat)7)S 
(H. N. 20 S. 463) und (das.) 	dass bei Ges. p. 34 V. 9 no 'ust 
nanz zu lesen ist (H. N. 26 S. 463). 	Bei anderen Berichtigungen 
lassen Druckfehler oder falsche Auffassungen 	von Seiten H.'s in 
voller Ungewissheit. 	Wenn Heid. 	(N. 6 	S. 461) z. B. 	Gesenius 
in Betreff der Stolle p. 23 V. 21 Z. 3 berichtigen will, es sei bei 
der Lesart der Handschrift raIrn• zu verbleiben, nur in der ersten 
Zeile verlange der alphabetische Charakter des Gedichtes die Lesung 
-172u) , 	so ilbersieht er, dass in diesem Gedichte durchgehends ein 
doppeltes Alphabet ist und die dritte Zeile mit demselben Buch- 
staben wie die erste beginnt. 	Zu p. 24 V. 3 bemerkt H. (N. 8 das.), 
das Mspt. lese ran-nz); 	wenn dies wirklich der Fall ist, 	so muss 
dafar das von Ges. gegebene irenlal als das Richtigere hergestellt 
werden. 	Was mit 71-),,t, das fur .f:tz),  bei Ges. p. 27 V. 19 Z. 2 
im Mspt. stehn und nach H. (N. 12 S. 462) gleich ti7i)  tribulatio, 
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unser Trilbsal .bedeuten soil, anzufangen ist, weiss ich wirklich nicht. 
Ebenso zweifelhaft ist, 	wenn H. sagt, im Mspt. 	stehe nicht ':per, 
wie Ges. p. 34 V. 11 giebt und dabei bemerkt, es fehle im Mspt. 
etwas, es heisse dort vielmehr lam (N. 29 S. 464) , und nun den 
ganzen Satz: 	irtya 13til rri,-1 	‘1,:, Z tibersetzt: 	„ AufhOrt die Ge- 
rechtigkeit, i 	

(darum) sind sie in unserer Zeit betrilbt." Da ist nicht 
ein Wort richtig; 	wahrscheinlich ist ',ppm." zu leseu und zu tiber- 
setzen : *lass aufheren die Strafgerichte, 	die uns umgeben! 	Auch 
dass der Codex V. 14 nicht Prtstl:Intia , wie bei Ges. p. 34, sondem 
1r)rittz liabe (N. 30 das.), ist wohl blos Druckfehler fur learitiz, 
auch irrrei in V. 15 (N. 31 das.), welches das it•trtn bei Ges. das. 
berichtigen soli, ist jedenfalls Druckfehler fur 1rn•I-1. 	Die wichtigste 
Berichtigung bleibt N. 36 (S. 465), 	wo 	ein von Ges. weggelasse- 
ner Vers nachgetragen wird; allein auch er erscheint mir nicht frei 
von Abschreibefehlern, jedenfalls ist die Uebersetzung; welche ihu 
begleitet, wieder ganz irreftihrend. 	Der Vers lautet : 
rp'_..te ri*tt xvi In r1'yt-C,133/1 	mirrltb :Ira= '7,7r1 nntitum trap, 
die Uebersetzung : „Richte auf die Seelen, die du strafest in Ge- 
rechtigkeit zur Rechtfertigung 	Und thue nach den Rechten 	dieser 
Gesetzeslehre", und "zur Begrundung wird bemerkt, 1D72 (hier falsch 
gedruckt t3:7:) sei mit dem hebr. roz zu vergleichen 1 Das doppelte 
glbet am Schlusse des Verses ist mir verdachtig, und in H.'s Ueber- 
setzung erscheint es nicht; dazu kommt, dass die 	Vershalften in 
diesem Gedichte in der Regel reimeu, was hier nicht der Fall ist, 
so dass ich das zweite tit,t verschrieben glaube. 	Abgeseheu jedoch 
davon ist zu tibersetzen : 	Richte 	auf die Seelen, 	die 	von Dir 	in 
Wohlwollen (ausgegangen), zum Wohiwollen, fiihre vortiber (entferne) 
die Strafgerichte, wie Du gewohnt bist! 	Fur -my lese ich ni.T, 
rrz,-; 	ist fast durchgehends mit „Strafen" 	zu tibersetzen , 	171 ist 
`(art , ni 	zusammengezogen aus ntri, wie dies Alles schon frtiher 
melirfach bemerkt worden und 	auch in dem folgenden Gedichte 
wiederkehrt. 

' 	Dieses ntimlich, 	der wichtigste 	Beitrag 	in diesem Hefte 	ist 
„die Litanei Marka's", wekhe von S. 474-87 in Original 
mit Uebersetzung 	und- Anmerkungen mitgetheilt wird. 	Die einlei- 
tenden Bemerkungen fiber Maria megen hier ebergangen werden; 
ich komme darauf wohl in einem andern Zusammenhange zuriick. 
Allein 	die Auffassung 	dieses 	Gedichtes 	von 	Seiten 	fIrn. H.'s ist 
wiederum so ganzlich verfehlt, 	dass auch nun Nichts tibrig bleibt, 
als 'einem nochmaligen Abdrucke eine neue Uebersetzung mit be,  
grtindenden Anmerkungeu beizugeben. 	Das Gedicht hat allerdings 

_, manche schwere Stellen, 	fiber die ich noch uicht zur Kla,rheit ge- 
langt bin, 	und ich ftirchte sehr,  , dass Dies die Schuld von argen . 
Abschreibefehlern 	ist ; 	allein Hr. H. 	missversteht auch 	die alien- 
Ieichtesten Stellen. 	Als Belege gentigen die Beispiele von der ersten 
Seite. 	So tibersetzt er die in der Einleitung zwei Male vorkom- 
menden Worte 	1,72rti iinz-0, 'Iron -ran te, -at mit „damit das 
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Licht zum Andenken an deine Barmherzigkeit nicht vernichtet werde." 
Was heisst denn aber IT? 	Ferner kann 'IM13 nicbt (wie im Syr.) 
3. Pers. Sing. sein, sondern ist 1. Pers. Pl., in -1t-mm -him das He 
nicht Artikel sein, da die Samaritaner — wenn sie nicht hebra.isch 
schreiben wollen — wie alle Aramaer den Artikel hinten ansetzen. 
Nun kommt in Strophe 6 u. 14 rnri-+.2., '-1:1373 vor, wo.auch Reid. 
.das Wort als Verbum erkennt, es aber, wie ich glanbe, nicht richtig 
mit '191 in Verbindung bringt, wahrend nr..ze!= -11: 	leucbten be- 
deutet; warum verkennt er nun bier den imperativ -1:7: i ? 	Die 
Worte: inps,  !-...1,  (nsmYr) -rmsn ti':.1 isrib Nm3 werden zuerst tiber- 
setzt: 	schaue auf unsere Bedrangniss und vernichte uns nicht in 
unserer Trilbsal. 	Das 	ist doch noch ertraglich, wenn auch nicht 
richtig. 	Die richtigere Variante -Isnrn mit Resch namlicb ignorirt 
Reid., halt sich an die LA. mit Daleth, nimmt -rzYn mit Ain 
— -raun mit Aleph, allein dann kann „uns" im Originale nicht 
feblen, 3, kann nicht „in" bedeuten, und die gauze Ansdrucksweise 
ist schielend. 	Jedoch das ware untergeordneter Art. 	Nun aber 
folgt auf diese Worte in der Uebersetzung der Passus : „Mein Volk 
ist bedrangt,.. und willst du es nicht aus der Drangsal bringen". 
Dafur findet man im Texte nichts Entsprechendes, und ist es offen-
bar eine zweite, freilich die erste an Fehlerhaftigkeit 
weit 	tiberragende 	Uebersetzung • der 	mitgetheilten 
Wort e • • ' •i 7: y! 	Was soil 	man 	zu 	solcher Fahrlassigkeit sa- 
gen? 9 — Die bald folgenden Worte: ('=-o-um) -1,12= tolp3 in rr,  
ri*N rr: In blue lauten in H.'s Uebersetzung: „Titer den Volkern 
haben wir keinen Ritcher, sondern dieses Lehrgesetz", wieder gegen alien 
Menschenverstand und alle Sprachregeln. 	„Wir haben nicht", musste 
lb n 	heissen, •ia ist nicht aramaisch, das Suffix bei dem Worte 
kann nicht ubergangen werden, es ist 1,(rt):!an , bei Dir, vor Dir, 
und so heisst der Satz: in uns ist nicht, class wir bestehn ktinnten 
bei Dir, 	d, h. wir haben kein eigenes Verdienst, 'urn vor Dir be- 
stehn zu kOnnen, und ebenso ist es Str. 20 aufzufassen, mid ni "lr: 
rol.tt heisst, wie 	schon oben bei dem zu Gesenius hinzugefugten 
Verse bemerkt worden: (sondern) wie Du gewohnt bist (babe Mit- 
leid mit unsern Seelen etc.). 	Diese Verkennung des rri wiederholt 
sich Str. 1, wo 7nnn nn libersetzt wird: das barmherzige Gesetz, 
wahrend dieselben Worte in Str. 3 richtig wiedergegeben werden : 
class du barmherzig bist! 	Dem „barmherzigen Gesetze" zu Liebe 
milssen in Str. 1 nun die Worte pet 7,37 bedeuten: „thut uus kund", 
als ware nicht ryil Kal und Plural, pet aber Nominativ ! 	Freilich 
bei 	H. 	heisst 	auch in 	Str. 5 (rs+min ) :-1, -r pl=7-; in „das was 
die Sunder vertibt haben" , 	wahrend 1:1, 	wie mehrfach bemerkt, 
„wie" heisst, pin, 1 Pers. Pl. ist. 	Jedoch lassen wir diese ein- 
zelnen Nachweise und gehn wir an das Gedicht selbst. 

1) Ein Aeholiches kommt tibrigens am Ende von Str. 21 vor, 	a.r. Audi 
die Worte; 

V • • Mgr sind wie das zarte Gras" zum zweiten Male nachhinkcn! 
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Herr H. tat dasselbe nach einem Codex abgedruckt, de? offen-
bar sehr nachltissig abgeschrieben ist and ahnliche Buchstaben viel-
fach verwechselt, giebt aber in Anmerkungen die Varianten aus 
einigen andern Codices, 	die weit bessere Lesarten enthalten, von 
Hrn. H. aber fast nirgends berticksichtigt warden. 	Ich bin nun 
HIM. H. im Abdrucke gefolgt,, nur dass ich eine genauere Angabe 
der Codices unterlassen. Alicia auch eine grosse Anzahl von Druck-
fehlern hat sich in H.'s Ausgabe eingeschlichen, die sich theils durch 
die danebenstehende Heid.'sche Uebersetzung als solche charakteri-
siren, theils jedem nu irgend mit der Sprache nicht ganz Unbe-
kannten offen daliegen • diese babe ich sogleich im Texte verbessert, 
mich aber doch verpflichtet gehalten, unter dem Texte anzugeben, 
wie der Originaldruck die Worte giebt. 	Bei Stellen hingegen, wo 
die Fahrlassigkeit nicht so augenscheinlich ist, babe ich deu Text 
intact gelassen, wenn mir auch die Correctur, 	nach welcher ich 
ubersetze and die ich in Anmerkungen begrtinie, unzweifelhaft 1st. 

Fair manche Stellen ist es mir bis jetzt noch nicht gelungen 
die rechte Heilung 	und 	den 	Sinn 	des 	Schriftstellers 'aufzufinden. 
Diese habe ich untibersetzt gelassen und die sich darbietenden Mog- 
lichkeiten in Anmerkungen besprochen. 	Sonst habe ich diese mOg- 
lichst knapp eingerichtet; 	eine richtige 	Uebersetzung rechtfertigt 
sich von selbst und bedarf fur den Sprachkundigen keiner ausftihr- • 
lichen Begriindung. 

Bevor ich nun zum Gedichte selbst tibergehe, 	mogen noel' 
einige Worte tiber die Striche vorangehen , welche sich uber man- 
chen Buchstaben befinden. 	Sie scheinen vom Abschreiber oder von 
Hrn. H. nicht immer uber den richtigen Buchstaben gesetzt zu sein, 
doch babe ich sie gelassen, wie ich sie vorgefunden. 	Sie machen, 
wie bekannt , aufmerksam, dass das Wort nicht in einer andern, 
vielleicht haufigeren Bedeutung genommen wende. 	In unserm Ge- 
dichte scheint der Strich 'besonders die hartere Aussprache einzelner 
Buchstaben anzeigen zu wollen, so tiber dem Pe von TiDt.t (Einl., 
falschlich tiber Jody, 	troti (Str. 6), 	ran ( Str. 11), 	weil 	es in 
rrtm , Antlitz, hart ausgesprochen wird (hingegen aspirirt in Tom, 
wende zu). 	Bei dem Way bedeutet der Strich, dass es Consonant 
and nicht mater lectionis ist, 	so bei 7b+11 	(Str. 4. 18) 	und rOyili 
(Str. 13), 	t-nrii (Str. 10), 	liumi (Str. 15). 	Dieselbe Bedeutung 
hat er auch wohl bei 7:41-4z (Str. 4, wo der Strich uber das Way 
zu setzen ist) and mon (Str. 22). 	Aehnlich scheinen die Striche 
nach den einzelnen Buchstaben anzudeuten, dass dieselben zu voca- 
lisiren oder §charfer auszusprechen sind, 	also 	 p•,, Part. ( Str. 5 ), 
desgleichen pm-.1 Part. (Str. 6. .14), nin mit Suff., nicht -trio (Str. 
17), 	;75 ( Str. 13 u. 22), 	r-itil, 	and wenn 	du nicht (Str. 21). 
Weniger 	sicher bin 	ich tiber rtt.t,T-sf 	(Str. 12), 	kv 	(Str. 14), 
ru-tnvit) 	(Str. 15), rrinvo 	und rtrrnD (Str. 17), 	]Dv 	(Str. 21), 
doch wollen sie ohne Zweifel gleichfalls eine solche Andeutung goben. 

Und nun folge das Gedicht : 	 ... 
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ono :111 /i1r.32 b) Inco) inlet mnut nwrt rorui a) r•ntrin tit: 
z-1 :111 	T73111 	71-in-L77 ',Mil -Ian NI., 17 -iinnl 	72.0,,, 

lnpv 	x 6) pmrn lih pm!: •or Irrin. 	iro.”) onnnet r172b1,  
1 	n,1: pn d) F̀ort lvn re., ,..m irnnly» 	tnmn» ton, irIZN 
vino ;mt.: hIWN rririN f ) nn Utz cribu ni in rare 6)1,1= bro 
Iron -inn ob iv 1=13 p 	Drat rsm-i Imnz g) iniump 

-rot-) 111z12) 
worn Inn" 1,11 rms.+ witho 	t..w, 

/73n1 ni i-r.k h) tit.: irm "pv.3 mu!: .i 	n'3 1-0 7:+3,  p+IN 1. 
• ' 	1) Inn,no 	Trnn, prennbeg pm 7•,-1,  

:13,bw i 	•tan 1.61 l'In 0 'in, rirot 

a) noch :13C3. — b) pintn) (wohl intm—). — c) -own. 
— d) Druckf. imn . — 	e) 'roll. — f) abgek. f. rotrm. 
— 	g) 1 wohl iiberlliissig. — 	h) Druckf. r*n. — 	i) [Druckf. 
lOnn'it). 

0 Barmherziger, „Ich bin der Ich bin", habe Mitleid mit unsern 
Seelen , nach Deiner grossen Giite 	schone unser mit Deiner 
Barmherzigkeit, bevor wir zu Grunde gehn, lass strahlen das 
Andeuken Deines Erbarmens, Sehtipfer der ganzen Welt, er-
barme Dich unser mit Deinera Mitleid, siehe auf unsern Druck 
und gehe nicht vorliber an unserer Bedrltngniss. 	Nitter und 
Kinder fleheu zu Deiner Regierung; Herr, wende Dein Antlitz 
nicht von uns ab , wir haben nicht Bestand 1) bei Dir, nur 
wie Du gewohnt bist, o Barmherziger „Ich bin der Ich bin", 
babe Mitleid mit unsern Seelen nach deiner grossen Giite, 
verschone uns durcli Deine Barmherzigkeit , bevor wir unter-
gehn , lass strahlen due Andenken Denies Erbarmeus I - 

Gelobt werde miser Gott, Jhvh, barmherziger und gadiger Gott. 
I. Schaue auf uns, unser Herr, wir habeu nicht, wohin wir miser 

Antlitz wenden als nur zu Dir, 	dean Du 2) bist barmherzig. 
Wir wissen , 	dass wir schuldig sind und wir bereuen unsre 
Uebelthaten. 	Milde Ube gegen uns, unser Herr, und vergilt 3) 
uns nicht, wie wir es verdienen. 

_ 1) Ueber die einleitondeu Worte 1st oben zur Gontige gesprochen , 	such 
fiber nIpl; ich babe es im Deutschen zwar mit einem Hptw. wiedergegeben, 
glaube aber doch, dass es 1 P. pl. vom Verbum ist, „class wir bestehn". 

2) 7-06 1st immer local, caber n, and pb: 1,3,1• ist oben gesprochen. 
3) •t3, 	vergelten, 1st im Samarit. hitufig, and Heid. selbst hat es bereits 

mehrere Male gebracht, aber verkaunt; 	so im Midrasch Maschalma's (Viertel- 
jahrschr. I. S. 442), wo nach der Bitte, um allor alien Frommeu willen die 
Siinden zu vergoben, nachdem such das Vordienst Jostta's, „der dem Propheton 
der Wahrhoit gedient" (vgl. diese Ztschr. Bd. XVIII S. 597), angerufen wor- 
den, 	es dann heisst : 	4D)2 CM b7 `I' Non= '1 7311 Lib 'b FIT 77=1. 	Das 
iiborsetzt Heid.: 	„Und mit diesotn 	Besitz stone mich nicht blos. 	Wenn in 
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TfTv 	11`M 	'16 4 I) Int-tul.,  !..trIpIP 	1173`1 k) VVIttl, 	l'ID1pn TO 2. 

-1121 rtpstl•=t2m)1.1., rinv-avt rri 3ztz 71 	nrro rtrrivt rtn,  
II) ; 73'733 'i' 	,nn t.6.1 inn 1pv, 

, i 	ntlow, ..=3n -mu r1, 1 rtzt , 	°) pon 7nm1:a1 inni ni 1,37: 	3. 
15,3'117.-. !VII: 122/ no r6t.t rtntli um ram rely,  0) Tat, p 

trnr-In 7173nu,,  P) 1.6.7 
.0,12 9 Taw t.61 P,i, 11111 171, 711.2)2N -it 1$31 rtni r,n1 4. 
r ) itniD mromm ,11,o inn ii 1,!:•:-Ift, io:riti rmi11 mnt•tinn 

:15,,-tz 1,3m,  11,1`3`11 

k) Druckf. r-rinn.t. — 	1) Druckf. 7nr-mn':• 	— 	m) wohl 
7.6 zu lesen. — 	n) Nach jeder Strophe wird der Schluss rtp-nt 
u. s. w. wiederholt, den ich zuriickgelassen. — 	o) Druckf. pn-t. 
— q) Druckf. n14-1. — 	q) 13'1U/. — 	r) le41-112 rulonxv. 

2. Mit starker Hand und erhobenem Arme bast Du unsere Vor-
fabren erlost von ihren Feinden; sie durchschritten das Meer 
und den Jordan, Du befreitest sie 4) von allem Drucke und 
gabst ihnen Erweiterung von jeder Beengung, und nun sei 
uns nahe, unser Herr, 	und vergilt uns nicht, wie wir es 
verdienen.  

3. Deine Grosse 1st, dass Du barmherzig bist, und unsere Schinach, 
dass wir base sind , Deine Gate hort nicht auf und ertragt 
uns, die wir schuldig 5) sind und unser Trieb Wise, und Du, 
gutiger Gott, ube Milde den Schuldigen, dass sic nicht Qual 
erleiden in den Strafgerichten. 

4. Den grossen Schrecken, der in der Welt, sehen die Menschen 
und ftirchten sich ; wehe uns, 	dass wir nicht zu lernen ver- 

Sande , wird er segnen mich jeden Tag!" 	I)as ist Unsinn und bedarf keiner 
Widerlegung. 	Man erinnere slob jedoch, dass neben -der Fiirbitte des Josua 
such die des Kaleb angerufen wird, wie im Midrasch Nanah's (Vierteijabrschr. 
I S. 437, 	vgl. 	diese Ztschr. Bd. XVIII S. 596). 	Kaleb aber heisst 4 Mos. 
32, 12 'I7P:1, samarit. rump und so, rtnp in einem Worte, 1st auch bier 
zu lesen und zu iibersetzen : und urn des Kenisiten willen wirst Du mir nicht 
v er gelt e n die Sande, die den ganzen Tag von mir ausgeht. 	"i" 1st freilich 
unklar, aber voilkommen sicher 4T3r. 	Auch in Ab-Gelugah's Gebet heisst es 
V. 83 (vgl. diese Ztschr. Bd. XVIII S. 820): 	1131 	0`Z1r1 in •=72 0111 
i1 	11"13, der nicht aufreibt wegen Schulden und vergilt nach Barmherzigkeit 
(so ist daselbst zu berichtigen). 	Daher iibersetzt such der Sam. Zr.+ und pr 
mit 11T3, 	als Entgelt. 

4) 1* 	1st =_-.11ri 	und kaun 'nicht 	,,uns" tibersetzt werden, 	vielmeltr 
muss das folgende 7 	aucb re, gelesen werden. 	, 

5) ciT• Duch der herrschenden aram. Bed.: schuldig sein, das bier — wie 
es bei 	l'Irt 	gewiihnlich ist 	— 	auf die 	rnoralische Schuld 	iibertragen 	wird, 
ebenso Gtr. 16 Ende. 
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`plta 172p t) X173  7t n"': roirr.tnn rpl,. pH 8):-rv.ri pitvi in 5. 
b'z'l I'm MI43 wall N): umt itnpl,  p12N 7 N1 u) !'11,1= In 

. 	 11-1 	nummt 'no 
11) 1-1, 	vrop ' 33 	7LR5 	l'727117.5 `Iron, ip '-r 	rnnrm n,boi 6. 
mp3-tii piii /411 *01 372121  m n.in w) 0 pzi 1,munb 1 trEn 

::-1373 mi-pon rinlrlil i)-1 yam rmrim AN1172 :In 
s) ron-fri . — 	t) r111. — 	u) 17.3, rririzn; izo.,.3,  rtmn= 

	

pen. — 	v) Druckf. O`Dri. — 	w) Druckf. n. 

molten 6), Gaben und Strafgerichte, diese wie jene, eines vom 
andern, (nicht) die Wachteln , die in Haufen gesammelt 7 ) und 
(nicht) die Klagen, welche sie ausstossen, ob der Strafgerichte. 

5. Wie wir verschuldet, so werden wir durch Leiden ,geschlagen. 
Wir habeu nicht wider Deine Gtite zu klagen, alle Klagen 
treffen uns, 	dens wir haben uns selbst vernichtet 8). 	• Wenn 
ein Mensch sich mit eigner Hand schhigt, wer kann kommen 
und Him helfen? 9) 

6. Wenn nicht 39) der Barmherzige beisteht und sein Erbarmen 
leuchten Ittsst, 	so mOgen 	wir alle uns 	selbst beweinen i 	wir 
haben nicht den Muth nach Beistand zu rufen. 	Wenn 11) der 
Schuldige um Beistand raft und keiner da ist, 	der ihm bei- 

6) 17'211.7 	ist gleich 	der 	andern wohl 	richtigeren LA. 1311V.), 	wir sind 
wiirdig , 	taugen , 	vermiigen , 	vgl. 	Ges. 	carm. 	III, 	5: 	'11272 	11121 	lnb 

das. V. 21 10Z.,101 ' 	(wenn auch 1073 nosh -61...?.....A.---s-kx....., 	cyt, 
nicht ganz klar ist). 	So fiihrt auch Ibrahim zu 2 Mos. 2, 24 von Abu Obeid 
Dostan die Worte an in Betreff der Fiirbitte durch die Erzviiter: 11Z17:1 1122721 
nynn, 	"u 	711., , 	%.:../1...*,:, t....ii.z..S:•:.......4 1...9j5 3, jAalf . 

7) In Betreff dor 	Worte 	(nicht -172) 7tPri 	1.-;r(t2) 7227: nbo 	vgl. 
4 Mos. 11, 32. 	Dio gauze Strophe hat ihre Parallele in Str. 18. 

8) Der Sinn ist nach der richtigen LA. 171I,37 M13,7'.1 'Z 'Cs 'p 1.21" 	niS 
11," '  ii 12N1 so einfach, 	class ich welter keine Begriindung hinzuzufilgen 	babe 
und nur eine Paralleistello her 	aus dem Gebete Ab-Gelugah's V. 66 (diese 
Ztschr. a. a. 0.): 172177 	337 re..-ti ,znn 	1ri in 	33,  . 

9) Aucb fiir dieson 	Satz geniigt die richtige Uebersetzung, 	nur meg fiir 
-MD in der Bed.: sich Eines im Gericbte annehmen, vorwiesen werden auf 
Go. carm. at, 20. V, 17. 19. 

10) ri, o -_,.._-n, 	IN, wenn nicht, ebenso Str. 11 u. 14; .denselben Satz 
vgl. Ges. carm. V, 5 u. 8, nur dass dort beide Male zu punetiren ist Irbtt, 
wenn du nicht, wie unten Str. 21. 

11) Reid. fasst Li -...-----.rso, 	allein ein Vocativ, der mit rIN oingeleitet wird, 
kommt bier nicht vor. 	Wenn es uicht Schreibfehler 1st, was mir das Wahr- 
scheinlicbste, so 1st es mit dem folgenden Worte verbunden und steht fiir 10, 
wenn, was freilich dumb das dann. folgende 1t1 nochmals ausgedrtickt wird. 
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trio pal 1...i4 	» by In1mbh6 -ms bipt: vin lb+1 rIrrit 7. 
DI Iona» inpni r), 	1373 bt+3 BIM x) r•mri 	1731 I) rrnth 	• 

:rutni nn 7 , rail T6m1•t by 0,b,r: Y) brl DV= . 
tInn3 rn3b aa) TD:V31 Bz 'rum :TDB 5)nnnui roBI bnli 8. 
war= :1731,21 ro3B nln23 robi 11B,b ,733:1 	r! t•ti:1 :11,3 

:3t3 	t.61 im 13373 n41333 pun 11272  h'n 
rynx 13, 1 bb)m3p73 ,P13 invri 	in3 purl DTI 773 13,3,U 9. 

x) ?TWO und nno. — y) Druckf. OM- — z) nnnum. — 
aa) 1 73"1- — 	bb) mpnt., 

stehn mag , was ntitzt sein Schreien ? 12) 	Er ruft nach Bei- 
stand, aber das Mitleid ist von ihm abgewendet. 

7. Deine Milde, o. Herr, bereitet Wiirde Deiner Gottbeit , bei 
alien Geschlechtern, die von Adam bis hierher, von bier mido  
weiter bis zum Tage der Vergeltung entzieht sich Deine Wiirde 
nicht; gegen Heine und Schuldige, gegen diese und jene bist 
Du mitleidig. 

8. Ein Tag, an dem Keiner lobt, fluster ist ein Jeder, der in ihn 
hineingeht, (wenn auch) ein Licht in seiner Hand, so sieht 
er dennoch nicht; eine Nacht, in welcher keine Erholung, ein 
Ruhen in mltchtigem Stosse. 	Der Fiihrer, der den Gefithrten 
verlisst , ist der unaufhOrliche Fiihrer 13). 

9. Wir gehn irre vom Tage an da ivir Dich verlassen 14) , .wir 

12) Held.: 	„Wie bedrtiekt ist das Lager!" 	'brilt 	kommt von Wilt, , 
das gleich DIY (hcbr. , aram. , arab. try:), wortir such !fa) such sam. VIM 
geschrieben wird (5 Mos. 31, 12) und scbreien bedeutet. 	run bedeutet bier 
wie Str. 12 gleich dem spiithebr. und syr. i1311 geniessen, Nutzen haben; Cast. 
fiihrt ans der sam. Liturgie an: TIN VD) nroz 11:11 und iibersetzt Dies: librum 
adaptans animae nostrae, wohl richtiger: eino Erzahlung, die unsern Seeleu niitzt. 

13) Fiir die 	Richtigkeit meiner Uebersetzung 	dieser Strophe miicbte, ich 
nicht biirgen, trotzdem dass ich die zwei ersten Theile such bei Ibrahim (nape 
dem Anf.) mit arab. Uebersetzung gefunden. Dort heisst es im Namen 1darkahs: 
1:1 L.61 11' 	reiro rrna 	-pn731 55 /on ri33 	nav3 ro'n 1:it'ti 

• • 
'ins 	tok,,,,,,? 	a.*.i ! jai". j.s" 	14,0 	 ;As 	und , 	eatil)f., 	)..).A.If 	 141..6 	e...........4 u.......4 
dann: ern 11)1017.1Z nZ1»1_:1313 win= rr:51 ,',0.,, u•-•401-5•11 J.:tiJI 
1,,,.4m u..,s1:1 a  S.441.3 6.1.r., ratiwo 	Das Gauze scheint sich auf den Tag der Ver- 
geltung 	zu beziehen und ihn zu beschreiben als einen Tag tiefer Finsterniss, 
weiche kein Licht 	erliellen kann , 	els eine Nacht, in der keine Erholung ist 
(,=-Irin 	was wohl ricbtig 	zu soil 	scheint oder auch 1-13'11-173 	1st von T13'1 
erweiteru) und die gew6buliche Nachtruhe (rIZ1721) ist miter machtigen Stdssen, 
WO" (auch Str. 14) bedeutet Dies im Spiitbebr. 	Wenh nun da der }Wirer 
veritisst, so tritt eM Anderer nicht an seine Stolle, da er der Ewige ist. 

14) Zu lesen 1st Iti:pm‘u als eM Wort at. Ina ply. 
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'mob inon, :12n22 Ib Iwo nbu, rri2r1 ce)p, rn.wz "Vit1,72 
:r1'12 ript2721 '1T5131 210 min,  

Niril inb 'onto li bzi t-rin,r1 ,721,,  pm 	;vs) 7,bn 	ral,  10, 
7%1 bz, "MI 'iron iliwi ppzt dd)Talip= iv) 71b pvi 

:pn'l linttb irDat ilb n 	pb ff) rulwzt °°)TIntrt 
1210 VoTrr 	mr*riipn gg) Witt 	invl 	min= 	tirnix -1n5 11. 
D'= piam viz • ,,nrinb irwil p=5 rotrii rritti pn Itio 

. 	. 	 cppri 	11 M13`12 irtZti 
rym iri 	%-lb 7,-mn d)  mrli's,  obi =II 7,1b=73 I-piri ro5 12. 
kk)noboxn 9 mb...i y1,1 3Y172 M011 'it, "WM 1211:2 r'ItDD 

: n119 T•nrr m:73 rob." 	yi,1 1,i9tt bY rt 11)ioN 
cc) 	3l 1. — 	dd) Druckf. rwriptv..). — 	ee) 'Intel. 	— 

ff )  ,I.orovi. — 	• gg) Ont). 	— . hh) :1,1112/. — 	ii) rib,rli 
(1. 	rn). 	— 	kk) Ttaboxv. — n) 1•DR. '---- 	mm) mum 

sollten unsern Irrthum verbessern und wir wollen nicht zurtick- 
- 	kehren "). 	Moses der Oberste der Propheten sendete und 

sprach zu uns in der Schrift: Und Du wirst zuruckkehren zu 
Jhvh; Heil dem, der zuruckkehrt und seinen Herrn findet ! 16) 

10. Tage you] 	Bedrltngniss 	sind 	die Tage der Schuldigen; 	denn 
alles Dies ist, weil sie vergessen haben den, der ihnen bei- 
gestanden , 	und 	als sie 	ihn verliessen , 	verliess 	er 	sie 	und 
fuhrte sie in mannichfache Strafgerichte, und ein jedes kommt 
und reisst sie aus 17), and sie haben nicht Muth nach Bei-
stand zu rufen. 

11. Schon ist Oede auf dem Felde und schon Verwiistung in den 
Stadten 18), da der Gutige sein Antlitz von uns gewendet, und 
wenn der Barmherzige nicht beisteht und sein Erbarmen nicht 
ieuchten Itisst , 	dann sind sicher Eltern 	und Kinder verloren 
in dem Zorne, der mlichtig. 

12. Die Strafgerichte 	erschrecken 	nicht den Schuldigen 	und die 
Verwustung angstigt ihn nicht; 	er legt seiner Seele keinerlei 
Eniporung bei; er sieht sich verunreinigt, er weiss, dass seine 

15) mpprt ist richtige LA., 	7i4::1 zusammengez. sus PI* rob', rynt 
von 1:131: =--- (ti) :13Y ," wollen, rt1T3M Inf. v. iv, = "an, zarackkehren, 
das noch zweimal in der SO. vorkommt. 

16) 1117120=--rtpum. 	Heid.: „und Bitteres trinkt!" 
17) lti.ntil von `PM, vergessen, 111W/1 ist Pael , er fubrte sie, 	4D111 

von 71, Art, also: in Arten, mannichfache, or= ist hebr. und sam. 
18) Heid. : „(Er) der da so rein wie die Oede der Schopfung und so rein 

wie der Himmel , ale er in's Dasein gerufen ward!" 	"I= spiitbibl. u. arum.: 
schon, rVIZ ---L---  rill; C1(,),A wiiste, 	:11:ilirlp P1. v. Trip, Stadt. 	ro= 
ist wohl wie 	7133=-- liZ; Bieber. 

Bd. Xxi. 	 12 
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npwrin, 172'D riSvri mum6 	nIn -n ,pun Inn': ,n-oz :,nib 13. 
mti 9°):Ireemnr1 re,i+r! rrIttnin 9") iimi :- 'a'n Inn 111:,ii n,ri 	. 

:mnnino 	z', nui Vp 
I'DIR main PP)/aui 	.1,r1 witritn rn,n, '-ro,Y; 1023`p rnr,D3 14. 

, 
44)71 ina `'t'a'n pnr 15nri -t7, -iron, p

,
3 1 runrv, rrilno vn 
Mriii rilVit rr) pol 

qrnw sbu WO& :13 7)N1 rinin no -t 	Tsnnnn, ss)mmin-0 15. 
rinni Ort 	liv.mi In tt)711e5'1 nnib,. :inn, nrIrsnts: ;-1;min3 

:ropnwns 7,p‘: 111N p 

no) 11DN1 (einmal 1:N1 zu lesen). — 	on) raltini,':wr. — 
. 	pp) "iMtl. — qq) 77211. — rr) pti1 (einmal 71UVI zu lesen). 

— 	ss) ri`Dt'3. — 	tt) II- *'1. 

Macht geschlagen ist, wendet sich zu seinem Staube und weiss, 
dass er keinen Genuss davon hat 19). 	• 

13. Der Tod gleicht einem Priester, . der Reinigungswasser den 
Menschen zu trinken giebt. 	Wehe alien Schuldigen, sie sind 
in 	schwerer BedrdngniSs 20)! 	Die Vergeltung, 	mit der sie 
geschlagen werden, ist ein Lohn fur alle Schandthaten.- 

14. Die Seele steht in Schrecken, die Lebenden unter thdehtigem 
• Stosse 23), denn der Gutige hat sein Antlitz von uns gewendet, 

und wenn der Barmherzige nicbt beisteht und sant Erbarmen 
leuchten lasst , mdgen 	die Schuldigen 	sich 	selbst beweinen, 
denn sie sind in schwerer Bedrilugniss. 

15. (Das sind) Zeichen, welche erkennen lassen, dass in dem Ge- 
schlechte , in welchem wir 	sind, ein Jeder an den Sdnden 
Antheil hat, Vdter und Wine, Mutter und ihre Kinder; wie 
sie alle _gleich und widerspenstig sind, 	so 	werden 	sie auch 
durch Leiden geschlagen. 

19) Die Uebers. bietet geniigend den Sinn 	Der Sunder liisst sich durch 
die Strafe nicht absehreeken , 	da er sich gar keine Scheid beimisst, 	so bleibt 
er bei seinem Treiben, wenn er auch weiss, dass es ihm keinen Vortheil bringt. 
1''a, Afel, ersehrecicen, 	hat boreits Cast., 	ebenso Str. 14 u. 20.9  - ri(NrinY 
ist wohl Pl. v. r11`13', Entbldssung, 	Vertidung des Landes ; , 7: n '5"to d , er 
beladet seine Seele nicht mit 	irgend einer Widerspanstigkeit, 	d. h. 	er klagt 
sich keiner solchen an, 	trligt keine Gewissenslast darfiber, 	'7i 	—'ran, 
117213 das baufige aram. Reflexly, 	r6,r1 1st richtige LA:, 3':1: umi. 	9'nt 
heissen beide im Aram. schlagen, verwunden, :1(ti)T1 vgl. Note 12 zu Nr. 6, 
1',D6r 	ist mir verdlichtig. 

20) 11111;t1 ist sam. Uebers. von TI7t3i21, Anfeindung, Bedriiekung, so auch 
Str. 14. 

`21) Es 1st -11'.:,nn zu lesen, vgl. Note 19, ilber Vq.1172 Note 13. 

   
  



Geiger, neuere Mittlicilungen 'jibe,. die Samaritaner. FL 	179 
• 

1'P-721 	rpiinv.:, i•Sup 	117, 1 r)p 	1174 	pm 	irmln 	,7,p7) 	41 16. • 
04=3 i+)= trzln= 41.-: wit) o'2-1 	1]`72 4rt MIZT W‘riM u91:1 

:16T,  161 trilrim rip', 
'2S 1l 	ii'llIN •nn 	rttl 	rttai':, ")1m 	'2S nInvl •i-; rwm:D 17. 
:13,11 'rvaiD ww)in'nir) 3,v -it: ,1D1 	rlson 	rry» 	"ID 	-inti 

:rtn:10 by hp  13,  l'bZt 37) ist:y xx) ri'rinD 
0,7Z 12'11L7 1'61 	'1  "11 1'21111 1,2i1+ 	num: 	rv)b:tin 	main 11i2 18. 
'r.17,1 	172 	brri 	7)7)0.-.11.ni ritual 1,1 	t61 1:Dr4 zz)m)sii-in tr!) 

: MIMI rroiZ 41D1Z,  ti":..1 rIn931 

uu) ',ti . 	— 	vv) Druckf. VIM — 	ww) 7"11211)72 	(wohl bei 
beiden N flit 11 zu setzen). 	— 	za) 	h'1110. 	— 	yy) 131'.:3,. 
zz) 	ri3VITZ N'21. • 	 • 

16. Siehe , wegen 	unserer Sunden 	werden Jene getiidtet, Thiere 
und Menschen, unschuldiges Vieb, Kinder, die nichts Uebles 
gethan, Kinder der Guten leiden tinter Sunden, die sie nicht 
verschuldet. 22) 

17. Der Abfall (von der gottlichen Gnade) 23) bewirkt diese grosse 
Plage, 	er sei verflucht 	in jedem 	Ort, 	die Leibesfrucht ab- 
nehmend, die Frtichte des Bodens sick umwandelnd, der Mund 
des Strafgerichts ist wider tins getiffuet, 	verschlingt Sttugling 
mit Greis.  

18. Grosse Angst, die in der Weft, sehen die Menschen und ftirch- 
ten: 	Wehe uns, 	dass wir nicht zu lernen vernMgen, wir 
lernen nicht durch die Nabrung und wir vervollkommnen uns 
nicht durch das Gericht der Ileuschrecken. 	Ftirchten wir uus 
vor dem Gerichte des Todes, 	dass nicht tiberschwenune das 
Grab 	....E4) 

• 
22) In dieser und den 	folgenden 	Strophen wird der Gedanke ausgertihrt, 

dass um der Schuldigen willen such alle Unschuldigen wie die ganze Schiipfung 
leiden miissen. 	Der Sinn 1st unzweifelhaft, doch scheint diese Str. etwas fehler- 
bait und 	1st wohl 	zu lesen: 	ID pi')up 	ii)N 	•Oit)p fo irt '7) /rir, 	.ii,)p:)) 
-------)nn, wegon, der Mensch 	1st ein redendes Wesen 	(nain , '.:" ':.^t) ) 	des 
'rider ein stummes (mil, ?'r11) brutum), '3,t... '71 beautet wohl: sowohl 
— als , in•inn 1st zwar im Aram. ungebriitichlich , ist aber doch bier sichor 
dem hebr. ri7277Z gleich, die Worte 1:3431111 'tl scheinen mir feblerhaft, viel-
leicht jedoch bedeuten sie: ohne (eigne) Schuld , ill'  vgl. Note 5. 

23) Die Panutha 1st bei den Samaritanern der angebliche Abfall der Juden 
vont Garisim , 	die Zeit des Zonis, 	entgegenstehend der nmyi Q.)iyo)), 
der des Wohtwollens, der gottlicben Gnade wie bei Gos. calm. VII, 4 u. 13, 
WO bereits Luzzatto richtig erklart und corrigirt (bei Kirchheim S. 115), wenu 
er such den priignanten Sinn des Worte 	nicht kenut. 

24) Die 	gauze 	Str. ist illmlich der Str. 4. 	1-117., Angst, sollte nun endlich 
bekannt seiu, nachdem ich die Bed. in meinem Lehrbuche zur Spr. d. Mischnah 

12* 
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1X72  MTV,  lonNI 7'1 31? 7.6 irr, p, 3) tivrzi mnii lizp 19. 
nim' t6 113',73 Ion b")M737irm 'nun rt,luva aaa) 3,  Trl ',nu 

: mn•opi) ddd)IDN 	., iz 	'.11,.., .iirtc,6 ec91-tritt  
11 irg$= DIP P n'' 	1111Mo ,1 nri mpiu 'MY ri=1 :-tYzn1 20. 

t:(1,  1,1,n73 1,1Z tnp3 fff ) am n,rt COO) -inn 1 ,ti1 rap :Iv, 
:rrrla rpm,  t•61 rrn,nb ,̀:p,st in, 

1"146013' r1"r71 pfa geg)rwinvy nBvin te, ritirrn 1nn1 Pb 21. 

aaa) 2TM. — 	bbb) Druckf. r1731:-Ttil. — 	ccc ) TILLT1n. — 
ddd) 11DII. — ece) 1112:273. — fff) r. - ggg) Imip,:, 

19. Es klagen die Hiihe und die Tiefe fiber uns; 	wehe ihnen, 
klagen sie, die den Zorn in jeden Ort gebracht; der Anblick 
der (Himmels-) Lichter ist getindert , der Abgrund halt seine 
Quellen zurtIck , der Leidende findet nicht, wohin er gehn 
soil, wohin er sich wende 25). 

20. Barmherziger, Giltiger,  , Ube Milde wie es Deine Art ist, wir 
haben nicht Besta,nd in diesem Gerichte. 	Das Blatt des Bau- 
mes erschreckt den Schuldigen; wie sollen wir im Gerichte 
bestehn , 	das 	die Welt 	erschtittert? 	Uebe Milde mit den 
Schuldigen, dass sie nicht vergehn in den Gerichten 26). 

21. Dein Name ist Barmherziger, Gnadiger. 	Entziehe uns nicht 
Deinen Namen 27)1 	Die Lebenden 28) sind nackt ; wenn Du 
sie 22) 	nicht mit Deiner Gilte bedeckst, 	Bann 30) gehn 	sie 

S. 7 f., he-Chaluz III S. 155 ff. (vgl. diese Ztschr. Bd. XI S. 333 f.) geniigend 
nachgewieson, 1133'1T= (wie richtige LA.) kommt von 11T, speisen, ernahren. 
Die Schlussworte r1111101 ri1"13 'D 	sind mir unklar; aus Heid.'e freilich 
sinnloser Uehersetzung: dean ins Grabe erblickt man keine Befreiung, scheint 
hervorzugehn, dass "1n1101 mit Daleth zu lesen sei. 

. 	25) Die Uebersetzung dieser Str. 	rechtfertigt sich 	selbst. 	, 	klagen, 
kennt das Spiithebr. und die andern aram. Dialekto, rtzn=ritp (viell. ---=-1,3 
niedrig) als Gegensatz 	von 717211 	bietet Ges. earm. 	III, 	12, 	fur Ill, 1:111 
ist zu lesen "b "Ty wehe ihnen, Mies .Anders 1st einfach. 

26) Audi diese Str. 	bietet geringe Schwierigkeiten. 	Fiir 	f1:1 and Dr11 
1st zu lesen If; und TT!, iiber 1-077JLI ist Bd. 	XVIII S. 815 A. 3, 	fiber 
by, Note 1, iiber 13 Note 19 zur Geniige gesprochen. 

27) 1-111) Afel heisst im Aram.: das Kleid, die Haut abziebeu, entkleiden, 
der sans. Uebersetzer des Pent. 	hat dafiir die Form 1'1:1L1LI 	(vgl. diese Ztschr. 
Bd. XVI S. 718), innip, (wie richtige LA.) beisst bier wie im Gebete Ab- 
Gelugah's (vgl. Bd. XVIII S. 815 Anm. 8) Bezeichnung, Name; indent Du, ist 
der Sinn, Barmherziger heissest, so bewithre Dich uns auch als solchen und 
entziebe uns diese Deine Eigenschaft nicht. 

28) Vielleicht richtiger: das Leben. 
29) T1, 41.:Li 	vgl. Einl. 
30) nl,n, wenn die Lesart richtig, ist wohl:::-.- n 	: schen, gewiss; Heid.: 

,,ein zerbrechliehes Beckon ist diese unsure Mille ;ci 
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- 	s'1:1;3, vi 717to ;jos" "7:1 741ztt i'll'iz Innz .p 	'ton 'xi, til 
: kkk ) trpn rrnni-f") rnrip, hhh)3Z1 

13) 	lr1n1 773b rtztt 7,2 	t17i93 	te:11 "On 9 7n11'11 'inwrri 22. 
P viln lt: ilv 	, it-e, ripn Pm 73» P ,rnt rlb,ry t:)3,  

IrrVI inram)-7t'61n Mirmn p n 	Itti 
pi= 

P.1 	riumt, : re9211 -inD 	q01,,n1:rrrAID ,thn 	bvrn 	l'nn 
'1:-1 : rmriZ urn? t-P•rmll : :-1.03M5 	•slroiti 	1:1,3Ti51 : "1"01=71 

- 
hhh) `p'10'0) *OD"; Tivi. — iii) 11/21191. — kkk) Druckf. 

CIVI'l• — 	111) 7tl1Z1i. — 	mmm) Druckf. itibIt12. 

plOtzlich 81) dahin, denn sie sind wie schwaches Gras, und 
der Sturm der Silnden ist stark 32). 

22. Lob und Verherrlichung wollen wir sprechen ohn' Unterlass 33) 
von nun an dem Bestlindigen bis ewig ! 	Seine Kraft belebt 
uns umsonst und wir ereifern Ihn umsonst 34); ob uns be-
lebend , ob uns todtend, bist Du mitleidig in der Herrschaft 
Deiner Grosse ! 

Sch1nss. 
Herr, um willen der drei Vollendeten, 	um Joseph's willen des - 

Deuters der Triiume, um Moses' des Obersten 35) der Prophe-
ten, um der Priester, der Meister 36) der Priester, um der 

31) 9Z3, lri ist Uebersetzung von 511 	und DE•2119. 
32) Drip let, wie im Tharg., so aueh beim Samar.. an allen Stellen des 

Pent. (1 Mos. 41, 6. 23. 27. 2 Mos. 10, 13. 14, 21) Uebersetzung von Orlf:;,, 
das Wort fehlt jedoch bei Cast. 	Der Dichter malt das BiM waiter aus, das 
Leben ist wio zartes Gras und der Sturmwind der Stinden stark, so dass es 
welken muss , wenn nicht Gott es mit seiner Gnade umMillt. 

33) Die angegebone Bed. von rt:nn !e.:14 ergiebt der Zusammenhang. 	t6L4 
aus N ::: 7t1 1st = ribn ohne, rnroz von :171D Leere such von der Zeit, so 
im Spiithebr. rim:, 	mussig soin, 	•Ii713, Masse, 	also ohne Unterbrechung. 
Daher 	bei 	den griechischen Uebersetzern, 	wenn such unpassend , 	zuweilon 
oxold;ro 	fiir rinl, vgl. Hiob 6, 28. 	Mal. 3, 1, dab. root r6tt 	di:12402AF, 
ohne Pause. 	Held.: 	„dem Gotte, bereitet von dem Verganglichen"! 

34) Filr jeden Kenner des Aramaismus bedarf es keines Nachweises , dass 
,11073 	heisst: er belebt, nv, 	umsonst. 	Held.: 	„unser Beschiitzer ist ver- 
nichtet" ! 

35) Muss wohi 113i =.--_ prtnn , ihr Herr, heissen. 
36) 11.Mt -------12.*2 1 1st bekannt. 	Man muss jedoch Dies im Auge haben, 

urn auch einige anderd", bisher noch nicht richtig erkannte Stellen zu verstehn. 
Wenn Ab-Gelugah in seinem Gebete sagt (vgl. diese Ztschr. Bd. XVIII S.816): 
Gedonke der Biindnisse , deren Du nicht vergissest , %I'= 1"1=1  con bv.,= 
• • • rtrirmab 	M`still MUM Tiny (r1112) 3M1 mnInl,urt '.-Iro=t 11 Itt.7*It 1 , 
SO muss "11.”iii, 	wonn es 	aucb 	eine Verszeile schliesst , 	mit dem Folgendon 
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I 	i 

: 7.03=11 	:1'7.0 	,nn : ri'ZI,73 	111N3X31 : r1,7z1:,x 	ny=2 	trronia 
- r!Niti 	In 	.1 	1.1)133 	: rrriti 	-izzi 	rrirtti : 1-1,12)-1-1V, 1372 	bnpl 

. 	 - 	: rrniu, -aim •e, rulDn : mrps,  
1 i 

Thorah, -  des Heiligthums der Biieher, um des Berges Garisim, 
des ewigen_ Hiigels, um der Heerscharen der Engel") willen 
— vertilge die Hasser und die Feinde, nimm wohlwollend • 
unsere Bitten an, Ewiger, 	schaffe uns Ruhe vor diesen Be- 
driingnissen, Offne uns den Schatz des Himmels ! 

Ich glaube 	mit dieser sorgfaltigen Erklarung dieses samarita- 
nischen Klageliedes nichts •Ueberflassiges gethan zu haben ; 	wo die 
Sprach-. und Denkgesetze gerettet werden , 	da wird ein wahrhaft 
menschlich Werk vollbracht.  

Frankfurt a. M. 11. Januar 1866. 

. 	 . 
verbunden und das Ganze libersetzt warden : 	Um der Vollkommenheit Heiner 
edlen Knechte willen, der H au p t er des Verdienstes und der Vollkommenheit, 
und um des Prophetonthums willen Defines Knechtes Moses erhdre zur HUM 
u. s. w. 	mrvio I nunti 	werdon die Erzviiter Emelt in einem Spruche genannt, 
den Ibrahim (zu 2 Mos. 2, 24) im Nalnen der Alten anfiihrt: 	31:3 .:: 0"1`7-IS 
m5o=r7 n,y72 nizt, npryi pTT)2 	tril3ii rirort mtriN 	cls.:. -17 
:-npnv pnzz rii5: t•-•71, wozu die arab. Uebersetzung: .0..v.z4.? .5553•A 
kart 11)W1 	‘.,J3..§ 	 I...-C3'Si 3.,A01 .,0141 L5 .fl—JI 	otS-wi. 	r.*Mjii 
10_,..;31.4 1...E.p...1.) 	8.3...o j..S.  ‘..93..11. 	SU wird damn auch 	in dem wegen 	seiner 
kurzen 	Versglieder 	zu 	manchen Lieenzen 	Veranlassung 	gebenden 	Gedichte 
Nanah's 11.)101 allein 	OS Erzvliter aufzufassen sein. 	Bevor er namlieli das 
Verdienst Joseph's, Moses', Akron's, Pinchas', Josua's und Chaleb's anruft, sagt 
er 	(Heid.'s 	Vierteljahrsschr. 	I 	S. 436): 	11ZT II 'Int? 	1.= 11 nu3nn 	NI, 
• •• y+trit-n, und das muss iibersetzt werden : vergiss nicht all meiner Hit up- 

,t e r , gedenke und hilf u. s. w. 	Die Erzvater diirfen in 	diesem 	Zusarnmen- 
hange nicht fehlen , und zwar miissen sie nothwendig an erster Stolle stall. 

37) ri`557Z fist wahrseh. blos Schreibfehler fiir rrizr6n oder steht dafiir. 
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Beitrage zur Kenntniss der aramaischen Dialecte. 
Von 

Prof. Th. Niildeke. 

1. Ueber den noch lebenden syrischen Dialect im Antilibanon. 

Wiihrend der &Hide Zweig des Aramaischen noch im Munde 
einer ziemlich zahlreichen christlichen Bevolkerung am obern Tigris, 
in Kurdistan und am See von Urmia erhalten ist, bildet der Dialect 
der Bewohner von WHIM, and zwei benachbarten Dorfern im Anti- 
libanon den einzigen Rest 1) 	der einst so weit verbreiteten aramdi- 
schen Sprache im Westen. 	Obwohl man von 'diesem Dialect schon . 
langer wusste, 	so 	hat doch erst in neuester Zeit der Missionitr 
Jules Ferret te an Ort 	und Stelle 	einige sprachliche Beobach- 
tungen gemacht. 	Nach seiner eignen Erzahlung geschah dies in 
grosser Eile innerhalb weniger Stunden; seine Bemerkungen sind 
deshalb auch nur sparlich und wohl nicht ohne Ausnahme voll- 
kommen zuverlassig. 	Sehr berechtigt ist daher Ferrette's Wunsch, 
dass bald vor dem ganzlichen ErlOschen dieser Mundart eine ge-
naue Untersuchung derselben yorgenommen werden moge, welche so 
tiberaus schwierig nicht sein kann, da jene Orte zwar in einer sehr 
wilden Berggegend, aber doch nur wenige Meilen von Damascus 
(NNO.) 	entfernt liegen. 	Dass bier Gefahr im Verzug ist, erhellt 
daraus, dass elle Einwohner neben ihrer Muttersprache schon das 
Arabische verstehu. 	Einstweilen wollen wir aber Ferrette far seine 
mit grosser Anspruchslosigkeit gegebnen Notizen dankbar sehi. Der 
Versuch , aus derselben die Umrisse der Mundart.  zu bestimmen, 
kann freilich nur sehr ungenugend ausfallen, aber wir erhalten doch 
einige wicbtige Ergebnisse. 	Am .meisten Werth lege ich auf den - 
Umstand, dass hier die 3. Pers. M. im Imperf. nicbt mit 1ST, wie 
bei den ostlichen and niirdlichen Aramitern, 	sondern mit I, wie 
bei den Palistinensern, gebildet wird. 	Ferner ist wichtig der Ge- 
brauch des sog. Nun e p en theticu m, der sonst auch nur in den 
jtidisch-aramaischen Mundarten erscheint. 	Wir sehen hier also die 

1) Nach den Zeugnissen, die Quatremere Journ. As. 1835. I, 269 1. ge- 
sammelt hat , 	ist das Gebiet des AramOischert im Libanon und Antilibanon 
action seit mohroren Jahrbunderten sehr bescbriinkt , wenn es such fruiter ;loch 
etwas grosser war als jetzt. 
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Uebereinstimmong Unsres Dialectes mit dem palastinischen in zwei 
der wichtigsten Differenzpuncte desselben von den andern. 	Da nun 
von einem kidischen Einfluss auf diese Gegend nicht die Rede sein 
kann, so dtirfen wir wohl mit Sicherheit schliessen, dass dieSes alte 

t tEigenthamlichkeiten 	des 	westlichen 	( oder 	lieber 	sad - westlichen ) 
Aramaischen waren, 	welches sich 	allmahlich Ober Palastina aus- 
breitete , und dass sie nicht etwa erst aus dem Hebraischen in's 
sog. Chaldiische gekommen sind. 	Wir haben bier also ein Glied 
aus der zweiten aramaischen Sprachgruppe, welche Barhebraus in 
der bekannten Stelle ') 	die palastinische nennt mit ausdrucklicher 

von Damaskus und dem Libanon. ,Einrechnung 
Natarlich zeigt der Dialect von Mi lala, auch mehrfache Ueber-

einstimmung mit andern aramaischen, namentlich jungeren, doch 
sind dieses fast lauter Erscheinungen, wie sie sich bei semitischen 
Sprachen in der allmablichen Entwicklung selbstandig auszubilden 
pflegen. 	Und daneben bleibt diese Mundart sogar in einigen wich- 
tigen Stucken auf einer altern Stufe stehn , besonders in der Bei- 
behaltung der alien Kehlhauche. 	Nur gelegentlich beruhrt sigh dies 
westliche Neusyrisch mit dem Aramaischen der Nestorianer,  , 	von 
dem 	ich demnachst 	eine 	genauere Darstellung 	in einem eignen 
Werke zu geben hoffe. 

Da das Journal of the Royal Asiatic Society, in dessen . XX. 
Bande (Jahrgang 	1863) 	S. 431 ff. 	Ferrette seine Angaben 	ver- 
offentlicht hat, in Deutschland nicht 	sehr verbreitet ist, 	so gebe 
ich zunachst seinen gesammten Sprachstoff bier 	wieder. 	Wegen 
seiner sonstigen Bemerkungen tiber den Ort und seine Bewohner 
muss 	ich 	aber auf das genannte Journal 	verweisen. 	Ferrette's 
Material 	besteht aus 	einer Anzahl W6rtern 	in 	bloss 	syrischer 
Schreibweise, einer andern, in der er wegen der „so eigenthumlichen 
und .unerwarteten" Aussprache auch eine arabische Umschreibung 
mit Benutzung der persischen Buchstaben ‘.? and z.,,. beigefugt hat, 
einem Vater Unser, 	das 	er selbst nicht far ganz correct erklart, 
und 	einem 	Yerbalparadigma; 	beiden 	letzteren ist gleichfalls eine 
Umschreibung in arabischen Buchstaben beigegeben. 	Die Vocalisa- 
tion ist nicht vollstandig, auch sind die Vocalzeichen im Druck hie 
and da ern wenig verschoben. 	Wir fugen bei den entlehnten Wiir- 
tern die Grundform hinzu. 

1. Gruppe (S. 432). 
.... 	- 

Sultan 	14Si 	 Aprikose i —A.111CLa'''')  (0:::". 4:."4   ) 
r 

Blame 	licni 	 Fluss 	i.,01.3 

r 	 : 	 v 
Stab 	44,, (vgl. ii..0..A.) Krieg 	1.=i..24 (1.,...!ra) 

1) Distor. dynast. ed. Pococke 16 f. .vat, Mundart der Mandiier S. 77. 
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Bauch 1..i... 	- 
• V 
Dach 	imago (...0...) 

Kraut 1.11AI.A0
9 
	(ti:snt":::`) Ochs 	lio 2 

Riinig t_s1S; Auge 	1.3...5 

Tunica . i2,54-N1L.  (Uh".3) Himmel 	1 
Kopf ta....1 Altar 1.A..orru) 1) . 

. 	.. ; 	. 
Strasse 1=i? ("r5`)) Morgen lims- 

Esel 

Gerste 

Kirche 

ii.,, 

lill; 	. 
tam6Sn (kxx)mola) 

Abend 	toi 	(Untergang) 

Tag 	Imo, 

Nacht 	1.tS 
Rand ir:i 	, 	' 

i• 

	

Feld 	lia-,,  

	

t 	. , 
Pferd li 344 (0144') 	• Wasser 	FA-4) 

Lehrer 1 s.La.;S, 	1.104-:) (von Licht 	l 3 ci.‘ 3 

Stadt (town) i.b\= (..12,11.4.  palatium „Burg") Schwert lizAx3; 

2. Gruppe (S. 433). 

Weizen 	ialt.•.•
.  

141; 
. 

Arm 	1.
.

5? 1.z!)3 
• Schule 	140);!. lzwi:A (lt..,..)...3) 

Fuss 	i) .114) 	• 
Wallnuss 	lio. 

5,4 
Bart 	4..o?  1.133 
Stein 	i.z:..Q 1.4*-4 

Finger 	)A.--.m 

Thur, 	4i/ 
1:Z2

..  
. 4,,,, 	, 

Le ji 
Mund 	1;o2 .... 

1$ 

Nase 	4-04-1-u) I J.,-ki.L. 	Ci...Al.;..e) 
1) Vielkielit 1,,,01,S; zu leson. 
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, 	, 

Stadt (city) 1&14 rW 	1....;.4,-x; 
Buch 	1. 	21D 	lt.:4:a 

Hans 	IL\Am  
V 

Maulthier 	i-LSO 	fix, (A) 
Hund 	1= 	14; 
Wand 	1JA. 	N.1-. 

• . 
Schif 	imi-Ao 	I.M.T 	(,_b55.;) 
Zunge 	1.1.4:.5 	1..ilai 

Ziege 	ii. 	(j 
Haus 	12;1; 	I.> 13 ...) 7 	- 
Zahn 	1.1... 	WI 	• 

77  
Baum 	11 ks7...„93  1) 	1.:i1:_,\,:::, 	(iii ".‘ 49 

V 	V 	C. 
Schlacht 	i4D 	5:43 (it.Z.6 ?) 

Das Vater Unser (S. 433 f.). 

' 	ela,2 7) c1-1 	1211 	 ......:30m't 11.14.::::„...,  . , 	
..eLaal. ....:Lb: 	.1.-1.4.r.; 

''',.e? 
ki- 

4 	
» 	1.3L3 	 . '7..z:3 	LA....i 

*: 	• 
.s, 	1....:*;,3 	t45-11 L-6" . 	• 	 . 	• 

\\I*1.,,..,., ...,,.s 	..zo . 1 ' 1' 	(;1 	.1:4.a . i:D*1 	,:o.ca%0 	atm' 

	

.. 	. 
J.,1 	L. 	 .1 	.,,f 	. 6,4 	,I 	L...,::....4 	1,3.,*-1 	t:11.:-.....,a 	a.? , 

.r 	. 2 
76:4J: T.s7.= 	43br ,,,,, 	4.4.13. 	jZ. S1 	. f_( 	)..,...a.. 	) lUDna 

....:, 	- 
L( 	2) 	1—°,-11  cjAAL c.54.1 	&_J _rit_it 	. 	)-.4.,-*-q 

1) Gedruckt ist 12:0.4.si'D 	ohne Punkt riper dem R. 	Vielleicht sind die 

Vocalpuncte verschoben und gehbren fiber das S und R. 

2) Sic. 
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‘Gui 	,,,....i.".; 	1/\L; 	I1= 	....4..1.1S...,i2 11 	lam% ; 	,.#4:31 .v.•,._ 	• 	 . 	. 
, 	,,„,„ 	., 	... 	, 	;.,• r 	- 	 0.1 

	

... 	• 	..3 	v.,. 
- • 411 	.0 	i • 

. T•I‘ 	1 	. (pia 

- c 	I' 	••• 	1) • us.a 	JAJ— , 
Ferrette's Uebersetzung ist: 	1. Pater noster in coelo, 	2. sancti- 

ficetur nomen tuum. 	3. Veniat sibi regnum tuum. 	4. 	Veni cum 
ea voluntas 	tua sicut in coelo aut in terra. 	5. Da nobis panem 
omni die ( 	') 	in die. 	6. 	Dimitte nobis peccatum nostrum sicut 
dimittentes nos filio onis (sic !). 	7. 	Re inducas nos in tentationes. 
8. Libera nos ab omni malo. 	9. A.Men. 

Die. Uebersetzung von 4 giebt keinen Shin. 	Da komm en 
in 3 12) heisst, 	so wird schwerlich unmittelbar daneben das arab. 
.I..?• gebraucht, ik.? (cum eo, nicht cum e a) 	ware ebenso wenig ... 
zu erklaren 	wie der Iniperativ. 	Ich 	setzte :9 L,...... .locrt1 fiat, 
wobei ich tibrigens nicht fur die ganz genaue Wiedergabe des Lau- 
tes 	barge; 	Ober die 	betreffenden Lautveranderungen 	siehe 	unten. 

31 nehme ich = .m.? and ubersetze demnach Fiat voluntas tua sicut 
in coelo etiam in terra. 	Bei 5 deutet F. durch die Klammern an, 
dass die Bezeichnung des h e ut igen Tages fehle ; wahrscheinlich 
bedeutet 	l.....,,9  L.0),1 J....:1 	bloss 	„jeden Tag" 	oder 	„Tag fur Tag"I  
also „gieb uns jeden Tag Brot". 	In 6 mochte ich peccata no- 
stra fibersetzen (siehe unten). 	Das letzte Wort ist 	wohl 	zu 	er- 
klaren fi 1 iis bominis (311)) ''::=';'). 

Erstes Paradigma (S. 434). 
Sg. 3 Ipse occidit 	 j.:.:-ii 	 ‘1.b\ 	oat ...,..0 	

, 
D 
 i 

e 	, 
2 Tu occidisti 	,134.; 2)  ,,..0 	 L.\-r.  4 \ Cr L1.301 

C!,  _ 	C: 
1 Ego occidi 	 ,.::,..ix'; Li! 	Z\4•t; 1-J1 

... 	, . P1. 3 Ipsi occiderunt 	‘).:.s As 	t." 	 kl4' D 	 01 
r 	 ' 	" 	 r 2 	Vos occidistis 	.0.. e.j .ts (.3 0..*t.CD 	'Co2 ra.t\C• 	40Z\jcu 

1 Nos occidimus 	
Lam'

C:1S le.  e:.•ii 	..."..2  ri..\ 4\ 0 I.Al• .1 1 

1) Wohi 1).4).% zu lesen. 

2) Kann such .g•-1,):3 gelesen werden, 
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Zweites Paradigma (S. 435). 
. 	 - Praeteritum. ,, 

	

Sg. 3 Ipse scripsit 	• t &so 	A.• 	 ADI 
	
001 • .-....:•: •• 	-1 

• Lot\D CIA 

	

2 Tu scripsisti 	 4,••••:1; •,•I 
C."' ' 	* 	t9 	 , 

1 Ego scripsi 	lsi 	.....AoAQ 	.i1 
• 

P1. 3 Ipsi scripserunt 	 ,... .;: 	(5i 	• 0 	...n6D1 	oi , 

• 
, 

	

1 ‘91 ....nAm 	oL1.31 2 Vos, scribentes -vos co.z.:c., 	(..01.- 0.-- -,-<1 .- 	 ‘. 

	

,,. 	, 
3, ciai raZAD 1...U..31 1 Nos, scribentes -nos 	ei u„0 

Imperativ 	 ,r,..:;,:.:1 	..zt11 
. 

Partic. Activi. Sg. M. 	 1:471-C 	 InAD 
Scribens  

F. 	 1-:Zt-V 	ILIsz6n 

Pl. M. 	 •:4:1 	t.,&=..L\D . Scribentes 	 . 	• 
F. 	 Ul..,•;,..td 	-1A=An 

Partic. Pass. 	Scriptus 	L:4-4 	i=..AD 

Dies ist, 	abgesehen von ein 	paar einzelnen Bemerkungen, 
welche wir unten verwerthen wollen, das ganze Material. 	So wenig 
dasselbe schon hinreicht, 	um 	nur 	die Grundziige der 	lautlichen 
Veranderungen festzustellen, so ist es 	fur 	die Formenlehre noch 
weft ungentigender; 	von 	syntactischen Beobachtungen 	mtissen wir 
fast ganz absehen.  

Zur Lautlehre. 
Vocal e. 	Im Ganzen ist 	die Vertheilung 	der Vocale and 

Consonanten 	wesentlich dieselbe wie 	in den ttltern uns nolier be- 
kannten aramaischen Dialecten. 	Auch die Beschaffenheit der Vocale 
selbst scheint sich nicht 	sehr stark gandert zu haben. 	In Bezug 
auf die verschiedene Aussprache des 2._ (d and 6) macht Ferrette 
folgende 	auffallende Bemerkung: 	„In Manilla werden beide Aus- 
sprachen von derselben Person in verschiedenen WOrtern and von 
verschiedenen Personen in demselben Worte angewandt. 	Kaum war 
mir ein Wort in der einen Aussprache gegeben, so sprach es schon 
ein Anderer von den Anwesenden auf andere Weise aus mit Aus- 
nalime einiger 	wenigen WOrter,  , bei denen Alle tibereinzustimmen 
schienen." 	Leider giebt er nichts Naheres an. 	In der arabischen 
Umschreibung druckt er aber _l_ regelitassig durch ; aus. 	Fr. Miller 
bemerkt gelegentlich (Or. u. Occ. III, 105) „thich der Versicherung 
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eines in Malala gebornen, 	des " Syrischen vollkommen machligen 
Arabers", dass daselbst der Vocal stets „wie ein reines a" ausge- 
sprochen werde. 	Auf keinen Fall ist also die auf hebraischem und 
aramiiischem Gebiet mehrfach erscheinende Verdunklung des 6 hier 
so weit durchgefuhrt, wie in der spateren Aussprache des Syri-
schen bei den westlichen Syrern. — Auffallend ist das i fur a in 

I 	X 	x 

14‘0 	• c..QS 

Die Diphthongen scheinen in offner Sylbe erhalten zu sein, 
vgl. 	La1.a.ai; 	lio2 	1,,ty,1-2 	1.3.,.-a 1); 	aber 	daneben 	iLkam -Z , 	, 
aus baits. 

Ob in 19AD und i Ih.. i mit den tistlichen Syrern das ursprting-
lichere 8 beibehalten oder mit den westlichen in i verandert wird, 
kennen wir nicht sagen; das Erstere geschieht in 1111) so auch 
im Fremdwort 1+131SD txxbiala.  

Ueber die Natur der kurzen Vocale ist es noch misslicher zu , 	• 
reden;  als ttber die der langen. 	Ob z. B. der erste Vocal von 1--1••• 
L. mehr i oder e ist, ob das 	r 	( - ) durchgangig reines a, oder 
oft mehr oder weniger verfarbt ist, mussen wir dahingestellt sein 
lassen, obwohl alle Analogien far das letztere sprecben. 	Wir &Ir. 
fen auf kleine Abweichungen von Bekanntem im Setzen der kurzen 
Vocale kein Gewicht legen, da wir eben den lautlighen Werth der 
Vocalzeichen nicht genau kennen und 	deshalb z. B. nicht wissen, 
wie weit sich der 	erste Vocal in 1.014.)4 (Weizen) von dem ur- 
sprtinglichen i oder e entfernt. 	Zu e oder i wird das a wie 	so 
oft in alien aramaischen Dialecten in ,....:01 w i e (TLitml). 	Eine 

sehr , alterthitmliche Vocalisation 	zeigt 1.:i Mund gegenuber dem 
sonstigen aramaischen pumma (dessen u wohl durch den folgenden 
Labial verursacht ist) 	vgl. arab. tp.b. 	 ' 

Die Verkurzung eines langen 	Vocals in 	(ursprunglich oder 
secundbx) ,geschlossener Sylbe, welche in den jungern aramaischen 
Dialecten sehr 	beliebt ist, 	finden wir bloss im 	Suffix 	- 	t2.... 

p 	p 
Sonst vgl. 	1...r..40..,4 2 	10..?...1..< 	1,0‘1•0 	C..-)1,..) 	iZi2 	u. 	s. 	w. 

• . 	.. 
1) In ek..441 	Amon 	stebt allerdings (.5— offenbar fiir @, 	so dass die 

diphthongisehe Schreibweise 	noch 	nicht 	geniigende 	Sichorheit fur 	die 	Aus- 	' 
sprache giebt. 
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. Die im Syrischen und theilweise auch in den andern Dhtlecten 
-,. 

abgefallnen Vocale sind nach der Pluralform ,),-*.6 , .„....:.1.6-1 (a 

(=LCD) zu schliessen anch in unserm Dialect verschwunden; 	so 
konnte Ferrette auch keine abweichende Form des Imperativs fur 
das Fem. 	und den Plur. eifragen , 	so 	dass also auch hier resp. 

der Abfall 	von 	w und i anzunehmen ist, 	...,..4..41 far 	umcDAD , . .4=AD, ct.00LN 	). 	Vocale, 	die im 	Syrischen noch vorhanden, 
sind hier wohl nur dann weggefallen, wenn ein Wort fiberhaupf 
starker verkurzt 	ist, 	wie 	in ,.),:.•:-' aus 	\ID TW 	oder 	09 ( 0Q) 
ans 11:rt. 	 - 

Der Vorschlag eines Vocals mit einem Spiritus lenis vor einem 
Consonanten, 	dem kein voller Vocal folgt, 	ist 	auch in 	diesem 

0 	.‘ .0 

Dialect beliebt. 	Wir haben 	so ,.:1-161 	dein 	Name, die Perfect- 

form 
	

j.::3(, 	.....x- 1 ) 	die 	Imperativi 	,...,....1, 	/141 	( vom arabischen 

fits), 	aber 	daneben 	l.:Ii 	Himmel, 	,.).::S 	occi der unt, 	1.,.*::,:. 
seri p t u s. 	Vermuthlich hangt also der Vorschlag von der Willktir 
oder dem Wohllautgefuhl des Sprechers ab. 	Dass der vorhergehende 

-.. 	, 
Laut hierftir 	nicht 	entscheidend 	ist, geht aus J.:6 09 .  gegentiber 

, 
—...x.r ,.,9 hervor. 	Sonst findet sich ein solcher Vorschlag noch in . 

L'. 
/ 	1 

,..)...1 all, 	vielleicht zur Erleichterung 	des im Anlaut schwierig zu 
sprechenden t . 

Consonanten. 	Deutlich hervor treten nur wenige Verande- 
rungen der Consonanten. 	Nicht bloss Erweichungen, sondern auch 
Verhtirtungen linden wir darunter. 

Die Doppelconsonanz wird durchgangig 	wie 	in den meisten 
Dialecten — nur nicht im eigentlichen Syrischen nach der westlichen 
Aussprache — beibehalten, 	vgl. li:=, 	Lli:...1, 	LALIL----- 	und die Pael- 
formen (siehe unten). 

Bei der Betrachtung der Mqta es — abgesehen von den em- 
. phatischen Lauten 4-D 4 - haben wir besonders die Aspirations- 
verhaltnisse in's Auge zu fassen. 	Leider gentigt das vorliegende Ma- 
terial nicht zur Aufstellung durcbgreifender Regeln. 	Nach dem, was 
nos vorliegt, steht unter denselben Lautverhaltnissen bald ein aspirir- 
ter, 	bald ein unaspirirter Consonant. 	Auf keinen Fall kann man 
die altaramaischen Regeln hier noch ohne Weiteres als geltend an- 
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selin , wenn auf diesem Gebiete auch wohl noch nicht eine solche 
Erstarrung eingetreten 1st, wie im ostlichen Neusyrisch. 

Das K wird aspirirt durch z:,- ausgedriickt ; 	ob 	die Aspiration 
aber vollstandig den rauhen Kiang des arabischen F:,.. (wie allerdings 
im tistlichen Neusyrisch) 	oder nicht 	vielmehr den des deutschen 
C h in a c h habe , kiinnen wir nicht entscheiden. 	Die Aspiration 
tritt 	beim 	K fast 	stets 	im Anlaut ein, 	vgl. 	Liter: 	Stein, 	14A. 

Hun d, 4l.:.:.. B u c h, 1.te,.1.. mid andere Formen von ..=AD, 	aber 

' 	das Paradigma zeigt uns neben ti 	 p....71...4 eg auch 11.....1..1" u. s. w. 

	

. Das Prin zip der Vertinderung ist hier nicht zu erkennen. — 	In 
it,: 31:;,..:A. (sic) Wand ist sogar ..0 fur 5 geschrieben (te:rilz). 

• , 	• 	• 
Den alten Regeln entsprechen besser ......il , .......:;:i , 0•4•••1 ( 	;:ini ) r 	. 	• 2  

0 	 • 	, 
die Endung ,..- 	• — , 	• , auch ‘)..1 und J.:_e 	von 	k u 1 ist . nicht auf- Z 
fallend. 	Ein sicher unaspirirtes K Oa die Schreibweise 	in), 
die Aspiration• nicht ausschliesst ) 	haben 	wir im Inlaut 	nur 	in 

in dam aber das 	eine Mouillirung des K 4'.3, AKIA yactav, , 	 _,.; 
(Ki oder Kj) auszudrucken scheint. 

Das G ist in den Beispielen bei einheimischen WOrtern leider 
wenig und nur aspirirt in der Schreibweise 6, vertreten. 	Auch hier 

haben wir im Anlaut die Aspiration 1)51 Nuss; nach alter Weise 
steht sie in 	14)  Fuss. 	In 4:31....•.A.5‘. 	in Versu ch ung en 	Plur. 
vom arabischen g..)...s•A. 	( in der Ahern Aussprache tagriba t, nicht • , • 
tagri bat aufgenommen) ist die Aspiration auch bei einem Fremd- 
wort angewandt ( fiber .s  fur 1:-L, 	siehe unten ). 	— 	In arabischen 
Wdurch ist 6 durch 	wiedergegeben, wie sonst _ 	.•vgl. 

y 	
c!, 

1.1 z 	 1 2 	LI,. 	Ver- ,11.i:, ( jaq) 1 	Tai.z. 	cylika ; 	i co 	sl..:S  (8.., --v.z*L). 
... w 	V 	*9 

doppeites 6 _ 	
6-  . 

wird durch 	vertreten in ei,..r:Vi 	.-14-1- 	von ts*'. 

Das T 1.::) wird 	mit Asiiiration Lf:.,  . 	Bei der Leichtigkeit , mit 
der ,.•.;) und %:::., 	in Schrift und 	Druck 	verwechselt werden ktinnen, 
durfen wir bei ihnen vor Fehlern nicht sicher sein und daher nicht 
allzu viel auf einige Inconsequenzen geben. 	Ira Anlaut haben wir 
Aspiration in 1..=:i Thiir, Nichtaspiration in UL:i venia t, e.-.t..__:,:i li 
ne introduc nos. 	lm Inlaut 	steht k.1) 	den urspriinglichen 	Ge- 
setzen entsprechend oder doch nach denselben erklitrbar in L.5.,..21-.6-, 
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Wand', 	 1.... 1 	LZ...;... 	Finger 	(ftir 	ii\.os  ), .)131.3 	e.2.)....,KIA, 
) 	) 

1.:,4.t. 	t.‘ 	yedcpovac e, 	(.....:::6 	(4..00 AD) 	1.:4,1 	Haus 	(baits 	aber , 
judisch-aram. b eth a) u. s. w.; 	aber daneben baben wir einielne 

1 	t 
Formen 	wie ,,....xf 	(i.mAn , 	ca..4D ) , 	ek,t31.31 	 xi 	occidi 

( 41.4\i), 	1-11:0:- 	Buch. . 	. 

Sehr auffallend ist aber die Verwandlung des T in 	die g ' 
sich sowohl da findet, wo zu aspirieren ware, als im andern Fall. 

Wir haben so g 
	6 i oder Li  du du (LU1), e' occidis ti, 

6 ' 
., 	• 

scripsisti, 	1......4..x.A 	Stadt, 	l..?.j3 	125? 	Haus, 	1..t...?..)..f 	und 
andere Formen des Participiums neben cg,st.... und L5.46.. 	Gegen- 
tiber u.:....ixi occidi steht 	scr ip s i. 	Dafur finden wir Ssµ3 

. 	, I 	X 	 . 	. 

in u:::...,..11.R 	f-a,..06.• 	und so scheint auch cam 4.• 	6.? Ls.?....-10cn4 

zu sein, obwohl wir 	daneben 1212 haben. 	Neben 	 ..?-1.  9), enklitisch 

(......' , ihr (<3, LA) wird auch c.T. -k-t' 	..,...f, 	enklitisch co... ..%., 	geschrie- 
ben; welcher Unterschied hier in der Aussprache ist, 	kann ich 
nicht sagen. 	In ep..t.:. 	- 	v.4=..L1, dem Plural von t.t.ei23 	3...L\D, 
liegt wahrscheinlich ein Fehler (c,1 .0 L.A.:.* .? ). 	Bei einm 

Fremdwort steht so g  in L:iltt.,JA.f,; von i44.7 :1. 	Man sieht, dass 
dieser Lautwechsel tinter denselben Lautverhaltnissen bald eintritt, 
bald unterbleibt. 

D wird in alien Beispielen im Anlaut aspirirt, ntimlich in •U.33 
Bart, 1..c(,3 Arm, l..?....)3 Haus; 	sonst finden wir es noch regel- 
recht aspirirt in 13.4.1 wie (siehe unten) und ohne die erwartete 

Aspiration in 1..s7.4‘.X.; 	Stadt. 	Zu J wird D, wie 	Behr oft im 
Ostlichen Neusyrisch 	(freilich 	unter ganz 	andern Uffisttinden ) 	in 

	

;.,.. 
'.. 	

V 	9 	• 	 - 

ti;' 	is„ 	*-ArcA,  . 	In arabischen WOrtern finden wir zweimal T 

	

.. 	• 
in.1.--  

	

-fUr D, 	namlich in U....J:4A 	ans g......5a  ,0 	und z 	....3 	von j.-:--,); 
in der syrischen Schreibweise steht aber beidemal D. 

Fur  p haben wir in einheimischeu Wiirtern wenig Beispiele. 

DI  u..,„... Stein 	tritt die erwartete Aspiration ein, in of 	.)1 auch 
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(aus 	Lz) ist das Ph ganz aufgelost, 	eine Aussprathe , die schon 
Barhebraeus 	(gram. metr. ed. Bertheau S. 37 v. 337) kennt und 
die sich in einzelnen Wortern im iistlichen Neusyrisch findet. 	Wie 
1;93:--. 	1  Ilim S) zu sprechen , ist unklar. 	1VIerkwfirdig ist 1:3 1:02 
Mund mit dem Wechsel von %.•::.$ fur Ph (das Umgekehrte kom' mt 
im Aramaischen and sonst vor) 1) ; auf jeden Fall war auch hier 
der Anlaut schon fruher aspierirt. 

B hat, 	wie es 	scheint, 	keine Aspiration; 	wenigstens wird 
immer einfach ,‘,.., fur Bh geschrieben, z. B. Lil.:: 	Bu ch , ,....i gi e b 

!\ 4.-!0,  ) 7 tiyii unser Vater, 	‘,....iM 	und 	andere Formen von 
• ...L10 . 	In , ..t•••?, 	(4=L(.o) ist P wohl durch den darauf folgenden 

Laut, in 1.:::.4... Finger ftir 14m3 	oder NnY31611 durch den vor- 
hergehenden Laut veranlasst. 	Nicht aspirirtes B ist meistens zu 
P 	 vgl. 	14:ta Haus, 	Le-.)- 	Hund, 	(TtmL \D gesteigert , 	 ePe-i. 	•-•• 	, 
nrsprtinglieb freilich 	;• -in) 	aber 	daneben 1.!....1.(, Le:31a. 	Die 

Praeposition IQ wird einmal t.e gesehrieben in 1.3le,..i..i4  li1i„q=. 

Der 'Laid des 	ix scheint unverandert zu bleiben ; 	fur 4 
set4 die arabische Umschreibung zuweilen cz.) z. B. in alien Formen 

von \-b4) 1_ aber doch 141.4.0: 14; u. s. w. 	Es bleibt zweifelhaft, 
oh in jenen - Fallen 	wirklich 	eine Erweichung des 	4 anzuneh- 
men ist. 

Die 	Zischlaute zeigen 	bei 	einheimischen Wortern 	keine 
Veranderung 	als 	die 	des 	3 	in 	44:0 	im 	Beispiel 	1t1=1:0  , 	. 
Finger, wahrend I X35 M o rg e n aus lims.  das 3  behtilt, daftir 
aber den seltsamen Vorschlag aes 	annimmt 	(wenn die Form 
richtig ist! ). 	In arabischen Wortern haben wir ,r9 fur 	... in 

. 
• ••••• 	dein Wille von Xte,f4...0 und 12iN o Baum von ›.41Ana. 	A 

. 	. 	 . 
kli.?-1.2.; 	dock 	hat 	fur 	lelzteres die arabische Schreibweise L'ii... ...:::.. 

1) In Pallistina 	gerade 	sprach 	man 	nach Barhebraeus 	11121 und 121 
mit Ph filr Th (Quatremere im Journ. As. 1835 1, 265. 	Fur das, Arabisclio 
vgl. in dieser Hinsicht Ibn Ham ed. Wfistenfeld S. 152. 	Uebor den lent- 
lichen Vorgang siohe Wallin in der Ztschr. d. MUG. XII, 618 f. 

Bd. XXI. 	 13 
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In  1 i., i.. 	171)4., b 0 se 	'von JAJ,:::, uud andern ist das u;:, unVerandert 
geblieben. 

Auch bei den Liquida L M N R bemerken wir kaum Ver- 
anderwigen. 	N halt sich zaher, als zu erwarten ware ; 	nicht bloss 
haben wir es noch in alien vorkommenden Pluralformen auf In nit 
Ausnahme 	von e.o..z.t ..... 0...fi1. 	; 	sondern 	sogar 	in 	1...\;.,1,...\..; 	(aber 
nicht mehr in e und den andern Formen der 2. Person). 	Abge- 
fallen 	ist es mit seinem Vocal in e..ii aus ti7r1Dti oder pri3N , vgl. 

, ciSD 09) aus il)ri.  
Sehr zu beachten ist die fast unveranderte Beibehaltung der 

G u t to r ale, wiibrend gerade sonst 	in dieser 	Dialectgruppe ( in 
Samaria und Galilaea) schon sehr fruh die Erweichung und. Ver- 
mischung dieser rauhen Laute beginnt. 	Hier wirkte wohl die Ge- 
birgsnatur des Landes auf die Erhaltung ein. 	Allerdings bebalt das 
1 , wie im Syrischen , •wohl nur im Anlaut seinen Werth, wie Uf 

i ch , e.if wir u. s. w. oder wird auch zu 01 , 	wie theilweise ini 
Jadisch-Aramaischen (besonders in den Zusammensetzungen mit dem 

, 	. 
Fragewort ,;! :=-- •iti nt) , namlich in 4\9 d u neben 	1 L.\ -31 	U  .s-0) E 	••• 

.f - 	a-11 , verschwindet aber in I.. 	51.E i hr 	neben 0..:,-1...1, 	1::• 	 Laji. 	Bei 
den enklitischen Formen 	J, 0..  fallt 1 	mit seinem Vocal 	aller- 
dings ab. 

Das 5 scheint 	stets 	stark zu bleiben, 	vgl. 	i j= , 1.ziri , 6.54 ; 

61)3, Lip.:; 	I,,, 	i....0D 	und das dem Arabischen entnommene 1.2.:. , 
Lehrer. 

, 
Das H 	erbillt sich im Anlaut in 	 .0)  er, 	09 Lyst si e, 	wird 

aber zu i in yl 	gieb (.-n01). 	Im Silbenauslaut scheint H 	nicht 
stark zu bleiben, 	denn 	neben der Schreibart 	iicni, 	1 401.) 	stela 
oi•• li 	und wahrscheinlich aLZ .... 	 z..4 	,..... fur1 0  011; 	so 	auch 

	

1 /41......,. 	.  : 	- 
1 ic1.3 Licht fur 1 ialco , wenn es 	nicht dem Arabischen entlehnt 
ist (,,3). 

Das 	4-0+ bleibt stark. 	Es wird immer,  , 	wie von vorn herein 
zu erwarten,' durch arabisches 	c  (nicht dumb e) 	umsehrieben, 
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z. B. Z-..:1 un s, 	1......-ti Brot, 	L41; Weizen. 	Wo dem LA/ ein 	• 
gegentiber steht, ist immer ein arabisches Lehnwort oder eine un- 
ortbographische 	

1 
Schreibweise ftir 	K 	( (ANA. 	fur . PAD) / 	wlthrend 

, 	. 
andrerseits 4-NA auch das 	arabischer Worter vertritt, 	vgl. 1.-13AA 

ciLw..1..›. , 	1M j..1,4 	,„,.);>. „  
Ueber den Laut des t siehe oben bei den Mutae. 
Die Bchandlung der V o c al b uchstaben J und W ist ans 

den wenigen Beispielen nicht klar zu erkennen. 	Ersteres erscheint 
im Anlaut in iloo... 	...Ars:Z. 	1,... f 	1:1- lis. 	Vermuthlich ist auch , 	, 	, 
beim letzten Beispiel der Anlaut i zu sprechen. 	Vom consonanti- 
schen W haben wir kein Beispiel, als vielleicht zu 	=,.2  wenn dies • LS •  

Z----- 10 GIL und also der Laut durch B dargestellt ist. 

Zur Formenlehre. 
N om en. ..Die Formen des selbstandigen Person al p ro n o- 

in ens siehe oben bei den. Paradigmen 'der Verha. 	Femininformen 
. sind 	nicht angegeben, 	obwohl sic 	nicht ganz verschwunden sind, 

wenigstens nicht bei der 3. Pers. 	Wenn man die oben gegebenen 
Lautumwandlungen berticksichtigt, wird man in y9), tP, hi , 0. .-:1st 

und den Nebenformen die alten Bildungen genau wiederfinden. 	e:ii 
wir geht auf t•irM: (targfimisch) oder pr 	(samaritanisch und in 

ahem syrischen liandschriften vorherrschend) zurfick, 0.0 oder USA CY. 
auf 1.1:7. 	Der theilweise Abfall des 1 	beim 	enklitischen Gebrauch 
(c.,. !., 	tS ) 	1st 	schen alt, 	wird 	aber nicht stets durchgefiihrt wie 

bei e.11 c_Hjil..a im Vater Unser, bei dem freilich ein besonderer Nach-
druck auf dem Wir liegt. 

Suffigierte Personalpronomina 	haben 	wir leider 	nur wenige, 
aber 	darunter 	sehr interessante Formen. 	Das 	Possessivsuffix der 
2. Pers. Sg. Masc. lautet 7.2- , 	i-...-2--; ebenso entspricht das Suffix 

der 3. Pers. Sing. Fem. 	in al. 	`21 	der alten Form. 	Dagegen ist 
das 	Suffix der 	1. Pers. Pl. am Nomen wie am Verb durch die 

selbstandige Form 	t-.."31 in 	der Weise 	beeinflus'st, 	dass 	sie 	nicht, 
wie in den andern Dialecten auf n an , n A oder blosses n, sondem 
auf n a h oder a h ausgeht. 	Da diese merkwtirdige Form in unserm 

13* 
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Dialect ganz"allein stela, 	diirfen 	wir sie 	durchaus nicht , ftir ur- 
sprtinglich halten, 	sondern intissen sie 	aus der Einwirkung der 
selbstandigen Forth erklaren, wie ja- auch im ostlichen Neusyrisch 
(und in andern Sprachen) Veritude'rungen der Formen' bei den Per- 

i i 	sonalpronomen nach Analogie verwandter vorkommen. 	Nach vocali- 

Auslaut scheint beith Nomen 	sonst E"—' 	1 - 	zu stehn • 	wir schem 
	

4 

haben so 	e.3,43 	u n s e.r- Vat e r 	(palastinisch pitm) 	gegentiber 
_... 	L.  .,..;.• 	- 

u n se r e S tin den (r4riti) 	uns (I'D). 	So lautet auch e..eggi... 	 ei 

das Objectsuffix derselben Person ad' c  aus; die beiden vorkom- 

. 	menden Formen (am Imperfect und am Imperativ) haben vor sich 
das sog. Nun epentheticum, 	das wir sonst nur im Palastinisch- 

r... 	.. 
Aramaischen kennen. 	Es sited die WOrter 

c'..1,11)::i in tr o du c a s 

nos    und 	befr eie un s; das Suffixum entspricht einem p-.— Hsu 

  

oder ti?—. 
Von s on s ti gen Pron omi n a ist 	leider nichts vorhanden, 

bis auf die pronominalen Elemente in irwpf 1,-5.4.1 	und T int, 
Letzteres 	ist ,.-_-: 	ersteres entweder=_-? ita.of (mit c.,....1. 	 T-%;:iD1, 

1? fair das ursprtingliche N-i) oder Lil 0274;W (eigentlich fragend) 1). 
Sonst kommt leider keine der zahlreichen Bildungen mit de-

monstrativem (resp. relativem) i vor. 
Eine Uebersicht der in inserm geringen Material vorkommen- 

den Nominals tä m me zu geben ware zwecklos. 	Wit machen 
nur ' darauf 	aufmerksam, 	dass 	die 	alte Weise, 	aus dein Parti- 
cipium 	durch das Suffix 	an 	wahre Nomina Agentis 	abzuleiten, 
welche -namentlich 	im Ostlichen Neusyrisch sehr beliebt ist, such 
hier erscheint , 	indem 	aus 	dem arabischen -4.".„4 echt aramdisch 

i-a--43 gebildet wird (wie das gleichbedeutende 1.11-. ). 

	

Die ,Feminin en dung 	ist auch hier i2 (resp., 4), 
welehes 	in 	einigen 	Fallen 	auch 	an 	Fremdworter 	tritt 	wie 	in 
14,....... 	' 	v 	 :. I / tj.-44,,-,2 ) 	—3+—D 	 4.3 . 	In 	l.........•• 	3:.:,{; 	und 	Lix>=1,:„,  aus 
F.,,,,),NA , iii.? 	wie in 	• ".. 	 A von glief4,..4 	ist das 	arabische 8 als 
Femininendung verwerthet. 	Sammtliche nicht 'mit Possessivsuffixen 

1) la (kelpie zuerst an eine Entstehung von mii.1 	(g ern a a s), aber dauu 
wiire due D schwerlieb aspirin. 
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versehene Substantive tragen die Endung des Stat. emphat i cu s, 

t 	. 	*- 	
1 	7 	r, 

auch die fremden wie 	yi.> u. s. w. .Nur i40 )3 Schlacht 
hat die Endung nicht; es scheint ein Fremdwort zu sein (SW?). 

Wie weit etwa der Stat. a b s. and constr. noch vorkommen, 
kOnnen wir leider durchaus nicht erkennen. 

Im Plural haben wir den Stat. absol. wenigstens noch bei 
den Participien auf in wie 	 .4iLl.a u. s. w. 	mid den Stat. constr. 
wahrscheinlich in 1ai.a..3 rnS,; ware dies Singular, so wiirde es dock 

gewiss ;ate lauten. 	Vermuthlich hat das Wort noch eine Art 
vocalischen Auslautes als 	letzten Rest der alten Endung a, g. 
Jedenfalls ist es misslich, den ersten Theil einer solchen Zusammen- 
setzung als a'rabisch anzusehen. 	Der St. emph. beim Masc. Plur. 
scheint noch auf itipi auszugehn ohne die im spatern Aramaischen 
allgemein tibliche Zusammenziehung in 8. 	Wir haben wenigstens 
Li t.b.).., Lilt; 'Weiz en, ganz das alto ttltgr! gegentiber spaterem 
., 	•• 

.11.... Ion. 	Auch ta:%. Wasser stinunt hierzu ; bei diesem Worte 
behalten freilich auch die andern Dialecte meistens die lungere Form. 
LU:i.* Him m el ist wohl aus ant! zusammengezogen. 

Der Plural Fem. wird im St. emph. wie einzeln schon in den, 
altern Dialecten (z. B. IL14.2...zin Messer, 16100? 0 erter u. s. w.) 
and herrschend im ostlichen Neusyrisch in zwei Fallen von einer 
durch I erweiterten Form gebildet , also mit j eith a statt 	a th a. 

Das deutlichste Beispiel ist lfil.*,...4.7.ls" 	 aber auch Lfit.t4A;• yedgvvaac; 
V e r s u chungen vom arabischen Ii43.... 	ist so gebildet. 	Die syri- 
sche Schreibweise 12\8A. 	it1L' Q druckt dies J freilich nicht aus. 

- 
Ein Plural ist wahrscheinlich auch 1.....4.4.,.. 	 .,. uns ere Stin- 

den, von 44,41 hier ware darn freilich statt L- _:__ ein langes 
0 . 

a 	auszudrticken 	(..Pat‘,6-6\i+) '). 	Sonstige Pluralbildungen 	kommen 
nicht vor. — Die Anhangung der Pronominalsuffixe macht keine 
Schwierigkeit ; siehe oben die Beispiele. 

1) Beim Singular ware das a fiberhaupt nicht 	zu erklfiren , man miisste 

denn anuehmen, dass wir das arabische Kft.6.. , nicht das einbeimisebe onion ' 
bier Witten; dann ware aber nach aller Analogie der Anlaut t zu schreiben. 
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, 	1 

Pa rtikeln haben wir nur wenige. 	Es sind die Praeposi- 

tionen _ 	\  
\5 	(in e-4.6.7 	CIL und 	cm • (4::1A 1  6.4 	L4j.,..? Ti-u-) 1 	 , 	, 
, 	 . 	- II 	uitt,,..*•9) 	(nach Analogic der beiden ersteren aus TS0 	ver- 

„ * 
ktirzt in 	\)•2 :' j...:.)e, 	wie 	sehr 	oft 	im tistlichen Neusyrisch), 	und 

die Adverbia TS:1D?, 	1,S2D1 	(siehe 	oben 	bei 	den 	Pronomina), 
. 	 : 

o1 ,f (wahrscheinlich =_-•..z ? a uc h), 	1) 1 nich t. 	Nicht einmal 

o un d ist nachzuweisen. 

Verb u m. 	Die vorkommenden Verbalstamme sind Peal (siehe 
V 	9 

die Paradigmen), Pael 	, 	../.:.-\:::i und dessen Reflexly ,-.•,..041.., .sue 	c. 
Li.'41.1. 	Beide 	Tempora sind erhalten, 	ebenso ktinnen wir das 

Partic. act. und pass. 	(wenigstens fur das Peal) und den Imperativ 
belegen. 	Das alte Conjugationssystem 	ist deinnach 	bier 	viel voll- 
standiger erhalten, als bei den Nestorianern. 

Von den in den Paradigmen 	fur das Praeteritum angeftihrten 
Formen sind naturlich je die beiden Ietzten Participia 	mit 	selbst- 

- standigem Personalpronomen, und das Beispiel --\.if . a.11.4 	im Vater Z (2 .., 
Unser 	zeigt uns, 	dass 	diese Verbindung auch gar nicht far die 

Irergangenheit , 	sondern ganz 	wie 	in 	alien 	ubrigen aramaischen 
Mundarten gebraucht wird. 	Schwerlich fehlt der Sprache wirklich 
die 2. und 1. Pers. Pl. im Perfect, wie auch wohl kaum die 3. Pers. 
Fern. 	Die Lautveranderungen der tibrigen Formen sind durchgangig 
schon besprochen. 	Die Vocalisation der 2. Pers. Sg: ist nicht recht 
dentlich. 	Wenn es 	erlaubt ist, • aus der Vergleichung der beiden 
Beispiele 	zu schliessen, 	dass 	beide ersten Radicale als Vocal 	ein 
-- haben, der dritte ein -= , so muss man annehmen, dass sich 

der sonst ganz'verflachtigte erste Vocal bier etwas starker gehalten 
gehalten hat und dass das 	=7 	zur Erleichterung der Aussprache 

eingeschoben ist. 	Der Form .....ix-; 64.0'  gegenaber, welche der 
alten Form genau 	entspriclit, 	babe 	ich 	gegen 	das andre Beispiel 

s'aLNA3 	,;.-s....1/4..... '. 	einige Bedenken, da es kaum wahrscheinlich sein 

dtirfte, dass der beim starkers Verb in keinem aramaischen Dialect' 
mehr erhaltene Auslaut I in einzelnen Formen dieser Mundart noch 
bewahrt ware. 	Dazu kommt noch das Auffallende der Vocalisation 
und der Verdopplung. 

Obwohl es Ferrette nicht gelingen wollte , 	ein Paradigma des 
Imperfects herzustellen , so 	hat er doch erkannt, dass 	in 	seinen 
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Beispielen Formen desselben vorkommen. 	Auf die Wichtigkeit des 
., 	r 9 	. 

Umstandes dass in 	4-0 	das Praefix J und nicht N ist, LA,.*It.R. 	!DA.) 

babe ich schon im Anfang dieses Aufsatzes hingewiesen. 	Ausser 
dieser Form haben wir fur die 3. Pers. Sg. Fern. 1211 und vie- 

:. 	we 	... 
leicht 	s..) 	.. (Lilmn), 	far die 	2.. Pers. Sg. 	Masc. 	,d.i.:ktZi 	(Pael • ts • 	 c 	.. 
mit Suffix).  

Der Imperativ 	lautet vom 	starken Verb 	im Peal ,,......:::i und 
mit etwas anderer Vocalisirung j.4.61; 	der Vocal des 	Vorschlages 

.. 	. 	, 
richtet sich bier nach dem zweiten. 	Man konnte tibrigens ver- 
muthen, 	dass die letztere Form 	geradezu arabisch ware. 	Echt 

aramaisch 	ist dagegen jedenfalls 	der Imperativ 	yti ( -zcn ) - von 
... 

t-- 01.6. 	Auch der Imperativ Pael 	
r. 
 .. • ist gut aramaisch, obwohl 

das Verbum arabischen Ursprungs ist. 	Zu bemerken'ist hier, dass 
das Nun epentheticum hier auch am Imperativ steht, 	welcher es 
im Judisch-Aramaischen nicht hat. 

Vom 	Participium 	zeigt 	das 	Paradigma 	mehrere 	Formen. 
Ferrette erkennt selbst an, 	dass das von ihm als Plur. M. des 
activen Participiums aufgefuhrte Wort der Plural des passiven Par- 
ticipiums ist. 	Er fuhrt ausserdem noch die Form 40 in der Bd- 
deutung Morder an; 	wahrscheinlich ist dies til:top, 	oder es ist 

T 	.  

P4.0 zu lesen. 
Infinitivformen giebt Ferrette leider nicht an. 

. 	Zur Syntax. 
Das syntactisch zu verwerthende Material beschrankt sich auf 

die doch 	wohl schwerlich 	den Sprachgebrauch 	in mustergtiltiger 
Weise darstellende Uebersetzung des Vater Unser. 	Wir beschrin- 
ken uns deshalb auf die Bemerkung, dass sich -innerhalb derselben 
gar keine Abweichung von den altern syntactischen Regeln findet, 
als 	der Gebrauch von 	ohne folgendes ? 	(vielleicht- ist etwa 	 T-N:Loi 
auch 1 t..1 ahnlich gebraucht, wenu es eigentlicli Fragewort ist). 
Die Anwendung der vorkommenden Verbalformen ist ganz die alte; 
wir heben nur beispielsweise die Verbindung des Imperfects 	(nicht 
des Imperativs) mit V hervor. 	Echt aramaisch ist noch die Hinzu- 
fugung des a>5 zu 	'1212 . 

   
  



200 	Poldeke , Beitrage zur Kenithiiss cler. eninnzaisOien :Diateete: 

1 	ITeher den Wo.rtschatz. 	/ 
• 

Aron vom herein widen Wir erwarten-, class dieser letzte Itest 
ether von jeher gem fremdes aufnehmenden Sprache, welcher scion 
von alien Seiten (larch •die michtige Gegneiinn. .umringt• ist, seinen 
Wortvorrath nicht vein erhatten babel' -werde. 	So ist dean antli 

• reichlich ein Viertel 	der 	itm vorliegenden Weirter 	yon fremder 
. Herkunft und- vietleicht wiirde slob dies VerhitItniis noel' ungtinsti- 
- ger stolen, Wenn, Wilt den Wortyorrath des Dialects yolistiMdiger' 
iibetblicken honnten. 	Zu beachten .1st besonders, dass Mich eta- 
Ache Verba 	wie 	4.4L .,j.) 0.47: 	aufgenommen 	sind. 	Weniger . 
stikend warden abet diese fremden- ilestandtheiln dadurch, Class sie 

' einer verwandten Sprache'entnoMmen sind and itieh desliath leicht 
in die aramaischen Formen ltigen, wlihrend die zahilosen Lelin- 
whrter aus ganz fremden Sprachen 	im Ostlichen Nouspisch 'den 
gauzes 'Spraclicliaracter zu verdunkeln anfangen. 
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Ueber eine bisher unbekannt gebliebene Hand-
schrift der Masorah. 

- 	Von 

Dr. I-Iermann I-Iiii)feld, 
weil, ordentliehein Professor 	dor 	Theologie 	zu 	Halle. 

Aus dem Nachlass des Verfassers herausgegeben 
von 

Eduard Vi!mar '). 
a. o. Professor. in Marburg. 

Die Masorah, 	welche 	in den Bibelhandscbriften des Mittel- 
alters den Text auf semen Rtindern umgibt, 	verdankt ihre jetzige 
Gestalt in den sogenannten Rabbinischen Bibelausgaben dem ersten 
Herausgeber R. Jdgob ben Chajim, welcher sic zuerst in der 
zweiten von dem beriihmten deutschen Buchdrucker Bomberg in 
Venedig in vier Folianten 1526 gedruckten Rabbinischen Bibel er- 
scheinen liess. 	Allein 	die 	Gestalt , in 	welcher sie 	von hier aus 
fortgepflanzt wurde, leidet bekanntlich trotz des vom ersten Heraus-
geber angewandten Fleisses und ungeachtet der vielen Nachbesse-
rungen, welche ihr der spatere Herausgeber J o h. B u x t or f ange- 
deihen liess , 	nicht nur an zahllosen Fehlern, 	sondern 	auch an 
unzweckmassiger 	und 	ungleichartiger Vertheilung 	und Anordnung 
des Stoffs. 	Dadurch dass 	die Regeln theils 	an den Ritndern des 
Textes wie in den Bibelhandschriften an 	den betreffenden Stellen 
Erwahnung find en, 	theils aber erst in den sehr unvollkommenen 
und unvollstAndigen alphabetischen Zusammenstellungen am Schluss 
vorkommen, 	wird der Gebrauch 	des Ganzen ausserordentlich er- 
schwert und beeintrachtigt. 	Diese Fehlerhaftigkeit der Masorah ist 
nicht bloss 	von 	den Abschreibern 	der 	Handschriften verschuldet 
oder von den Gelehrten, welche die 	an zahlreichen Druckfehlern 
leidenden Ausgaben, veranstaltet haben , 	sondern hat ihren Grund 

1) Der 	Herausgeber dieser Abhandlung verweist wegen seines Antbeils 
an 	derselben auf den Schluss, und 	bemerkt 	an dieser Stella 	nur, 	dass die 
wenigen Aninerkungen , die er beizufiigen 	fiir gut fand , 	in Klammern 1 J 	ein- 
gesehlossen sind. 
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• , 

vornamlich in der allmithligen Entstehung der Masorah 
selbst. 	Daher die 	Verschiedenheit der Fassung, 	welche dieselbe 
Regel durch so viele,  verschiedene Zeiten 	und Hande in verschie- 
denen Handschriften und in derselben Handschrift an verschiedenen i 	$ Orten gefunden hat, daher die Verschiedenheit in der Vollstandig- 

- keit der Zahlumen und Belege; so dass die Masorah als ein Chaos 
erscheint uud sich ihre Angaben bei naherer Prufung nur zu oft 
als einseitig, ungenau, unvollstandig (besonders in Zahlen und Be- 
legen) 	herausstellen, 	und 	dieser bertihmte 	„Zaun des 	Gesetzes " 
(d. h. Verwahrung des tiberlieferten Textes gegen falsche Lesarten) 
in seiner ganzen Gebrechlichkeit offenbar wird. 	Es ist demnach 
eine neue kritische Ausgabe der MasOrah die .unumgangliche Be- 

, 	dingung ihrer Benutzung fur die Textkritik. 	Diese wird die 	ein- 
zelnen Regeln nicht nur in der richtigsten und vollstandigsten tinter 
den vorhandenen Gestalten aus den besten Handschrifteu zu eruiren 
und in sachgemasser Ordnung zusammenzustellen, sondern auch auf 
eine nahere Pritfung ihrer Richtigkeit und Zulanglichkeit einzugeben, 
sie genauer zu fassen und zu erganzen, von Auswitchsen zu saubern, 
such die viele Spreu vom guten Korn zu scheiden haben; denu es 
finden sich eine Menge Quisquilign darunter. 	Eine solche Ausgabe.. 
hat der Herausgeber des Buchs 2), welches vorliegende Abhandlung 
zunachst veranlasst hat, 	langst versprochen. 	Er hat seine Befahi- 
gung dazu bereits durch fruhere Arbeiten, namentlich die Ausgabe 
des Tractats fiber 	Vocale und Accente 	im Anhang der 'molten 
Bomberg'schen Rabbinischen Bibelausgabe 3) 	hinlanglich 	bewiesen. 
Nachdem viele Jahre seitdem verlaufen sind, ohne dass etwas von 
der Ausftihrung verlautet Witte, 	erscheint' hier als Vorlaufer eine 
Arbeit, welche einerseits des Autors Befahigung zu diesem Werk 
in 	ausgezeichnetem Maasse 	bewahrt, 	andrerseits aber 	auch 	die. 
Schwierigkeit desselben 	noch mehr herauszustellen geeiguet ist. 

Unter den handschriftlichen Quellen, an die ein Bearbeiter der 
Masorah gewiesen ist, nehmen naturlich diejenigen Handschriften, 
welche eine s el bstan dig e, nicht am Rande des Textes zerstreute 
Zusamnienstellung der masorethischen Regeln geben, die erste Stelle 
ein. 	Dass 	es 	solche im Mittelalter gegeben hat, 	wissen wir aus 
den Anfuhrungen schon alterer Rabbinen sowie aus den Angaben 
des ersten Berausgebers, welcher dergleichen Zusammenstellungen 
vor sich gehabt hat. 	Die bestimmtesten Angaben 	darttber finden 
sich bei dem Zeitgenossen dieses ersten Herausgebers 	R. Elias 

2) Das Buch Delilah W'ochlah (Massorah), fibersetzt und mit crlauternden 
Anmerkungen versehen nach einer, so welt bekannt, 	einzigen in der Kaiser- 
lichen Bibliothek 	zu Paris 	befindlichen Handschrift von 	Dr. J. Frensdorff, 
Oberlehrer der Bildungsanstalt 	fiAr jfidische Lehrer zu Hannover. 	Hannover, 
Hahn'sche Hofbuchhandlung 1864, 4. XIV. 71. 188 SS. 

31 Fragmente aus der Punctations- und Accentlehre der hebritischen Sprache. 
Hannover 1847. 	92 SS. 8. 

   
  



Hupfeld, it& eine bisher unbelcannt gebliebene Ffschr. der Masorah. 203 

Levita, dem Verfasser des ersten Werkes zur Erklarung der 
Masorah 4). 	Dieser nennt sowohl in der zweiten (metrischen) 5) als 
in 	der • dritten (prosaischen) 8) 	Vorrede zu 	seinem Werk als 	die 
Hauptquelle seiner masoretischen Studien sowie der gedruckten Aus-
gabe durch R. Jo :gob ein Buch 'Okhlah ve'okhlah,.das er sogar als 
das einzige seiner Art bezeichnet. 	Unter diesem Namen, 	der 
von einem Beleg der ersten Regel nach .  Rabbinischer Sitte entlehnt 
ist, fiihrt es bereits Da vi d Qimchi 7) oiler an. 	Dass aber dieses 
Bach das einzige dieser Art gewesen 	sein soil, 	ist auffallend und 
scheint eine _Uebertreihung des Elias 	zu sein, 	da wir mehrfache 
Zeugnisse vom Vorhandensein 	besonderer Masorahhandschriften im 
Mittelalter haben. 	Abgesehen von den haufigen Anfahrungen der 
„grossen Masorah" 	bei R. Judah ben Bileam, R. Tam u. A., die 
auch auf 	die gewohnliche, 	in 	den 	Bibelhandschriften 	befindliche. 
gehen konnen, finden sich in einer Handschrift der Leipziger Baths-
bibliothek aus dem 13ten Jahrhundert in dem kritischen Commentar 
am Rande 	Ofter zwei alphabetisch geordnete Masoren angefiihrt: 
1. eine Masorah magna, welche der beruhmte R. Gerson (im 
11ten Jahrhundert) eigenhandig geschrieben and mit rrwrn 	ver- 
seheir haben soil. 	2. eine solche des Menahem von Juani (Joigny) 8). 
Auch befand sich nach Buxtorf 9) eine besondere Masorah in einer 
Handschrift der palatinischen Bibliothek and findet sich noch jetzt 
in der Bibliothek des geistlichen Ministeriums zu Erfurt eine solche, 
die Joh. Heinr. Michaelis 	bei 	seiner. Ausgabe des A. T. gebraucht 

' hat mid unter dem Namen Masorah Erfurtensis auftihrt 10). 	Nach 
einer Aeusserung 	des jungern Joh. Buxtorf 11) gibe es „unzahlige 
Handschriften der Masorah". 	Indessen batten sich neuere Judische 

• 
4) Unter dem Titel: trIbv-I rv-11:0;. , Venet. 1538; Basel 1539; deutsch 

herausgegeben von S emle r. 	Halle 1772. 8. 
5) S. 37 fig. bei Semler. 
6) S. 85 bei Semler. 
7) Mikhlol fol. 137 a. 199 a. WB. s. v. n'ip 	[Die Ausgabe, wonach die 

Grammatik von Qimchi bier und welter citirt wird, ist die Octavausgabe Venet. 
Bomberg 1545; 	vgl. Frensdo ef f Ochlab 	W'ochlab 	S. XII. 	und S te in- 
s c hn ei der Bibliogr. Handbuch S. 73 a, nro 1049. 	Dem Herausgeber dieser 
Abhandlung stand leideP nur die Bomherg'sche Folioausgabe aus dem niimlichen 
Jahr zur Disposition. 	Allein in den Vorarbeiten des Verfassers wie im Concept 
sind gerade diese Citate fiberall deutlich geschrieben, weshalb kein Grund vor- 
lag , dieselben zu andern , 	zumal sich deren Richtigkeit auch aus einer unge- 
flihren Schatzung nach der grOsseren Ausgabe ergab.] 

8) Vgl. D el it zsch, Catal. 	codd. Lips. S. 273 und Zunz additamenta 
ibid. S. 315. 	Daselbst wird noch bemerkt , 	dass such Rashi eine besondere 
Masorah magna gebraucht babe, 	die er von der am Rande bandlicheu miter- 
scheidet.  

9) Tiberias pag. 183 edit. 1665. 
10) Cf. proof. cap. I. § 5; cap. IV. § 3. 
11) Appendix bibl. rabli. pag. 438. [Bibl. rabb., Herborn 1708. 8. pag. 36.1 
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, 	. 

Gelehrte wie Salomo No r z i 12) 	vergeblich 	nach einer 	Isolchen 
Handschrift wie das von Elias Levita geruhmte sog. rrzt.ti r-tw.t 
upgesehen und es gait daher fur verloren. 	Urn so grosser war die 
Freude des Herausgebers, 	als er nach langem Suchen vernahm, 
dass sich die gesuchte Handschrift in der Kaiser]. Bibliothek 	zu 
'Paris finde, welche er dann 1862 selbst abgeschrieben und nun im 
vorliegenden Werk als ein u n ic u m herausgegeben hat. Wenn nun 
aber hiebei der Herausgeber annimmt, dass die gefundene Hand-
schrift die lange vermisste und gesuchte sei, dieselbe, die Elias Levitt), 
und David Qimchi miter diesem -Namen angefuhrt und gebraucht 
haben; 	wenn er 	on dieser Annahme aus bei Vergleichung dieser 
Handschrift mit der gedruckten Masorah aus der Uebereinstimmung 
oder Nichtubereinstimmung der Regeln dieser mit denen der Paiiser 
Handschrift auf den Gebrauch oder Nichtgebrauch d i e s e s „Buchs" 
von Seiten des ersten Herausgebers und seiner Nachfolger schliesst '3), 
am Ende aber wegen der grossen Verschiedenheit trotz der Be- 
hauptung des Elias Levita, 	dass dieser 	den grassern Theil 	der 
Masorah daraus entnommen habe, bezweifelt, oh derselbe das Buch 
uberhaupt benutzt babe '4): 	so liegt darin wie tiberhaupt in der 
Annahme ein unicum gefunden zu haben schon von vorn herein 
ein Fehlschluss, beruhend auf der unhistorischen Ansicht, dass die 
in jener Handschrift aufgezeichnete „grosse Masorah"

' 
 , wie 	sic in 

der Ueberschrift heisst und schon von den altesten Rabbinen im 
Mittelalter ha,ufig angefuhrt wird, ein einziges Werk von fixirtem 
Inhalt und von einem bestimmten Verfasser oder Redactor zu einer 
gewissen Zeit (und zwar im hochsten Alterthum) aufgezeichnet sei 16);,  
ein Werk, von dem es zwar verschiedene Abschriften von grOsserem 
oder geringerem Werthe, aber im Allgemeinen nur von demselben 
Inhalt geben Winne. 	Dass es aber unter demselben Namen r.11.,Zrt 
r6mtil oder „grosse Masorah" bei gleichem Grundstock in Inhalt, 
Anordnung und Umfang sehr verschiedene Zusammenstellungen geben 
.kOnne, davon liegt der thatsachliche Beweis, wenn nicht schon in 
der Erfurter Handschrift (die ich nicht kenne), wenigstens in einer 
Handschrift mit einer selbstandigen Masorah auf u n ser er U n i- 
v e r si t tit sbiblioth e k (gez. Y. b. 10), 	die ich zuvorderst etwas 
ntther beschreiben will 1.6). 

12) Mn nrivz 	zu 1 S. 1, 9. 
13) Frensdorff a. a. 0. z. B. S. 15. 
14, Frensdorff Vorrede S. X. 
15) [In Hupfeld's Nachlass findet sich eine Anzahl Aufzeiehnungen, worin 

die allmalige Entstehung der Masorah vom Talmud aus historisch ver- 
folgt wird; dabei bilden natiirlich die Angaben 	des Tr. Sopherim die Grund- 
lege. 	Die historisch richtige Ansicht iiussert such Di lltnann in Herzog Real- 
encyclopiidie 	II. 153 Art. Bibcltext und unter Benutzung 	der Aufzeichnungen 
Hupfeld's Arnold ebenda IX, 131 il. Art. Masorah.] 

16) Joh muss es nach meinen im vorigen Winter [1864/51 gemachten Auf-
zeichnungen thun; da die Handschrift selbst seit dem Friikjahr in den Handen 
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Es ist eine Handschrift auf Pergament in klein Quart, durch-
gangig mit derselben schonen grossen Quadratschrift, wie die schon-
sten Bibelhandschriften im Mittelalter geschrieben , auf zusammen 
138 bezifferten Blattern, wovon -128 auf die Masorah in gespalte- 
nen Columnen gehen. 	Dann folgt von 129 b an noch in ganzen 
Columnen mit kleinerer zum Theil Rabbinischer Schrift and blasser 
Tinte eine Anzahl masorethischer Anhange. 	Es sind aber fur die 
Masorah wirklich nur 122 oder vielmehr, da zwischen f. 119. 120 
ein 	unbeziffertes Blatt sich befindet, 	123 	Blotter, indem die Be- 
zifferung auf dem ersten Blatt verwischt ist uud auf dem zweiten 
mit n (8) beginnt, also vorn sechs Blatter fehlen. 	Diese scheinen 
aber nicht Masorah, sondern eine grammatische Abhandlung enthal- 
ten zu haben. 	Denn auf der ersten Seite des ersten urspriinglich 
siebenten Blatts steht unter der Ueberschrift t...ti'ml •=7,7z lwio ein 
Verzeichniss der Accente an ausgehobenen Schriftstellen in sehr 
schtiner Schrift der grossten Art. 	Die Figuren der Accente sind 
die der intern Handschriften und haben ihre Namen Ober jedem 
Textwort. 	Darunter folgen in 	kleinerer 	zum 	Theil 	verwischter 
Schrift die Namen und Eintheilungen der Diener (rlYzu) crnnwn) 
ganz wie bei Judah ben Bileam 17). 	In der Masorah selbst findet 
sich Vald nach dem Anfang eine doppelte Dicke von je zwei BIM.-
tern, die aber durch spitter eingeschobene Blatter von weissem und 
diinnem Pergament mit schlechter Rabbinischer Schrift erganzt sind. 
Auch ist der Einband neuern Ursprungs und man hat demnach 
damit festgehalten , was noch ubrig war. 	Da das erste Blatt ganz 
braun und moderig und auf der Vorderseite ziemlich abgeschabt, 
und das letzte Blatt zum Theil abgerissen und auf der letzten Seite 
beschmutzt und ohne Schluss ist, so scheint die Handschrift friiher 
ubele Geschicke erlitten zu haben, else sie den jetzigen schiitzenden.  
Einband erhielt. 	Es ist ein am Thicken und an den Ecken mit 
Leder eingefasster Pappliand, 	der ausSerdenc mit buntem Papier 
tiberzogen ist, wie man es auf Einbanden aus dem Ende des 17ten 
und Anfang des 	18ten Jahrhunderts haufig 	sieht ; 	der Einband 
scheint demnach aus dem Anfang des 18ten Jahrhunderts zu stam- 
men. 	Dabei sind auch die Blatter vorn an zwei Stellen in ver- 
kehrter Ordnung eingeheftet. 
. 	Die -Masorah besteht aus zwei Abtheilungen, denen auf neun 

Seiten fol. 7 b — 1-1 ein Verzeichniss der Regeln beider Abtheilun- 
gen mit der Ueberschrift .23 ,on+0 , 	wobei schon die zweite Ab- 
theilung Nr-irm tem heisst, voraufgeht. 	Die erste Abtheilung 

des Herausgebers ist, der sich dieselbe , nachdem ich sie ihm brieffich beschrie-
ben hatte , zum Behuf seines Werkes erbeten hat. 

17) Cf. Hupfeld, Commentatio de antiquioribus spud Judaeos accentuum 
seriptoribus 	part. H. 	peg. 3, 	not. 10. 	Die 	Rabbinisehen 	Tractate fiber 	die 
Accent° schicken gewdhnlich omen solchen fiber die Vocale (,ip) odor der-
gleichen grammatische Gegenstande voraus. 
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fol. 12-72, also 61 flatter oder 122 Seiten, besteht aus 170, die 
zweite fol. 73 — 128 nebst einem unbezifferten Blatt, also 57 flat- 
ter oder 114 Seiten, aus 343 Regeln. 	Doch ist die Zahl thatsach-
lich viel grosser, weil hitufig nicht nur das co 'pm (die Kehrseite der 
Regel) sondern auch viele zu derselben gehorige Bemerkungen unter 
dieselbe Ziffer befasst sind, ,die anderwarts (wie stets beim Heraus-
geber der Pariser Handscbrift) als besondere Regeln gezahlt wer- 
den; 	so besonders 	152. 53 (Verbindungen mit rrirl,  , in ,:-02.o) und 
1567-61 (Verbindungen mit 1-17 	oder It'N) und noch mehr in der 
zweiten Abtheilung, wo N. 1-88 alle aufgezahlten Formen eines 
Nomen oder Verbum unter einer Ziffer stehen. 	Auch sind im zwei-
ten Theil zwei Regeln unbeziffert, die eine zwischen 113. 114, die 
andere p.m Schluss, so dass die Gesammtsurnme auf 345 anwachst. 
Ueberdies findet sich ein grOSseres unbeziffertes Stuck zwischen 279. 
280, unter _der Ueberschrift rii'D n 130 	kftrzere Regeln 	auf sechs 
Seiten enthaltend. 	Dazu kommen noch eine Menge an den Ran-
dern hinzugeftigte Zusatze in kleinerer Schrift, meist zierlicher Qua-
dratschrift, doch auch viele in Rabbinischer Schrift, manche nur das 
Gesagte beurtheilend 	oder Beispiele berichtigend, aber die 'meisten 
neue Regeln enthaltend, in der ersten Abtheilung noch sparsamer 
(an 40), in der zweiken Abtheilung aber fast auf jeder •Seite (caber 
180); dazu in den Anhangen noch 214 +34 ,-- 248 und ein Ver-
zeichniss von WOrtern mit Pathach in Pausa durch alle Bucher des 
A. T. 	So stellt sich die Zahl der Regeln in der ersten Abtheilung 
auf caber 260, in der zweiten Abtheilung fiber 800, zusammen weit' 
fiber 1000; und wenn man die vielen besonders in der zweiten Ab-
theilung N. 1 —88 tinter derselben Ziffer befassten Formenzahlun- 
gen (z. B. an 36 	Zahlungen unter ton) rechnet, so warden noch 
weit mehr herauskommen. 	Die Belege sind fast durchgangig mit 
Angabe der Bucher, worin sie sich finden (die aus dem Pentateuch 
tiberhaupt mit '-in, die ails den kleinen Propheten mit 'v n, d. i. 
-11z.)s ,-,r1) in Rabbinischer Schrift am Rand versehen und der Schluss 
der Regel durch das Schlusszeichen 0 bezeichnet. 	Die gespaltenen 
Columuen sind ftir die grosse Mehrzahl der Regeln, 	welche einen 
Gegensatz oder Weasel zweier Formen aufstellen (die Grundlage der 
Masorah) sehr zweckmassige, da jeder Form ihr Gegenstuck zur 
Unterscheidung gegenuber gestellt wird.  

Was den Inhalt and die Anordnung betrifft, so enthalt die er s t e 
A b th e i I u n g fast nur masorethische Regeln im e n g e r n Sinn und 
im Allgemeinen den Kern und die altern Bestandtheile der Masorah, 
namlich Bemerkungen und Zahlungen ausserordentlicher Erscheinun-
gen oder sonstiger Merkwurdigkeiten des Textes , d. h. solcher Wor-
ter (Formen) oder Wortverbiadungen, (lie durch ihre Seltenheit oder 
Abwechselung mit verwandten oder eine Variation im Synagogenge- 
brauch 	den Jildischen Schriftgelehrte» bemerkenswerth erschibuen, 
und die daber schon fiiihzusammengestellt, nach ihren Klassen ge- 
ordnet und gezahlt worden waren. 	Man kann darin drei Massen 
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von Regeln unterscheiden : Z u er s t N. 1— 70 Zahlungen von nur 
ein 	Mal oder 	einige 	Male 	vorkommenden 	WOrtern, 
Wortformen 	oder 	Wortverbindungen; 	und zwar theils 
allein , 	theils mit gewissen Praixen verbunden i 	mit diesem oder 
jenem Vokal oder Accent (y-l'..72 oder b,i:..7:), also einen P a r al I e - 
lism us oder Gegensatz darstellend (sog. in:1T ---:---- Paare, weil sie 
paarweise einander gegeniiber gestellt wurden). 	In diesen ersten 70 
Regeln sind die Verzeichnisse gemeiniglich•ganze Alphabete, meist 
mit mehrfacher Vertretung desselben Buchstabens, zum Theil aber 
ohne 	vollstaudige Vertretung 	aller Buchstaben 	( wie ja auch 	die 
alphabetischen Lieder selten ganz vollstandig sind), 	sog. 3•61: aber 
immer paarweise aufgezahlt ; nur wo kein Alphabet herauskommt als 
1,31i auch in der Ueberschrift bezeichnet; so 44-56. 	Weiter bin 
kommt die alphabetische Form nur noch selten VOr i in der ganzen 
zweiten Abtheilung nur ,ein Mal N. 160, weil mehr vereinzelte Wort- 
formen enthaltend ; 	ohne solche 	Parallelzahlungen von einvealigen. 
Formen in diesem Abschnitt nur N. 19-21, lifter aber mit folgen- 
dem 	cr6r1 einen Parallelismus oder Gegensatz bildend wie 22 flg. 
27 fig. 43 fig. 31 u. 33, 34 flg: 36 —42, 62— 70. — Dann folgt 
N. 71 — 150 . eine zweite Masse von Bemerkungen uud Zahlun- 
gen : . V a r ianten der Lesart, Qeri's , die gewissermassen 	kriti- 
s c her Art sind, insofern sie die statt der Textlesart im Synagogen- 
gebrauch 	ubliche 	notireu. 	Zuerst 	71 	und 	rot:rt 	72 	noch 	zwei 
Alphab et e, wie im ersten Abschnitt, von Wortern mit variiren-
dem Van und Jodh in der Mitte ; dann 73-150 Zahlungen, die 
kein voiles Alphabet ausmachen, in folgender Anordnung: 1) 73-85 
allgemeine 	die nicht bloss einzelne Buchstaben betreffen; nur 
74 und 	77. ig. 	betreffen 	das 	i - und 	sollten 	bei diesem stehn. 
2) 86-149 einzelne Buchstaben betreffend in alphab et ischer 
0 r d nu ng derselben. 	3) Zuletzt 150 sieben Verse mit Kethibh 
und Qeri von je sieben Wortern auf beiden Seiten umgeben. 	— 
Endlich die dr itt e Masse 151-170, worunter drei bis vier Alpha-
bete, enthalt eine Art Nachtrag zum ersten Theil, Zahlungen von 
allerhand Wortern und Wortverbindungen; zunachst 151-54 der 
verschiedenen Verbindungen der Gotte sna men 4:-Itt , rrIrri und 
tr:-tti , damn (wie im ersten Abschnitt) 155-161 Regeln fiber den 
Wechsel von ',3/ und bu und 162-70 t.6 und Nbi zu Anfang des 
Verses und in demselben Verse wiederholt bis zu ilia Mal. 

Die zweite A btheilung, fol. 73-128 besteht wieder aus 
mehreren Massen; zuerst 1-88 Aufzahlung der verschiedeneu vor-
kommenden Bildungen (Formen) gewisser Verba und Nomina wie 
in einer Concordanz. 	Die Ordnung ist, wie es scheint, 	nach der 
Zahl des Vorkommens, oft schliessend mit einer Reihe einmaliger 
Formen. 	Dann folgt 	89 flg, wieder eine Masse Zahlungen 	von 
allerhand Erscheiuungen; 	wie im ersten Theil, doch nicht sowohl 
von Seltenheiten, als sonstigen Besouderheiten, die Gegenstand. der 
Rabbinischeu Aufmerksamkeit wurden. 	Zuerst 89 —109 Erschei:- 
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nungen am Ahfang oder Ende des Verses, besonders Worter mit 
und ohne 1 , Variation wiederkehrender Wilder an derselben Stelle 
oder in demselben Abschnitt, 	in verschiedenen Btichern u. s. w. 
oder Wiederholung desselben Wortes in demselben Vers. 	Darin 

I I 	110-113 Verzeichnisse (.-ann) von Wortern , die in einem Buche 
nur eM Mal, in anderer Form oder Bedeutung in audren Btichern 
aber oiler vorkommen ; 114 fig. Formeln oder sonstige Gruppen, 
die hinsichtlich der Ordnung oder des Vau oder der Prdpositionen 
oder 	der Orthographie variiren , pamentlich Variation von rt und 
n (144-49) 'p und n oder 7?, 	ti mobile oder quiescens (152 

•und .0..-, ril— plene und 'n.— --56) nr13,  ..z und ;mu iz , 	,',.z and 
defective, '3,0 nrIt and ,340 -im 	, mii. Qameg oder Pathach (182 
—96) , drei Mal mitt (197 —201) oder ebenso vier Mal (216 
—18), vier Mal mit ii am Anfang (203 — 205),  vier Mal ohne 
Artikel im zweiten Wort (206— 10) , ftinfmalige Futura mit Vau 
conversivum (211-15), Glieder des Ktirper,s mit .r-:— (219-21), 
Formen mit Iv— (222-24), Rim und win ( 225. fig. ) acht Mal 
mit ra--.7. 	Dann 228 fig. wieder Zahlungen von Formen aller 
Art, 268 fig: Formen mit verschiedener Punctation. 	Hinter 279 
eine grosse Reihe von kurzen unbezifferten Regeln (etwa 140) unter 
der Ueberschrift 	rrtl.z , 	die 	alle mit der Ueberschrift m`pn I-. z 
(oder dem. Buche, worin die Regel) anfangen, worauf die Ausnahme 
folgt, aus einer oder zwei Stellen bestehend , daher meist nur eine 
Zeile einnehmend 	(doch auch einige langere mit drei bis ftinf,  , ja 
sieben Ausnahmen, oder durch alle Bucher verfolgt, z. B. 1,z und 

n•i zu Anfang des Verses). 	Der Unterschied der Form besteht 
meist nur in zufalligen Zusatzen: 	Vau copulativum, Pritpositionen, 
defectiver Orthographie, auch wohl Punctation and Accenten mid 
ihnlichen Lauten , 	tz— und 1—, !yr? und 5v, wie sie auch sonst 
wohl in besonderen Regeln gezdhlt werden. Von 280 flg. an  wieder 
Zahlungen von allerhand Formen und Formeln, fast alle nur drei 
Mal ; 328-343 lauter zwei Mal vorkommende Futurformen mit 1. 
Zuletzt ohne Ziffer ein Verzeichniss von eilf Versen mit Nun am 
Anfang uud Ende; 	und am Schluss noch auf drei Zeilen von der- 
selben Hand vier Formeln mit 	x , 	zwei mit 'pa und einige ein- 
zelne Worter. 

Die Randbemerk u n g e n enthalten naturlich grossten Theils 
.. Zahlungen derselben Art wie der Text, auch Wiederholungen , ent-

weder ohne Stellen oder mit kurzer Bezeichnung derselben durch 
ein Stichwort. 	Die zur ersten Abtheilung euthalten meist Zahlun- 
gen von Merkwurdigkeiten , z. B. fol. 9 a zwolf Versanfange, wo 
dasselbe wiederholt ist und ein Wort dazwischen steht (t.tz73 n-lan 
tinni), and fol. 58 b drei Verse von sieben Wortern , drei beider- 
seits und dazwischen ut-r, ; fol. 69 a drei Verse, worm 	sieben dhn- 
liche Worter (psi), ohne 1 anzunehmen, vorkommen, wie icy — lt.r, 
'1725 - 	,,z 3 ; 	fol. 11 b 	in Rabbinischer 	Schrift 	r7=N i't 	mit der 
Beinerkung, Gass diese Masorah zwar in der grosseu Masorah (zu 
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Dent. 9) stehe, aber hierher gesetzt sei, weil einige t.61 schreiben, 
aus dem Munde des R Judah ben R. Joseph; 	fol. 32 b -13 im 
Pentateuch stets mit Pathach, ausgenommen ein Mal mit Qamec; 
fol. 33 a . ein Alphabet von einmaligen -I 	am Anfang des Wortes 
mit Qamec ohne Stellen; fol. 51a ein Mal vorkommende Worter 
mit rt am Ende statt ti, und fol. 51 b dreizehn Worter mit ti statt 
ri; fol. 66 b sieben 1..o , die so nur ein Mal vorhanden sind (ntim-
lich mit Substantiven und nicht mit Verben verbunden); fol. 71a 
tii9 plene; fol. 72 b eilf bv,k ;  ebend. drei t.6, wo man t.6.1 erwartet. 
— In der zweiten Abtheilung zunb,chst und auch weiterhin meist 
Erganzung der dort aufgezahlten Formen, besonders plene und de-
fective Orthographie am Anfang der Verse betreffend, doch auch 
viele Merkwurdigkeiten und Seltenheiten (Anomalien), wie Qamec 
ohne Pausa statt Pathach oder Pathach in Pausa mit gewohnlichem 
Accent; vier Verse, wo in jedem Wort ein u.1; qt.! stets mit Pathach, 
ausgenommen ein Mal mit Qamec; neunzehn Mal b3:, ausgenommen 
zwei Mal ts2; 	zwOlf Verse mit 03 b3 03; 	sieben mit WTI t3; eilf 
mit Dal am Ende des Verses (und zwei •Worte noch dahinter, also 
drittes Wort vom Versende aus); drei und zwanzig nn zu Anfang 
des Verses; atilt ,D:t* Mire]; neunzehn :17271 zu Anfani des Verses; 
zehn Verse, in denen das zweite Wort maw; eine mow von ein- 
maligen ' Mile]; 	zehn rirrn mit sere statt Segol ; 	zwolf Verse, 
worin r 	mit vier Mal darauf folgendem nu; ; 	und eilf Verse, 
worin nu und rail zugleich vorkommen. 	 . 

Den Schluss der Masorah auf der letzten Seite 129a nehmen 
noch eigenthumliche Angaben fiber Zahl der Verse im A. T., die 
Jahre der Weltgeschichte, welche die Bucher ausftillen, mid ihre 
Aufzeichner ein. 

Hierauf folgen noch fol. 129 b bis 132 	auf drei Seiten nebst 
zwei kleineren Blittern masorethische Bemerkungen unter der Ueber- 
schrift mt3prt 	;-Mann It, 	aber alle mit Stellen, 	also nicht im 
Sinne unserer heutigen kleinen Masorah, zusammen etwa 214 Re-
geln, die zum Theil schon in den Randhemerkungen vorkommen, 
meist Zahlungen 	von 	Formen 	und Wortverbindungen 	nberhaupt 
oder in 	einer gewissen Abtheilung (Pentateuch), plener und de- 
fectiver Orthographic u. 	s. w., theils von Merkwurdigkeiten und 
Anomalien, z. B. zehn Verse, deren Anfang und Ende einerlei ist; 
vierzehn Verse von drei Worten; funfzehn Verse mit 7,$-1— I'm; 
drei Tira von wechselnden Formen in demselben Abschnitt Coo u. 
:-rrt); fiinf Worter mit zwei Accenten (einem distinctivus und seinem 
Diener); drei verdoppelte Worter mit Pesiq; 	verschiedene Ortho- 
graphic von t.-&41); 	zehn Verse mit 	Merkah vor Zarqa; 	sieben 
Worte mit Shalsheleth und Pesiq; zehn Verse, worin dasselbe Wort 
zu Anfang mit 1, in der Mitte ohne 1; acht Verse, worin das Eude 
dem Anfang des folgenden Verses gleich ist; achtzehn Worter mit 
zwei Accenten (Gr. Telisha und Doppel-Geresh). 

- Bd. XXI. 	 14 
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Dann noch zwei unbezifferte aber mitgezahlte 	halbe Blatter 
mit vier and dreissig .meist langern Regeln in groberer Rabbinischer 
Schrift: Zahlungen von Formen und Formeln, besonders mit gewisser 
Punctation und Orthographic; auch von Versen mit gewissen Wor-
tern, z. B. ein und dreissig mit trIr*ti , dreissig mit bu 1.t.t in der 
Mitte, achtzehn mit vier gleichen Wortern oder rii 	(vgl. Paris. 
296: acht Verse mit vier gleichen Wortern, unter denen das dritte 
abweicht); sechszehn mit late 	'iv ; 	ftinf im Pentateuch mit zwei 
Accenten. 	 - 

Endlich fol. 135 —136a drei Seiten mit grober Rabbinischer 
Schrift: 	Verzeichniss der Stellen mit Pathach (Sego]) bei Athnach 
and Soph pasuq durch alle Blither (die betreffenden Pausalwtirter 
sammtlich punctirt); dergleichen sich auch im cod. Lips. 102a als 
(bitter Anhang zu 	den Schriften des Simson findet. 	Dieses Ver- 
zeichniss ftihrt auch Elias Levita18) als von den Masorethen ge-
zahlt unter dem Namen telD01 nrD an.  

Es fragt sich nun zunachst, wie sich diese Handschrift zu der 
von Frensdorff herausgegebenen Parise'. Handsch rift verhalt. 
Aus der oben angeftihrten Zahl erhellt, 	was zuviirderst den An - 
fang betrifft, 	dass die Hallische Handschrift weit reichhalt i- 
g e r ist als die Pariser und mit Hinzurechnung der Randbemerkun-
gen und Anhange, auch wenn man die vielen Wiederholungen in 
den Randbemerkungen oder Anhangen abrechnet, d opp elt soviel 
masorethische Regeln enthalt als diese; jene weit fiber 1000, diese 
gegen 400. 	Die Pariser Handschrift bezieht sich namlich in der 
Hauptsache auf Zithlung von M erk w it r di gkei ten, d. h. solchen 
Erscheinungen im Text, seien es einzelne Wafter und Wortformen 
oder Wortverbindungen und Formeln, die entweder an sich als Aus- 
nahmen oder Seltenheiten oder als Variationen 	d. i. im Wechsel 
mit anderen ahnlichen in Form (Orthographic, Punctation, Accenten), 
Verbindung mit oder ohne Artikel, PrItfixen, Wortfolge in der Schrift 
tiberhaupt oder nur in einem gewissen Buch verglichen mit andern, 
besonders Parallelstollon, odor immor an einer gewissen Stolle (An- 
fang, Mitte, Ende ) 	des Verses vorkommend oder auch umgekehrt 
durch ihre Wiederholung in demselben Vers der Rabbinischen Grit-
betel bemerkens- und zahlenswerth erschienen; nicht auf Zahlungen 
von Formen it berh au p t 	ohne Rticksicht auf Seltenheit oder 
Variation, ausgenommen im spaten Anhang mit 24 Regeln 19). 	Ver. 

18) Ides, II. 2, peg. 182 sq. bel Semler; ebenso bei Qimchi Mikhlol fol. 20b, 
wo einige Beispiele angefiihrt werden, z. B. iu der Genesis 	zwolf bei Athnacb 
und sieben bei Soph pasuq; bier aber zehn bei Soph pasuq, 	worunter jedoch 
falsch 1st 1:17et 1 statt DZ—, 	welches Beispiel indessen 'such Elias Levita 

,anfiihrt. 	In ider Masorah finalis finds ich sie nicht; 	such in der kleinen Ma- 
Borah sind die Beispiele zum Theil nicht dahin gerechnot. 

19) Der Herausgeber will diese Zahlungen gar nicht zur Masorah rechnen, 
so dass es ein Vorzug der Pariser Handschrift ware, sich nicht darauf einge- 
lessen zu haben. 	Allein wenn dergleichen such nicht dem filtesten Begriff und 
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gleicht man aber beide Handschriften in dem Gebiet, welches sie 
mit einander gemein haben, in den eigentlich masorethischen 
Zahlungen oder Regeln, 	so 	springt sofort die Thatsache in die 
Augen, dass der beideu gemeinsame Vorrath von Bemerkungen 
auch grtisstentheils in as se n w e i s e in derselben Ordnung in beiden 
Handschriften vorhanden ist.• 	Dies gilt besonders von der er sten 
Abtheilung der Hallischen Handschrift, die sich fast ganz auch in 
der Pariser wiederfindet. 	Die erste grosse Masse sind Alphabete 
oder 1"311 	von ein Mal oder einige Mal vorkommenden Formen 
oder Formeln 	 die in beiden Handschriften in derselben Ordnung an 
der Spitze stehen; 	nur dass N. 13. der Hallischen (Alphabet von 
WOrtern, die zwei Mal in derselben Bedeutung vorkommen) in der 
Pariser erst als. N. 70 steht, wo sie sick an andere Alphabete von 
zweimaligen Formen anschliesst. 	Auf these erste gemeiusame Masse 
folgt in der Hallischen Handschrift eine zweite N. 71-150 von 
Variantenverzeichnissen (Qeri's), an deren Spitze 71 und 
ql,:n 72 noch zwei Alphabete, Varianten von Vau und Jod in 
der Mitte des Worts stehen, die auch in der Pariser unter 80. 81 
vereinzelt 	unter sonstigen Alphabeten den Anfang der kritischen 
Verzeichnisse machen, aber dann wieder durch andere Alphabete 
82-84 (von grossen und kleinen Buchstaben) und nachher nicht- 
alphabetische Verzeichnisse 	tiber '...ti und Ss 85-89 unterbrochen 
werden und erst 	91 flg. 	ihre Fortsetzung erhalten. 	Der Grund 
dieser Verletzung der Sachordnung in der Pariser Handschr. besteht 
darin, dass sie dem form ellen Gesichtspunct der alphabetischen 
Oder nichtalphabetischen Form folgend auf die Alphabete 1-70 
zunachst noch weitere Alphabete 	verschiedener Art 	folgen lasst, 
worunter auch die beiden kritischen 80. 81, wie sie dean auch die 
Verzeichnisse aber t2to und 1..n 85 — 89 von den alphabetischen 
gleicher Art 76-78 trennt 	(in der Hall. dagegen vereinigt 	155 
—161 b) , 	well diese alphabetisch, jene 	dagegen nichtalphabetisch 
sind; ebenso ist 178 fig. (kleines umgekehrtes Nun) von den alpha- 
betischen Verzeichnisson 82-84 abgesondert. 	Nach dieser Unter- 
brechung folgen die ilbrigen kritischen Verzeichnisse in der Pariser 
Handschrift 91-166 in derselben oben angegebenen Sachordnung 
wie in der Hallischen 73-150, nur dass 122 und 165 flg. ausser 

,I3ostandtheil der Masorah , 	sondern 	einer spiitorn 	Erweiterung desselben 	ange- 
horen , 	so sind sie doch nicht nur eine ganz nattirliche Erweiterung und orga- 
nische Entwickelung der Masorah , sondern von demselben Nutzen far Gram- 
Matik 	und Kritik wie 	die Zlihlung selteaer Forman, 	viol 	ntitzlicher 	als 	der 
grOsste Theil der Zahlereien , 	womit die Masorah 	sich heschilftigt , von lappi- 
schen Curiosititten, wie glum bedeutungslosen Umstanden, unter denen emu Wort 
am Anfang oder Sehluss eines Verses, mit oder ohne I 	(die zahlreichste und 
unfruchtbarste Klasse) in demselben V ers wiederholt vorkomme, u. s. w. 	Curio- 
sitiiten , 	die nur 	ftir 	den infissigen 	und spielenden Griibelgeist der 	Rabbinen 
Interesse 	haben konnten , 	und von Elias Levita in Alas. 	hammas. hiiufig als 
Beispiole 	angeffilirt warden 	und 	wenn ich nicbt irre selbst schon von filteren 
Grammatikern wie Qimchi und Bileaw. 

. 	14 * 

   
  



. . 
212 Erupfeld , itb. eine Usher unhekannt gehliebene Hschr. der Masorah. 

der alphabetischen Ordnung, also an falscher Stelle stehen , 	und 
zehn Regeln der Hallischen Handschr. fehlen, 	welche zum Theil 
nicht hierher gehtiren wie '1.11.k7, ,v.):773 . — Auch die Regeln in der 
dritten Masse der Hallischen Handschr. 151-170 fiuden sich in 
der Pariser nach ihrem Hauptgegenstand theilweise und an ver-
schiedenen Orten zerstreut wieder: fiber den Wechsel von b$ und • 
1;17 (155-61) in der Pariser Handschr. 76 —78. 85-89. 348-53, 
ausgenommen 349, wahrend das lange Verzeichniss der Verbindung 
dieser Prapositionen mit Wortern aller Art 159-161 a fehlt; von 
den Regeln Ober Wiederholung von ti', und ti'n in demselben Vers 
(162-70) 	die drei letzten (vier- und fanfmalige Wiederholung) 
365. 362. 250; fiber die Gottesnamen liti (im Gegensatz zu nitt) 
rrirr,  und b,rthN , ihre Verbindung unter einander und mit andern 
Wortern (151-54) nur die einmalige und zweimalige Verbindung 
von miry mit einem vorhergehenden Wort mit 1 (185-87). 

Aehnlich wie in der dritten Masse der ersten Abtheilung ist 
im Grossen das Verhaltniss der zwei ten Abtheilung, die tiberhaupt 
den Character eines Nachtrags von Zahlungen aller Art hat, 	zur 
Pariser Handschrift. 	In dieser fehlt zuviirderst 	die 	gauze erste • 
Masse von blossen Zahlungen von Formen tiberhaupt 1 —88 und 
ebenso die letzte 156 —343 , obwohl diese nur zum Theil aus ein-
fachen Aufzahlungen von Formen (228-67 und allenfalls 197-227) 
besteht und grOssten Theils einen Gegensatz oder Wechsel zweier 
Formen • oder eine Anomalie betrifft, 	dergleichen sonst im Pariser 
Codex gezahlt wird ; nur ausgenommen 160 (Alphabet von Wortern 
mit rim und ntil) Paris. 79; 163 (Worter, die ein Mal mit Jodh, 
sonst immer mit Van , vorkommen) 	Paris. 214; 	227 rm-7.- Paris. 
369 ; 	327 	( w gelesen wie 0) 	Paris. 191. 	Von der dazwischen 
liegenden Masse, 89-155, 	deren Regeln hauptsachlich theils die 
Versanfa,nge , 	theils 	aber 	die variirenden Formen 	und Formeln 
(i.Di'Dn) 	in Parallelstellen betreffen, 	ist wieder fast Alles auch in 
der Pariser Handschr. zu finden and zwar ebenfalls meist in klei- 
nren Gruppen oder grosseren Massen. 	Von der ersten Klasse nur 
zwei kleine Gruppen 89-105 (Versaniange, besonders Worter mit • 
1, und, Versenden) Paris. 95-97 und 171-73; 90-92 (oN und 
Ann) Paris. 344 — 46. 	Von der zweiten Klasse, 	den variirenden 
Formen n. s. w. ist 110 —16 .m---- Par. 269 — 76 und 117-130 
= Par. 288 — 95 (nur in verschiedener Ordnung und ausgenommen 
121 fig. = Par. 219 ; 	und 	125 fig. , 	die in der Paris. 	Handschr. 
fehlen) ; 	131 fig. Par. 132 — 35 (in anderer Ordnung); 	133 	Par. 
203; 	135-38 Par. 244-47; 	139 Par. 323. 321; 	143 fig. Par. 
205 fig. (in umgekehrter Ordnung) 147-49 Par. 211-13; 150-55 
Par.1 95-201. 	Es sind also besonders zwei grOssere Meissen, die 
sick in beiden Handschriften im Gauzen wiederfinden: 1) 110-130 
Paris. 269-295 (nur dazwischen 277-87 Eigenes von derselben 
Art), 2) 131-155 findet sick an verschiedenen Stellen der Paris. 
Handschrift: 195-206. 211--13. 219 fig. 232-34. 244-47. 321. 
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323. 	Vereinzelt steht 109 (Verse, worin dasselbe Wort im einen 
am Anfang, im andern am Schluss vorkommt) Par. 90. 	Dagegen 
von den kurzen Regeln (rvi:..S) 	hinter 279 ist, 	so viel ich sehe, 
keine in 	der Pariser Handschrift zu finden, ungeachtet sie dem 
Gebiet angehOren, auf welches sich diese Handschrift beschrankt. 
Von den Anhangen und Randbemerkungen nur etwa fol-
gende: unter denen zur ersten Abtheilung das Verzeichniss mit ein- 
maligen I am Anfang des Wortes Par. 71; die vier' 	7.31T von 'zwei 
Mal in rdemselben Zusammenhang im Pentateuch 	vorkommenden 
Wortern mit wechselndem Accent Par. 222 (andere vier /..-ov dieser 
Art am Rand zur zweiten Abtheilung fol. 114a, Paris. 229), und 
einmalige Worte mit rt statt rt Par. 180; zur zweiten Abtheilung 
dreimaliges 	 •;l7:1:7 'on 	(in Beziehung auf die Accente) Par. 221; 
~zwOlf Verse mit dreis 	aufeinanderfolgenden Da Par. 356; eilf cm 
im dritten Wort vom Versende aus, 51nlich Par. 360; zehn Mr2i/ 
als zweites Wort, Par. 338; die t-stn5 von einmaligem !:,,r1:n statt 
'''I'D72 	Par. 372; 	Verse mit wiederholtem mt und run Par. 230; 
dreissig Verse mit ro rti Par. 326; funfzehn Verse mit rul rtil 
Par. 328 ; drei 1,31T von wechselndem rn und rm.: in demselben 
Zusammenhang• Par. 238; 	dreissig Verse mit ':..b: 	Bt.? 	Par. 	320; 
achtzehn Verse mit 7.7z1 Par. 296.. 

Die Thatsache, dass diese gemeinsamen Ma ss en masore-
thischer Regeln in beiden Handschriften vorhanden sind, besonders . 
die 	beiden 	ersten, 	die in beiden voranstehen mit dem Beispiel 
re,zeil re,D3 an der Spitze, welches dem ganzen Buch den Namen 
gegeben hat, beweist, dass der Grundstock der Masorah, den diese 
Massen von Regeln bilden, durch eine altere Red act i o n so zu-
sammengestellt sein muss, worauf dann in versebiedenenHandschriften 
verschiedene Erweiterungen folgten, da das Gebiet soleher Bemer- 
kungen unermesslich und unendlicher Erweiterung f5hig ist. 	Ver- 
folgen 	wir nun 	diese jeder Handscbrift eigene Erweiterung der 
gemeinsamen Grundlage, so ergiebt sich folgendes Verhaltniss: 1) die 
Pariser Handscbrift hat von Zahlungen einmaliger oder s el tener 
Formen ausser den 70 gemeinsamen Alphabeten oder rrtr, welche 
die erste Masse bilden, noch 71-84 vierzehn Alphabete und 85-90 
nichtalphabetische Verzeichnisse, die sich (mit Ausnahme der kriti-
schen zur zweiten gemeinsamen Masse gehOrigen Alphabete 80. 81) 
in der Hallischen Handschrift entweder gar nicht finden (72-74. 
82-84) oder erst in den Nachtragen: 156 lig. 161 b und II. 72. 
160. 	2) Von kritischen V a r i an ten oder Anomalieen, welche die 
zweite Hauptmasse bilden, hat die Hallische Handschr. zehn eigene 
Regeln, 	welche 	der Pariser 	fehlen (fiber 	die Orthographie von 
"11..rtzlip, 	rit, Iiin, r1.17,̀M , Trq:, mt." und rt•:-t, und die eigentlich 
nicht hierher geh5rigen 'CD', -'17:%., TT') ; 	aber die Pariser (ausser 
der unntitzen und versehollenen 161 fiber p) 167-70. 176-81. 
214. 216. 217 dreizehn Regeln, welche der Hallischen fehlen (aus-
genommen 180 am Rande; u. 214, in der zweiten Abtheilung 1'63), 
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darunter altes Talmudisches Gut (wie 168 Tiqqun Sopherihi , 169 
3.,31rn, 170 crl.,o37, 179 kleines umgekehrtes Nun, 218 cIttur 'So-

pherim), dessen Fehlen in der Hallischen Handschrift auffalit, ebenso 
wie das der grossen und kleinen Buchstaben (Par. 82-84) mid der 
aussergewohnlichen Buchstaben tiberhaupt mit Ausnahme der han- 
genden. 	3) Was sonstige Merkwardigkeit en betrifft, 	welche 
der Rabbinische Fleiss bemerkt und gezahlt hat, und die man als 
Erweiterung des Grundstocks, besonders der ersten Masse (1-70) 
weniger der zweiten betrachten kann, wie sie die Hallische Hand-
schrift in der ersten Abtheilung. 151-70 und in der zweiten 89 fig. 
sowie in ihren Randbemerkungen und Anhangen und die Pariser 
Handschrift in ihrer zweiten Halfte 171-75 u. 182 fig., besonders 
195 ffg. liefert, 	— hauptsachlich einmalige oder seltene Wolter, 
Formeln 	oder Wortverbindungen, 	den Wechsel der Worter und 
Formeln, auch hinsichtlich der Punctation und Accentuation, die 
Wiederkehr *gewisser Wolter und Formeln zu Anfang, Mitte oder 
Ende des Verses oder in demselben Abschnitt oder Buch, mit oder 
ohne Variation betreffend — so ist die Pariser Handschrift weit 
reichhaltiger als die Hallische : a) in Bemerkung gewisser logischer 
und formeller Erscheinungen 182 — 84. 192-94. 268. 273-95. 
b) in Verzeichnissen 	einmaliger Formeln und Wortverbindungen 
254-67. 366-73 (worunter auch Accente). c) Wiederholungen des-
selben Wortes in demselben Vers, besonders Partikeln und Prapo- 
sitionen 	296 — 365 	(Hall. 	nur 	fiber 11,  II. 139 	rio , 	'.:3; und '::ti 
158). 	Im Ganzen hat die Pariser Handschr. nach der Zahlweise 
des Herausgebers etwa 80 Regeln,die sich mines Wissens nicht 
in der Hallischen finden, dazu von den Zahlungen der in demselben 
Vers wiederholten Warteben etwa 50, die aber nach Zahlweise der 
Hallischen Handschr. nur etwa 10 ausmachen warden. 	Auch von 
den 24 Zahlungen von Formen im Anhang der Pariser Handschr. 
finden sich nur die beiden letzten 7rp und out in den Hallischen 
Anhangen. Wichtig sind darunter nur die oben genannten kritischen 
sowie 	einige 	einmalige Formen oder Verbindungen und die mit 
wechselnden Accenten oder Vocalen ; das Uebrige besteht aus Rabbi- 
nischen Spielereien ohne Werth. 	Dagegen‘ finden sich in der Halli- 
schen Handschr. als 	dieser eigenthumlich ausser den 	zahlreichen 
Formenzahlungen der zweiten Abtheilung: a) 	In der zweiten Masse 
der ersten Abtheilung die schon genannten zehn kritischen Varianten, 
wozu eigentlich auch 151 (Zahlung der 134 lim im Gegensatz zu 
:mt) gehort. 	b) In der dritten Masse der ersten Abtheilung vieles 

inomale in den Gottesnamen und ihrer Verbindung 152--54 und 
die Zahlung von ti'D und r6.1 162— 67. 	c) In der mittleren Masse 
der zweiten Abtheilung fiber Versanfange u. 	s. w. 89-108 vier- 
zehn Regeln, und fiber variirende Wafter und Formeln acht Regeln. 
d) In der letzten Masse der zweiten Abtheilung 156 —344, mit 
Ausnahme von 228-67 und allenfalls 219 — 24 ( zusammen 45 ) 
die tibrigen (etwa 140), die als Zahlungen von wechselnden oder 
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anomalen oder nur ein Mal oder einige Male vorkommenden Formen 
zwar in das Gebiet der Pariser Handschrift gehoren, aber mit Aus-
nahme von dreien (163. 227. 327 — Par. 214. 369. 191) daselbst 
fehlen. 	Ebenso die ammtlichen 130 kurzen Regeln (rill.:':z) hinter 
279 sowie die Randbemerkungen und die Anhltnge, deren.  Regeln 
(mit Ausnahme der Randbemerkungen zur ersten Masse der zweiten 
Abtheilung 1-88 und eines Theils der sogenannten kleinen Masorah) 
ebenfalls hierher gehoren und wovon sich nur etwa hinfzehn im.  
Pariser Codex finden ; zusammen wenigstens 500 hierher gehOrige 
Regeln, welche die Hallische Handschrift mehr bat, so dass deren 
Vorrath an masorethischen Bemerkungen auch im strengern Sinne 
mehr als das Doppelte von dem in der Pariser Handschrift Vor-
bandenen betragt. 

Urn aber das Verbaltniss beider Handschriften, namentlich das 
historische, ganz zu beurtheilen; bedtirfen wir noch mehr einer Un-
tersuchung fiber die Form und ganze Bescbaffenheit, wie die 
einzelnen Bemerkungen gegeben sind: die Genauigkeit der Fassung 
und die Richtigkeit und Vollsttindigkeit der Belege, sowie deren An- 
ordnung. 	In alien diesen Stucken hat der Herausgeber der Pariser 
Handschrift, die bier gerade ein Feld zu gllinzender Entfaltung sei-
nes Fleisses und seiner Genauigkeit hatte , der Pariser Handschrift 
den Vorzug vor der gedruckten Masorah zugesprochen. 	Theses dtirfte 
auch im Ganzen unbestreitbar sein. 	Doch ist das Urtheil des Her- 
ausgebers aus 	begreiflicher Eingenommenheit fur seine Handschrift 
zu einseitig zu ihren Gunsten; und' Manches durfte in Abzug zu 
bringen 'rein, was der Gegenseite, insbesondere der Hallischen Hand- 
schrift zu Gute kommt. 	Am entschiedensten berechtigt 1st jenes 
Urtheil fur das Princip der An or d nung der Belege nach der 
Folge der biblischen Bucher (der aber oft andere vichtigere Ruck-
sichteu geopfert werden), welcbes die Hallische Handschrift weniger 
streng beobachtet. Auch sind die Belege im Ganzen volls tit ndig er , 
namentlich die unter '71 it': angegebenen fehlen durchgangig in der 
Hallischen Handschrift und der Masorah finalis ; auch im Allgemeinen 
gesi ch teter, so 	dass 	das Fehlen oft gerechtfertigt ist. 	Jedoch 
ist tiberhaupt in den meisten Alphabeten keine Vollstandigkeit zu 
finden and die Masorah in dieser Hinsicht unzuverlassig. 	Was die 
Fassung der Regeln betrifft, so ist dieselbe in der Masorah uber-
haupt und in alien Quellen kurz und ungeuau und dem Rabbinischen 
Geschmack gemass oft rathselhaft, 'so dass .der Herausgeber der Pariser 
Handschrift sich oft zu einer Erlauterung bewogen fand ; jedoch sind 
die Verschiedenheiten der Fassung nicht bedeutend und wesentlich. 
Im Ganzen findet sich die genauere Fassung der Ueberschriften am 
oftesten beim Pariser Codex. 	So hat dieser bei Alphabeten die 
Angabe der Unvollstandigkeit (31'.,..1) 4— 10. 58, wo sie im Halli-
schen fehlt; dagegen fehlt dieselbe Paris. 30. mit Recht 20), wo sie 

20) [Vgl. Frensdorff, Nechweise und Bomerkungen zu N. 304 
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im Hallischmi 'Manuscript u. Mas. fin. vorkommt ; der Zusatz „am 
Anfang des Wortes" (r+ wInz) fehlt Hall. 46. 47, aber each Par. 
63 lig.; 	der Zusatz 	rnr 	bei :-: fehlt Hall. 65 fig. 	Einige Male 
fehlt in der Hallischen Handschrift die Bezeichnung oder Zahlung 
als Paare (1+;11): 	48 	(wo falschlich 40 	einzelne Worte statt 	20 
Paare gezahlt werden) 153. II. 109. 	Die Regel Hall. IL 163 ist 
Par. 214 deutlicher ausgedrilekt. 	Andererseits steht rilbri Par. 104 
talschlich und fehlt bei 3.21 flg. 	Die Hallische Handschrift hat 22 
(Alphabet von Wortern, die ausnahmsweise ein Mal Qamec statt 
Pathach haben) den wesentlichen Zusatz ND? 73 	(wie Mas. m. zu 
Lev. 1, 1 cf. Mas. fin. s. v. vnp) auch die betreffenden Worte damit 
versehen und sammtlich durchpunctirt. 	Der Herausgeber der Pariser 
Handschrift rechtfertigt 	(zu 	21) die Weglassung der Bestimmung 
damit, dass auch viele andere Accente sich in den angeltihrten Bei-
spielen finden und das folgende rolm (Worter, die ausnahmsweise 
Pathach statt Qamec haben) ohne Rucksicht auf Accente stehn. 	Allein 
der letztere Grund beweist nicht, wie sogleich erhellen wird ; 	und 
obwohl 	die Pariser Handschrift im vorliegenden Fall weit mehr 
Belege hat als die Hallische (140 statt 80), 	so haben doch auch 
diese, Bowie diejenigen, welche die Mas. m. mebr hat, fast, sammtlich 
Zaqeph, welches auch die kleine Masorah in den Ausgaben bei, den 
meisten Stellen am Rande hat: Ira rzp ; wie denn, da die Beget 
eigentlich auf die Falle geht , wo Qamec 	a u s s e r der Pausa 
gedehnt erscheint, der nachste Hauptdistinctivus Zaqeph die Haupt-
rolle spielt , neben welchem nur selten noch Rebhia' und Tiphchah 
vorkommen. 	Die Regel ist a potiori hergenommen. 	So fuhrt sie 
schon Elias Levita. zu Qimchi Mikhlol fol. 	5 b 6 a u. fol. 21 a als 
Alphabet der grossen Masorah an ('pTa ynp -mil -trt in u. 1-Dpr• 
Imp); wo Qimchi zuerst an beiden Stellen die allgemeine Regel: 
Q a me c ohne Pausa aufstellt und dann Zaqeph besonders hervor- 
hebt (mit der Bemerkung fol. 	6 b, dass Zaqeph an vielen Stellen 
mit der Kraft der Pausa vorkomme) und dann die Beispiele mit 
beiderlei Accenten aufzahlt, 	die mit Zaqeph mit steter Beisetzung 
des Zeichens (fol. 6 a Perfectformen, wie schon R. Jonah, dann fol. 
21 Futurformen, jene zusammen an 40, diese fiber 50). D,as Gegen-
stuck dazu ;11':-.r: ist also Pathach in Pausa, wie 'es auch Qimchi 
an der letzteren Stelle fol. 20 b erwahnt und mit Beispielen belegt 
(aber nur Futurformen), wobei Elias Levita sich auf ein Verzeichniss 
der Masorah in der Genesis unter dem Namen cinpoi 1,nrip bereft, 
welches sich aber weder in der Masorah finalis noch in der Pariser 
Handschrift findet, wohl aber in der Hallischen im letzten Anfang 
und zwar fiber alle Bucher. 	Das hier in der Par. u. Hall. Handschr. 
folgende ;6n, welches 50 eihmalige Formen mit Pathach tiberhaupt 
aufstellt, ist also kein eigentliches ;111,n und die Mas. fin. hat dem- 
nach Becht gethan, es nicht als solches folgen zu lassen. 	Allerdings 
hatte die Pariser Handschr., da sie die Regel unbedingt aufgestellt 
hatte, mehr Recht dazu als die Hallische. 	Was aber die Belege 
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betrifft, so ist ]vein Verzeichniss volistandig, auch das Pariser trotz 
seiner grossen Zahl nicht ; und jedes hat eigene Beispiele, die dem 
andern fehlen. 	 Selbst das bei Qimchi ungeachtet seiner Beschrankung 
auf Perfecta und Futura hat viele, die in der Masorah fehlen, was 
schon Elias Levita's 21)  Verwunderung erregt, aber bei so vielen Ver- 
zeichnissen zutrifft. 	Doch finden sich mehrere unter den folgenden 
'Verzeichnissen zweimaliger Formen (ein Mal Par. und zwei Mal 
Hall. 24. 26). — Ein anderer Fall, der auch die Anordnung betrifft, 
ist die Regel 274 hinsichtlich der Gruppen Kanaanitischer Volker-
namen, theils in der Vollstandigkeit und Ordnung derselben, theils 
hinsichtlich des fehlenden 1 bei den eiuzelnen. 	Die Pariser Hand- 
schrift drtickt die Regel aus : 	„zwanzig Verse, worin Unordnung 
( rina ru.laram ), vierzehn davon stehen allein ( r-a-rqz ) and p,o; 
diese nehmen 1-  und diese nehmen es nicht an". 	Dies soil heissen: 
Es giebt zwanzig Verse, worin die Ordnung der Kanaanitischen 
Volkernamen variirt ; vierzehn haben jeder eine eigene Ordnung (von 
den sechs tibrigen, die je drei dieselbe Ordnung haben, wird nichts 
gesagt); auch werden Beispiele hinzugeftigt, worin hinsichtlich des 1 
dieselbe Ordnung sich findet (was also nicht sehr deutlich ausgedrtickt 
ist). 	Die Handschrift 	verbindet nitmlich beide Gesichtspunkte der 
Regel, die Folge dcr Namen and die Setzung des 1 in ein einziges 
Verzeichniss, indem sie jedem der zwanzig Verse lediglich n a c h der 
Folge der Bucher zugleich nnter dem Namen 77: 'o die Beispiele 
desselben Gebraucbs des 1 (bei einigen auch die Regel selbst) bei-
filgt, wobei eines Theils der in der Regel gemachte Unterschied von 
14 and 6 aufgegeben wird, andrerseits dieselben Rile des 1 sich 
mehrmals wiederholen. 	Die Mae. fin. dagegen ( ris,np , nl':rt) trennt 
mit Recht beide Gesichtspunkte und verzeichnet zuerst die Yaria-
tionen der, Namenfolge mit ihren Denkzeichen and zwar unter der 
vollstlindigen.  und deutlichen Ueberschrift: „Zwei Paare von je drei 
(Versen), 	worin seclis Wiirter '131 nrozn dieselbe Ordnung haben, 
vierzehn Verse vereinzelt, zusammen zwanzig Verse"; worauf ange-
messener Weise auch die Belege jener beiden Paare von je drei 
tibereinstimmenden Versen vorangehen, die vierzehn vereinzelten (es 
sind jedoch nur zwolf, da Exod. 13, 5 a. Jos. 24, 	11 fehlen) in 
einer gewissen Sachordnung (meist paarweise) folgen;' dann in zwei 
anderen Absatzen mit neuen lieberschriften 	and ebenfalls in einer 
gewissen Sachordnung die Variationen des 1 ungefithr mit denselben 
Parallelstellen wie in der Pariser Handschrift, aber mit unnothiger 
Zerreissung in zwei Absatze (auch unzutreffenden besonderen Ueber-
schriften), indem der zweite mit Stellen des rm und darauf folgender 
riNi in achtzehn Parallelstellen (es 	ist aber dieselbe Stelle Jos. 3, 
10 doppelt angeftihrt , ohne die beiden letzten Namen, welche das 

21) Seine Bemerkung 	zu fol. 5b, wo Qimehi 	zwei 1:1741 angefiihrt linnet  
dass die Masorah nur CM T 11Z.Vei mit Qamee schreibe, trifft be! Ball. n. Alas. m. 
zu, withrend Par, den ganzan Buchstaben nicht hat. 
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nn entbehren, und mit denselben; diese aber werden in den Parallel-
stellen nicht beracksichtigt wie in der Pariser Handschrift) beginnt, 
die anderweitig eine besondere Regel bilden (18 Verse mit nn und 
vier darauf folgenden IIN1 ; worauf auch die Pariser Handschr: ver-
weist) und dann drei Falle des einfachen 1 nachbringt ; auch sonst 
finden 	sich hier Incorrectheiten , was den Herausgeber wieder ver- 
anlasst, den Artikel der Mas. fin. verworren, verstummelt und fehler-
haft zu nennen, die sich nur aus dem entsprechenden Pariser ver-
stehen lassen, ungeachtet dieser weder ohne seine Erlauterung ver- 
standlich 	ware noch 	der Incorrectheit 	ermangelt ; 	auch 	unterlasst 
der Herausgeber den Vorzug der Anorduung und der Ueherschrift 
der Mas. fin. 	anzuerkennen. 	Dieselbe Anordnung • mit denselben 
Beispielen findet sich nun auch in der Hallischen Handschrift, nur 
ohne die Ueberschrift des letzten Absatzes. 

Wollen wir die geschichtliche Stellung der Hallischen Hand-
schrift vollig ermessen, so haben wir nun noch ihr Verhaltniss zur 
gedruckten Masorah kurz zu'betracbten. 	Wie unsere Handschrift 
schon in 	den frillier angefuhrten Beispielen stark von der Pariser 
Masorah abweicht und sich zur gedruckten halt, so findet sich auch 
sonst vielfache Uebereinstimmung mit derselben in characteristischen 
Eigenthilmlichlteiten, auch Fehlern. 	So die falschen Belege (die in 
der Pariser Handschrift mit Recht fehlen) : 	N..2 roalmm , ri=e6v, 
lbip (bei 1,ti im Gegensatz zu 	3,): 3 upzM; in 7 findet sich 1-10,1 
hinter nip, nicht unter 1 wie in der Pariser Handschrift; 14 fehlt 
Isr.m p ; 	18 	ebenso 	ltlekenhaft; 	19 	felilen 	die 	Belege, vom ganzen 
ersten Theil des Alphabetes bis '...7:1 wie in der Handschrift, welche 
der erste Heransgeber der Masorah brauchte (der sie, wie er in der 
Mas. 	fin. 	'73 	13 	bemerkt, 	erst aus andern Stellen der Mas. text. 
gesammelt and unter die einzelnen Buchstaben iNni —'ant ver- 
t.heilt 	hat ), 	worauf die 	folgenden 	mit 	einer Ueberschrift: 	'b 	in 
nin,n It.),-1= 	721 rn -11,1 	versehen 	sind 	wie in der Mas. fin. und 
wie diese einige Beispiele entbehren, die in der Pariser Handschrift 
vorkommen; 	31 	ist als 	111,1 	bezeichnet, 	obwohl vollstandig ; 	56 
finden 	sich 	zwanzig Wortpaare , das eine mit 'ix , 	das andere mit 
m (1 und 1), wahrend die Pariser Handschrift bier angiebt: in 
OM ytp irn Ow cil2n; 57 findet sich MIST. drei Mal der Ueberschrift 
gemass in drei Btichern, wahrend die Pariser Handschrift hier Bil- 
dungen von 'rig 	verzeichnet gegen die Ueberschrift, die aber an 
dieser Stelle gerade von spateret Hand herrtilirt; 	59 ist mit tiv 0 
ein volistandiges Alphabet, daher nicht aibn, wie die Pariser Hand- 
schrift angiebt (aber ohne vier Worter der Mas. text. und die Wieder- 
holung des ni-nn, in Mas. fin.); 	60. 63 sind die Belege wie Mas. 
fin.; 	65 	ohne 	den Zusatz 	7-rtnD 	11r 7,:1D der Pariser • Handschrift, 
die 	auch bei 	zwei Beispielen 	mit ri nicht zutrifft ; 68 finden sich• 
bei Hall. 	u. Mas. fin. fCnf and zwanzig Beispiele statt der vierzig 
in Par. vorkommenden, u. s. w. — Dagegen finden sich auch wieder 
viele Beispiele, wo die Hallische Handschrift von der gedruckten 
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Masorah abweicht und mit der Pariser geht. 	So in Regeln wie 164; 
ohne den Zusatz der Mas. fin. 33 (rInDb ynp und rs am Ende) 
34. 35 (e..--). 39. 41. 44 (der aber auch bei Elias Levita zu Mikhl. 
fol. 32) ;. 36 mit dem Zusatz der Pariser Handschrift, der Mas. fin. 
fehlt. 	In Belegen findet sich ein tihnliches Verhtiltniss 14 (woselbst 
wie in der Pariser Handschrift sieben Belege der Mas. fin. fehle0. 
58. 67. 92. 96. 192 fin. 	(woselbst Hall. 	u. 	Par. 	neue Wortpaare 
angeben , Mas. fin. dagegen richtig eilf). 	Aber daneben nimmt die 
Hallische Handschrift auch ihre besondere Stelle ein und zeigt Abwei- 
chungen in Beispielen, welche den beiden anderen fehlen: 	14 (wo 
noch zwei besondere Beispiele, die weder in Par. noch in Mas. fin.). 
18. 66. 155 (zwischen 	beiden die Mitte haltend , indem sie theils 
meir theils 	weniger gibt); 	oder 	6. 120 (wo -sie 	weniger hat als 
die beiden andern). 	Ein ahnlicher Sachverhalt in Beziehung auf 
Regeln stellt sich heraus 46. 47 (wo der wichtige Zusatz 'n w'-in 
fehlt, den Par. 	u. Mas. 	fin. 	haben) 	und 66 	(ohne den Zusatz in 
Par. und Mas. fin.). 	Was den Vorrath an Regelu betrifft, so finden 
sich in der Hallischen Handschrift viele wie 75, die in der gedruckten 
Masorah fehlen, 

frier endet das Manuscript in der Hauptsache vollendet und 
wohlverstiindlich fur Solchm, die in die verwickelte Materie fiber- 
haupt eingeweiht sind. 	Sicherlich wurde der Verfasser, witre es ihm 
vergonnt gewesen , die Arbeit selbst in den Druck zu geben, zu 
deren Schluss den Grundgedanken des Ganzen noch bestimmter for-
mulirt und begriindet, auch der Abhandlung die vollendete Form and 
Sauberkeit des Sty.  ls ertheilt haben, 	die alle gedruckten Werke, 
Hupfelds auszeichnet. 	Der Herausgeber hat sich begntigt stylistische 
Hiirten, die beim ersten Niederschreiben unvermeidlich sind, zu besei-
tigen oder hin und wieder kleine Bemerkungen zur Erleichterung 
des Verstiindnisses 	einzufiigen , und nimmt lediglich das Verdienst 
in Anspruch, die Arbeit, namentlich in den Citaten, durch muhsame 
Vergleichung des Concepts mit den Vorarbeiten des Verfassers und 
den gedruckten Hilfsmitteln einer sorgfaltigen Controlle unterworfen 
und damit fin. den Druck vorbereitet zu haben. 	Vom wesentlichen 
Inhalt gehort ihm nichts an : dabei glaubt der Herausgeber im Geist 
seines verewigten Lehrers zu handeln, wenn er, weit entfernt -von 
allem Pochen auf kritische Unfehlbarkeit, dergleichen auf dem uner- 
messlichen 	und 	schwierigen 	Gebiet der Jitdischen Literatur 	von 
vorn herein ausgeseblossen ist , sein bescheidenes Verdienst durch 
das weitere Zugestandniss schmitlert, dass sick vielleicht ungeachtet 
aller Sorgfalt kleine Felder eingeschlichen haben, deren Verbesserung 
dem geneigten Leser anheimgegeben wird. Die Arbeit selbst bezeichnet 
nAchst der Herausgabe des 	unter 	dem Namen Ochlah W'ochlah 
veriiffentlichten Buchs den ersten nennenswerthen Fortschritt maso-
rethischer Studien im eigentlichen Sinn des Wortes nach einem Still- 
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' ,226 Iliwpfeld:, .gb. theybisher nollekannt gebtiebeng !Isar. der'lltitsosah. 

. 	I 	I 	 • 	 . 	! • stand von 200 Jahren .und,  dudte,  sdhon aus diesem Ornixl,  'der 
Oeffentlichkeit nicht vorenthalten werden. 	Sic steht spell in formelier 
ilinsicht, wiexvolit sic our in,  einem ersteni  vielfach durchcomigirten 

Awl 
	

• 
Concept voilag,, den Arbeiten., a 	Ivelehe der selige Verfasser seibst.  
letzte Bland  anlegen konnte, nicht allzusehr nach. Imnierbin dad man. 
far ilire Bettabellung die billige Rueksicht fordern, weicbe leder Zeit 
d'eni Xachlass eines verdienten Schriftstellers zu 'Gate kommt. Mag 
such das .,geschichtliche VorstliAidniss der Masorah dem Sachkenner 
nape Hegel]; so ist. doch in jedem Pail das Wort, wodurch 4iees 

• Verstiladoiss ertiffeet wird, zuerst von IIupfeld 'gesprocheir and mit 
umfassender Sachkenntniss begriindet worden. 	Burch seine wohl- 

• wollende Icritik bat •er dem. neuesten P.earheiter der Masorah;  wenn 
auch,  nicbt ,die Wege vorgezeichndt, ,so doch PingerSeige gegeben, 
deren Beachtung dem grosser% ohne Zweitel ; verdienstvolien, Voter-
nehmen ' einer literausgabe der Masorah sichern,  Edo% verspricht. 
Die v.orliegende Arbeitonit deren Yerdffentlichung der Hemusgeberl  

• eine 	schinerzliche Piiiclit 	der Pietist 	gegen 	seinen in , daultbarer 
Erinnerung von thin bechverehrten Lehrer erftilit, bat ihren Ver-
fasser neben der AbaVehr ,uabliiiger and , ungerecliter Angriffe auf 
seine Person in den. letzten Monaten seines Wens beschaftigt. 	 Wie 

'dumb Itutifeta vor beinahe vierzig labren,  seine f.aufbahn als txeget.  
bahnbrechende FOrtchungen auf dem Gebiet der biblischen Text= 

• loritik erdfinet bat, .so ist es eine Arheit ober lien Teat ,der 13ibel, 
• in deren .letzte Vollendung eine liiihere fraud .eingriff. 	Sit ei terra. 
. levisi 	 . 

   
  



221 

Likikiri-lo-kijakua i jur 16 Bari 1), 
”Thiermnrchen im Lande der Bari" (Centr.-A frika), 

Original-Text mit Uebersetzung mid sprachlicher Analyse. 
Von 	 . 

Dr. J. C. Nitterrutzner. 

Likito 2). 
1. Dyet kit ngote, kti monye-lonyet ameddya I mede niinu. 

' 2. Ngote ajolo , uge ajambd ko nguro-nakwan : mete bura ko 
mu'ngi 1  

3. Aral dyet alto met bura; monye agwan ko magor. 
4. NA ngote ayitue, monye agwe nlepeok ; Cunana ngote arikoro 

dyet i ysbu-ko kupii duma-, anyan doya kiteni. 
5. Nge apo i kodini duma. 
. 	 Der 	Hase. 
1. Ein Madchen lebte mit seiner Mutter, und seinem Vater in 

demselben Hause. 
2. Die Mutter verreiste und sprach zur Tochter: schaue recht 

auf deinen Vater!  
3. Das Madchen schaute aber nicht recht (auf ihn); der Vater 

lift Hunger. 
4. Als die Mutter zurtickkehrte, war der Vater abgemagert; nun 

jagte die Mutter das Mtidchen in den Wald mit einem 
• grossen Korbe, damit es Sykomoren suche. • 

5. Es kam zu einem grossen Baume. 

1) Text und Uebersetzung aus dem MS.: „Die Sp ra ch e der Bari in 
Central-A fr ik a. 	Grammatik , 	Text and 	WOrterbuch. 	Von 	Dr, M it t e r- 
rutzne r." 	In 6-7 Mouaten wird des Werk erseheinen. — Beziiglich der 
Aussprache sei hior bemerkt, dass „c" durc haus wie „dsch", „j" nosh vial 
weicher lautet. 

2) In den Kinder- und Hausmlirchen d. Gebr. Grimm (6. Ausg. Gottingen 
1850) wird S. XXIX erziiblt, dass unter den vom Missionhr Casalis gesammel- 
ten 	Miirchen 	der Betschuanen 	in 	Siidafrika 	auch 	ein 	merkwiirdiges Thier- 
miirchen vorkomme , in 	dem der Hasa die Rolle des Fuchses spielt , wenn, 
wie Grimm bemerkt, 	nicht etwa eine Verwechslung stattgefunden. 	Nun bei 
den Bari ist dasselbe der Fall. 	Mein ausgezeichneter schwarzor Lehrer wueste 
den Hagen vom Fuchs() gonau zu unterscheiden — also keine Verwechslung I 
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6.  Nielo liodini lo s kijakua; 	ama kijakua awalaji. 
7.  Dyet atoj6re kupti ko konyen ti kodini. 
8.  Ede ayitue kijakua k6tyang ; ce arie dyet ngyti i kodini Id; 

ce aliongiin parik, kogwOn ce ayen 16kore wuwtiju , ko 
ce kok6 dyet niena. 

9.  Kijakua kulye adi: sin cuno,na , ama koyure yi ngengeca na. 
10.  Kona kijakua ling adoto i kodini kak, on dyet danaji. 
11.  Kwajye likito aptirue ; nge akija i kodini ki , nge api dyet, 

kode dedek pot, kode dedek titan. 
12.  Dyet adek popot. 
13.  Likito adi: 1th nan luoluok do, do tin nan ngyo? 
14.  Dyet adi : nan tintin do link, na dek do. 
15.  Likito arugO : nan dek konut c6koro. 
16.  Dyet atakin nge: do dedek cOkoro muda? 
17.  Likito arug8 : jore, jore. 
18.  Dyet adi: inke , la, nan popo mede. 
19.  Cunana mureke akiwe kak, ce atti mede no dyet. 
20.  Ede dyet atin likito cokoro jore, tong ko nge aliOngOn. 
21.  Likito awdju c6koro ; nge ayitO i ytibu. 
22.  Ngya nge adung cOkoro; nge abuk rima-kace' i kalaba nadit. 

6.  Dieser Baum gehOrte den Thieren ; allein die Thiere waren 
abwesend. 

7.  Das Madchen fiillte den Korb mit Frtichten des Baumes. 
8.  Dann kehrten die Thiere Abends heim ; sie fanden das Mad-

chen noch auf dem Baume oben: sie freuten sich sehr, 
weil sie Fleisch zu bekommen hofften , wenn sie diesel 
Madchen fressen wtirden. 

9.  Einige Thiere sag:ten: nicht jetzt, sondern morgen wollen wir 
es verspeisen. 

10.  Also schliefen alle Thiere unter dem Baume, damit das Mad-
chen nicht entwische. 

11.  Des Nachts erwachte der Hase ; er. stieg auf den Baum hinauf 
und fragte das Madchen, ob es leben oder sterben wolle. 

12.  Das Madchen wiinschte zu leben. 
13.  Der Hase sprach : wenn ich dick befreie, was gibst du mir ? 
14.  Das Madchen sprach : ich gebe dir alles, was du begehrst. 
15.  Der Hase antwortete : ich verlange von dir Hennen. 
16.  Das Madchen sagte zu ihm : wie viele Hennen forderst du? 
17.  Der Hase entgegnete: viele, viele. 
18.  Das Madchen sprach : ja, wenn, ich nach Hause komme. 
19.  Nun stiegen beide herab und gingen in das Haus des Madehens. 
20.  Dann gab das Madchen . dem Hasen (so) viele Hennen, bis 

er zufrieden war. 
21.  Der Hase nahm die Hennen und kehrte in den Wald zurtick. 
22.  Dort schlachtete er die Hennen und Boss ihr Blut in eine 

kleine Schussel. 	 . 
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23.  Na nge a'ngecu Ong ko yiniono, nge apO told i kodini; nge 
adukun lunga kalaba ko rima. 

24.  Ede adtimun rima, .nge abobod kutuk na gworong ko mtijin-
kace-ede nge atu dOto. 

25.  Koyure ling aptirue, likito geleng adOto akA; ama nge aying 
ling. 

26.  Kijakua akulya lele ko lele: cunana yi dedek ngecu lokore! 
27.  Ama lokore ain ! 
28.  Ling apija: lokore atti a.?  
29.  Ede ce a'ngi likito, ce api: 	lokore n'ytt? 
30.  Likito adi : 	nan 	ti den ; 	ama 	diri 	gworong a'ngecd na; , 

gworong ko rima i kutuk ko nitijin. 
31.  Kijakua kulye 	awOran ko gworong, 	ce agwAt nge; 	ama 

kulye ako yup. 
32.  Ede likito adi: yi kokondya dili lapin ko nagalang, ngin 

kimang; kijakua ling lalang kimang; ce dodoro, ko med. 
33.  Ling alang lele bot lele, 	ama ling adOro. 
34.  Ama likito alto lang; nge adanAji i yobu ko liiing0n, kogwon 

lokong. 
35.  I yobu nge arum ko gwore. 
36.  Ce mureke adoya konyen ti kOdini. 

23.  Nachdem er gefressen hatte,bis er satt war, kam er wieder 
zum 	Baume, 	und 	nahm auch die Schnssel mit dem 
Blute mit. 

24.  Hierauf nahm er das Blut und bestrich damit die Schnauze 
der Hyane, und ibre Klauen — dam ging er schlafen. 

25.  Des Morgens erwachten alle, der Hase allein schlief schein- 
bar ; jedoch er hOrte alles. 	. 

26.  Die Thiere sprachen zu einander: jetzt wollen wir das Fleisch 
fressen! 

27.  Aber kein Fleisch (mehr da)! 
28.  Alle fragten: wohin ist das Fleisch gegangen? 
29.  Dann weckten sie den Hasen, und fragten : wo ist das Fleisch? 
30.  Der Base sprach: ich 	weiss es nicht; 	allein gewiss hat es 

die Hyane gefressen, die Hyane hat Blut an Schnauze 
and Klauen. 

31.  Einige Thiere ergrimmten Ober die Hyane, und schlugen sie; 
allein andere glaubten das nicht. 

32.  Dann sprach der Hase: 	wir wollen eine 	tiefe und breite 
Grube machen, darin ein Feuer; alle Thiere sollen fiber 
das Feuer springen; welche hineinfallen, sind schuldig. 

33.  Alle sprangen nach einander hinUber, aber alle &len hinab. 
34.  Allein der Hase sprang nicht hintiber ; er floh, erfreut Uber 

seine List, in den Wald.  
35.  Im Waldo begegnete er dem Fuchs. 
36.  Beide suchten (nun) Baumfrachte. 
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37.  Kodini lo konyen 16 monye lele.  
38.  Na nielo apo wuwilju konyen ti kOdini, nge arie kudik. 
39.  Nge 10-dije kola akokoya ce. 
40.  Kona nge adek tojong kulo , 1E6 ce popo tOki. 
41.  Nge aglyeja ngimuye na dyet na meme, nge atogwidikin na 

i 'Mini ki. 
42.  Kwajye toki apo likito ko gwore, anyan ce ngecu konyen. 
43.  Ce amele dyet i Willi ki. 
44.  fait° akija, ki ; ama, dyet ayinga taling. 
45.  Likito abUt dyet, ama mSkotjikanyet addebba ko meme. 
46.  Ede nge awongon: Ulf nan! Ulf nan! 
47.  Ama dyet ako kolokin nge. 
48.  Ede nge alurg gwore, anyan ngarakin lo. 
49.  Ede gwore lunga akija ki; ama nge lunga adebba. 
50.  Cunana likito ajambit ko gwore: ko monye-kodini popo, 1(6 

nge bubUt yi, do kokondya ngyo? 
51.  Gwore adi: nan wowongon. 
52.  Likito adi : ko wongon parik, ama kudik, kudik, ede tonongi 

mugun , anyan nge ko-dije, do atuan. 
53.  Monye-kOdini apo koyure , nge arie murelte i kodini ki. 
54.  Cunana 	nge akija ki, 	nge abut.  mureke; 	gwOre awongon 

37.  Der Baum gehtirte einem' andern Herrn. 
38.  Als dieser kam, die Ertichte des Baumes zu pilticken , fand 

er wenige. 	 . 
39.  Er glaubt, Diebe batten sie gestohlen. 
40.  Diese wollte er nun, wenn sie wieder kamen, fang-en. 
41.  Er formte also eine Madchenfigur aus Gummi , und stellte 

sie auf den Baum hinauf. 
' 42. Des Nachts kamen Hase und Fuchs wieder, um Frtichte zu 

fressen.  
43.  Sie sahen das Madchen auf dem Baume oben. 
44.  Der Hase stieg hinauf; allein das Madchen war gams still. 
45.  Der Hase schlug das Madchen, allein seine Pfoten blieben am 

Harze kleben. 
46, Dann schrie er: lass mich los! lass mich los! 
47.  Aber das Madchen liess ihn nicht los. 	 . 
48.  Dann rief er den Fuchs zu Hilfe. 
49.  Dann stieg auch der Fuchs hinauf; allein auch er blieb kleben. 
50.  Nun sprach der Hase zum Fuchs : wenn der Eigenthumer 

des Baumes k8mmt und uns prtigelt, was wirst du thun? 
51.  Der Fuchs sagte: ich werde jammern. 
52.  Der Hase sprach: jammere nicht viel , sondem nur wenig 

wenig, dann stelle dich todt, damit er glaube, du seiest todt. 
53.  Der Eigenthumer des Baumes kam in der 	 rtthe und fand 

beide auf dem Baume. 
54.  Nun stieg er hinauf, und prtigelte beide; der Fuchs jammerte 
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parik teng kó tuan ; ama likito .awongon kudik , ede nge 
atononga aka. 

55. Ede monye adumen ce, nge ade konyen, nge atin i kupo 
ko konyen ko ldjakua . mureke, nge adogge kupo mede 
I kwe. 

56. I to likito aptirue, nge adek lunga ngfju gwOre; ama gwOre 
atuan. 

57. 'Ede a'ngecu konyen jore i kupo, nge tiiki atononga. 
58. Monye ayengga mede, 	nge arfe 	konyen kudik ; 	nge alai 

den ada. 
59. Cunana monye atin kijalcua mnrek , 	ko bOrikOt ko kupir, 

I cape duma, anyan ce dedera. 
60. Na piom me, 	likito alabtin I piom, 	nge agtibara cape, 

nge awolt6n. 
61. Monye arikord nge, ama kana. 

sehr, bis er verendete ; der Hase aber jammerte (nur) wenig, 
Amin stellte er sich zum Scheine todt. 

55. Dann nahm sie der Eigenthtimer
'

pfluckte Fritchte und legte 
sowohl die Fruchte als die beiden Thiere in den Korb 
und trug den Korb auf dem Kopfe each Haase. 

56. Beim Gehen erwachte der Rase und wolite auch den Fuchs 
wecken; allein der Fuchs war todt. 

57. Dann frass er viele Frtichte im Korbe, mid stellte sich wie-
der todt. 

58. Der Eigenthtimer kam heim, 	und farad wenig Frtichte ; er . 
wusste nicht, wie. 	 _ 

59. Nun legte der Eigenthtimer beide Thiere, mit Haut und Haar 
in einen grossen Topf, damit sie gekocht warden. 

60. Als das Wasser warm wurde, sprang der Hase heraus, zer-
sprengte den Topf, und entfloh. 

61. Der Eigenthitmer verfolgte ihn, aber umsonst. — 

Analyse. 

Likikiri, ut. p1. likikirilen, Fabel, Ma Chen. 
Lo, Artikel m., fern. ua, p1. ti (c.), stela, wie im Rurnitnischen, 

n a c h dem Substantiv und ist zugleich Genitiv-Zeichen (des folg. 
Wortes). 

Kijakua, pl. v. kijaktitak, Thier, bes. Raubthier. 
I (vor einem einsylb. Worte and zweisylb. mit 2 Kurzen): i, wo 

dann das monosyllabum etc. als Enklitikon zu lesen 1st, also: 
fjur) it oder els. 

Jur, m. pl. juron, Land, Gebiet. 
L ó (statt : 	lo) vor einem einsylbigen , oder zweisylbigen Worte 

mit 2 KUrzen. 
Bd. xxi, 	 - 	15 
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. 	 1 
Bari— das Land der Bari liegt in Centr.-Afrika zwischen 3° 35' 

and 6° 5' n. Br. v. P., and 28° 50' and 30° 17' o. L. 
Likito, f. pl. likitolon (alle Sylben mit gleicher Tonhohe), Hase. 

1. Dyet, 'f. p1. kodyji (unregelm. Form Statt: kodyetji), Madchen. 
Kri, bei, mit. Wegen 	des Tones 	(') ist das folgende Wort als 

Enklit. zu lesen. 	 . 
Ngote, 	f. pl. ko'ngote, Mutter 	(auch ohne Suffix: 	seine (ihre) 

Mutter; man konnte auch sagen: ngote-nanyet). 
Monye, m. pl. kOmonye, Vater, Herr. In Bezug auf die Prosodie 

gilt es als zweisylbig mit 2 KUrzen, daher Enklitikon. 
Lonyet, Suff. 3 sing. m., sein. 
Ameddya, 3. sing. Aor. v. meddya (Wurzel: medd oder: met), 

leben ; sehen. 
Mede, f. pl. medijik, Haus (mit mehreren Zimmern etc.); ein Haus 

mit nur einer Rhumlichkeit nennt man: kadi. 
Mina, fern. v. nfilu, derselbe etc. 

2. Aj610, 3. sing. Aor. v. j616, reisen, „sich ,entfernen". 
Nge, gen. comm., er, sie; pl. ce (kulo, f. kune). 
Ajambu, 3. sing. Aor. v. jambu (Wurzel: jam), reden. 
Ko; mit. 	Ferner 	dient es: 	1) als Conjunct., wie das lat. cum; 

2) far das latein.: 	et; z. B. ich u nd du — nin k o do (ich 
mi t dir); 	3) negirt es beim Verb a) im Imperativ (vgl. das 
ital. non fare, non credere); /3) im Aor. — mit dem Formativ- 
Prafix : a (ako); 	4) bildet es bei 5 Substantiven — als Prafix 
— den Plural. 	'Vgl. ngote and monye. 	• 

Nguro-nakwan ; nguro, gen. comm. p1. nguajik , Kind; nakwan, 
f. pl. wate, Weib; nguro-nakwan, weibl. Kind, Mltdchen. 

Mete, Imp. sing. v. met, sehen, schauen. 
Bura (bunt), recht, sehr. 
Mu'ngi, 	unregelm. 	cas. obliq. 	sing. 	von: monye; pl. 	v. mu'ngi 

..-=.1k6mu'ngi. 
3. Ama (ama), aber, allein. 	Immer am Anfang des Satzes. 

Agwon (agw6n ko), 3. sing. Aor. v. gwon, sein, bleiben. 
Ko magor, mit Hunger; magor, fem.; magOro , hungrig sein. 

4. Na (na), als, zur Zeit, wo ; eigentl. demonstrat. fern.. 
(es ist zu subintelligiren: 	dingit (Zeit) na). 

Ayitue, 3. sing. Aor. v. yitue (yitwe) oder: yito, zuruckkehren. 
Agwe, 3. sing. Aor. v. gwe, werden (fieri). 
Alocok, die pradikat. Form des Adj. locok, fem. nacok, mager. 
Oman, jetzt, nun. 
Arikara, 3. sing. Aor. v. rikoio, verjagen, jagen. 
Yabu, f. pl. yobdot, Wald, Forst. 
Kupo, m. pl. kupojin, Korb. 
Duma, pl. temejik, gross. 
Anyan, auf dass, damit. 
Doya , Infinit., vollere Form von: (16, suchen. 
Riteni, pl. v. kite, m., 1) Tamarinde; 	2) deren Frucht. 
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5. Apo (ap6), 3. sing. Aor. von: po, kommen. 
Kodini (kodini), m. pl. kaden , Holz, Baum; 	pl. Scheite. 

6. Nielo 	f. niena, pl. cilo (kulo), f. cine (kune), dieser etc. 
Awalaji, 3. pl. Aor., v. walaji, „sich ergehen" — weggehen. 

7. AtOjore, 3. sing Aor. v. tojOre, voll m ache n; jore, viel. 
Konyen, pl. v. konge, m. 1) Auge; 2) bes. im Pl. Obst, „Baum-

augen." 
8. Ede (auch de, dede), dann, spater. 

KOtyang (ttikotyang), Abends. 
Arie, 3. p1. Aor. von: rie, finden. 
Ngyu (ngyri), noch. 
Ki, 1) oben; 2) hinauf; 3) Firmament; 4) Luft. 
Aliongon, 3. pl. Aor. v. liongon, sich freuen. 
Parik (parik), sehr, recht. 
Kogwon, zsgs. aus ko und gwon, latein. cum esset etc., weil. 
Ayen, 3. pl. Aor. v. yen, hoffen. 
Lokore, f. pl. Iokorio, Fleisch; pl. • Fleischarten. 
WuWriju, Infin. des Durativ, v. wuju (miju), erhalten; nehmen. 
Koko, 3. pl. Durat. v. ItO, beissen, fressen. 

9. Kulye, p1. m. v. lele, fem. nene, pl. fern. kunye, der eine etc. 
Adi, defekt. Verbum, nur diese Aor.-Form gebrauchlich, gleich 

lat. 	ait. 
Ain, negat. Partikel bei Nomin. und Adverb. oder alleinstehend. 
Koyure, zsgs. aus: ko (mit), yure, Morgen. 
Yi, pl. von: nan, wir (uns). 
Nge'ngecu, 	3. pl. Durat. (Futur ), v. ngecu , einfache Wurzel: 

nge, essen. 
Na, demonstr. fem., m. lo (1u). 

1O. Kona, 	zsgs. aus 	ko 	(cum) u. na, 	demonstr. fern., quod. cum 
(ita esset). Der Bari nimmt statt des neutr. das fern. 

Ling, Adj. und Adv., alle; alles ; ganz. 
Ada°, '3. p1. Aor. v. dot°, schlafen. 
Kak, eigentl. Substantiv, fern. das Uuten, die Erde; daun: unten. 

unter; hinab. 
On (on), Conj., damit nicht; mit dem Infin. zu konstruiren. 
Danaji, Infin., fortlaufen. 

11. Kwajye (kwaje), 1) fem. Nacht; 2) Adv. Nachts. 
ApUrue, 3. sing. Aor. v. purue (fume), erwachen. 
Akija, 3. sing. Aor. v. kija, steigen. A. ki, hinaufsteigen. 
Api, 3. sing. Aor., v. pi , fragen. 
Kode . . . kode, ob . . . oder; vielleicht . 	. . vielleicht ...,--_-_. ent-

weder . . . oder. 
Dedek, 3. sing. Durat. von: dek, wollen, wiinschen. 
Pot, Infin., leben. 
Tuna, Infin., sterben. 

12. Adek, 3. sing. Aor. v. dek. 
Popot, 	Infin. Durat. v. pot. 

15* 
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13. Nan, ich etc. ; pl. yi. 
Luoludk, 1. sing. Durat. v. ludic, erliisen. 
Do, du, dich ; pl. ta. 
Tin, Infin. geben. 	 • 
Ngyo, was? Steht immer am Ende des Satzes. 

14. Tintin, 1. sing. Dur. v.• tin, geben. 
15. Arugd, 3. sing. Aor. v. rugo, antworten. 

Konut, unregelm. Form statt: kO do, von dir. 
Moro, pl. v. ctikuri , f. Henne; Huhn. 

16. Atakin, 3. sing. Aor. v. takin, v. Wurzel: ta, sagen, reden; das 
Suffix kin bedeutet : einem oder far einen etwas sagen, thun etc. 

Muda, wieviele. Steht am Ende des Satzes. 
18. Inke, ja. 	. 

Popo, 1. sing. Durat. v. po, kommen. 
19. Mureke, zwei; beide. 
20. Tag ko, bis zum. 

AliOngiin 	3. sing. Aor. v. lidngdn. 
22. Ngyti (nyu), dort. 

Adung, 	3. 	sing. Aor. v. dung, 	eig. 	abschneiden (bes. d. Hals) ; 
schlachten. 	• 

Abuk, 3. sing. Aor. v. buk, giessen. 
Rima, pl. v. rimatat, f., Blutstropfen. 
Kace, Suffix 3. pl. (eorum, earum).  
Kalaba, fem. pl. kalabajin, Schttssel. 
Nadit, fern. v. lodit, klein. 

23. A'ngecu, 3. sing. Aor. v. ngecu (age), essen. 
YintonO, Adj., satt, gesattiget. 
Apo, 3. sing. Aor. v. po, kommen. 
TOki, wieder. 	 • 
I, in der seltenen Bedeutung: zu. 
Adukun, 3. sing. Aor. v. dukun, hertragen. 
Lunga, auch. 

24. Adumun, 3. sing. Aor., v. dumun, nehmen, h e rnehmen. 
Abobod, 3. sing. Aor., v. bobod, bestreichen. 
Kutuk, f. pl. ktitucen, Mund, Maul, Schnautze. 
Gworong, m. pl. gwtirungin, Hyane. 
Mijin, p1. v. mtijinet, m., Klaue (auch Nagel an Finger and Zehe). 
Atti, 3. sing. Aor., v. to etc. gehen. 

25. Geleng, gen. comm. kade, allein (solus). 	... 
Aka, Adv. scheinbar. 
Aying, 8. sing. Aor., v. ying, Boren. 

26. Akulya, 3. p1. Aor., v. kulya, reden. 	. 
28. .Ajdia, 8. p1. Aor., v. pija (pi), fragen. 

DA, wohin ? Steht immer am Ende des Satzes. 
29. A'ngi, 3. pl. Aor., v. ngi, wecken. 

N,ya , zsgz. aus : 	na yi.; 	na Demonstr: fern. sing. wegen 16kore; 
ya, we? Steht am Ende des Satzes. 
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30. Ti, negat. Partikel beim Verb im Durativ, verhindert aber die 
Reduplication deselben. 

Diri, Adv. wahrhaftig, gewiss. 
31. Aworan, 3. pl. Aor., v. wOran 	grimmig seiu. 	 .. 

Agwut, 3. p1. Aor., v. gwut, schlagen. 	Andere Formen mit der- 
selben Bedeutung sind: but uud bit. 

Ako yup; ako, Negat. im Aor.;-  yup, glauben. 	Ako verhindert 
die Reduplication. 

32. Kokondya, 	1. 	pl. Dur. 	(Fut.), v. kondya, wachen. 	Einfach 
Wurzel: kon.  

Dili, fem. pl. dilio, Grube, Grab. 	 . 
Nagulu, Adj. fern., v. legulu, tief. 
Nagalang, Adj. fern., m. lOgalang, breit. 
Ngin, darin. 
Kiman, fern. pl. kimangjin, Feuer. 

' Lalang, 3. pl. Durat. (vertritt in diesem Falle auch den Imperat.) 
v. lang, hinUberspringen. 

Dodoro 	3. pl. Durat., v. dem), hinabfallen. 
Mori, fern, pl. mOriet, Schuld; Ito moil, mit Schuld = schuldig. 	' 

33. Alang, 3.' 'pl. Aor., v. lang, hintiberspringen. 
Bot, nach; lele bot tele

' 
 eines nach dem andern. 

- 	Adoro, 3. pl. Aor., v. dOro, hinabfallen.  
34. Ah6 lang. S. oben 31 ak6 yup. 	 . 

Ko liOngOn, cum gaudio (eig. cum gaudere.) 	 . 
Lokong, Adj. verstandig, besonders: pfiffig. 	 _ 

35. Arum, 3. sing. Aor. v. rum, zusammenkommen (mit), begegueu. 
GwOre, 	in. pl. gwOrelen (a,uch: gworejin), Fuchs. 

38. Nielo, f. niena etc. dieser (da). 
Kudik, Adv. wenig; auch Adj. 

39. Ko-dije, meinend, wiirtlich: „mit meinen". 
Kola, pl. v. kolanit, gen. comet., Dieb. 
Akokoya, 	3. 	pl. Aor. v. kokoya, 	stehlen. 	Ist eines der Verba, 

welche die Reduplication in alien Formen beibehalten. 
40. Tojong, Inf. fangen, zu Gef. mache n. 

Kulo, vollere Form fitr ce (cilo), diese. 
41. Agweja, .3. sing. Aor., v. gweja, formen, bilden. 

Ngimuye, gen. comm., pl. ngiintlyejin (ngimtlyelti), Statue, Bild. 
Meme, fem. pl. memelan, Gummi, Harz (als die Bari Glas sahen, 

nannten ale es auch so). 
Atogwidikin, 3. sing. Aor. v. togwidikin, etwas wohiu stellen. 	Der 

Ton weicht auf ultima weden des eiusylb. Enklit. 
43. Amele, 3. pl. Aor., v. mele, sehen. 
44. Ayinga, 3. sing. Aor. v. yinga, schweigen, still sein. 

Taling, wortlich: to, ling, ihr alle ; gewOhnlich in der Bedeutung: 
still, ruhig! gehraucht; z. B. give (gweta) taling, sei (seid) ruhig! 

45. Mokotji, pl. v. mokot m:, Bein (von der fitifte abwarts mit ESu-
schluss des Fusses). 
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Kanyet, Suff, pl. seine. 
Addebba (adebba), 3. pl. Aor., v. debba, kleben bleiben. 

46. Awongon, 3. sing. Aor., v. wongon, schreien, jammern. 
KOH, Imper. sing., kurzere Form fair : koliiki, v. Main, lessen. 

Die einf. Wurzel: kW ist nicht mehr gebrb,uchlich. 
48. Alung, 3. sing. Aor., v. lung, rufen. 

Ngarakin, Inf., helfen. 
50. Monye-kodini statt: monye lo kOdini, Herr des Baumes. 

Bubut, 3. sing 	Dur., v. but, ' schlagen. 
51. Wowongon, 1. sing 	Dur. v. wongon, schreien etc: 
52. Ko wongon; ko entspricht dem lat. ne  beim Imperativ. Wongon 

ist Infin. 
Parik (parik), Behr, recht. 
Tonongi, Imper. sing., v. tononga, sich todt stellen. 
Mugun , fem. p1. berik, eig. KOrper,  , 	Leib; dient aber gar oft 

statt: mich, dich, sick etc. 
Atuan, 3. sing. Aor., v. tuan, sterben. 

55. Ade, 3. sing. Aor., v. de, pflticken. 
Adoggfi, 3. sing. Aor., v. doggd, tragen. 
Kw,e, fem. p1. kujik, Kopf. 

56. I tu, beim Gehen ; tw,  , gehen. 
58. Ayengga, 3. sing. Aor., v. yengga, anlangen ; erreichen. 

Ada,, wie ? Steht am Ende des Satzes. 
59. Atin, 3. sing. Aor., v. tin, geben. 

Murek statt: mureke. 
BUrikot, fem. pl. bOrikotji, Haut, Fell. 
Kupir, pl. v. kupirot, m., Feder; Haar. • 
Cape, m. pl. capya (apia), Topf, Krug. 
Duma, Adj. gen. comm., p1. temejik , gross. 
Dedera, Infin. pass. v. der,' kochen. 

60. Piom , pl. Wasser; v. piomtot, fem. Wassertropfen. 
Pape (page), Adj., heiss; warm. 
Alaban, 3. sing. Aor., v. labtin, herausspringen. 
AgAbara, 3. sing. Aor., v. Ohara, zersprengen. 
Awtikiin, 3. sing. • Aor., v. weilain , weggehen , entfliehen. 

61. Kana, vergeblich, umsonst. 
An m erk u lig. Das „unda  wird im Barischen 1) durch: ko (mit) 

ausgedrtickt bei nominib. and pronom.; s. oben 2. ko; 2) durch: 
lunga, auch ; 3) durch Wiederholung des entsprech. pronom. z. B. 
er antwortete u n d sprach : -nge arugii, n g e adi. --- 

Mein schwarzer Freund and Lehrer Franz X a v. L og wit ist 
am 27. Dec. 1866 einem Lungenleiden erlegen. Geboren zu Kokur 
bei GondOkoro in -Central-Aftika (Bari-Land) 	1848 trat er schon 
mit 5 Jahren in die Missionsschule, erhielt 1855 von Dr. Knob-
lecher die Taufe , kam dann 1860 mit dem Mission. Morlang 
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'null. U ell.fg 4 r enz (gync%ilegey) und 18S3 mit deMselben nadb 
Brixen, — 

i / 	Log w it lie 	einen 	seharfen Verstand , 	ein ' tortrefflich6 
Gedachtniss , ein Uberaus zartes Gemtith und ein s.ehr lei n e s 
yr achge 11 05 r.  er wusste bezOglich seiner harischen Nutt e,r - 

'Wort, 8 p ra eh e jeden 	and Satzton man pi fixiren. Ausser seinem. 
barisch sprach. er golitufig arabi sz.h , gut .d i nkaisch und in 
den 'letzten 2 Iahren. annehmbar , d e u is ch. 	Anfangtich machten 
ilim die , s" .Und ,,sch " haute viel. zu schaffen , 	*Oche .dem B,ari= 
schen und binkaischen gauz .felden. — 

Roromue moleietyo 1olte t 	Hate anima 'candida! • 
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Mittheilungen caber die Liinder am slidhehen TJfer 
des kaspisehen Meeres. 

Nach G. Meigunof. 

Von 

J. Th. Zenker. 

Herr G. Melguno f, 	der Begleiter des Herrn von Dorn, 
auf dessen Reise (im Jahre 1860) in das alte Tabaristan und die 
angrenzenden nOrdlichen Provinzen der persischen Reichs am siid-
lichen Ufer des kaspisehen Meeres, theilt uns in seinem Werke : 
0 lownoivlb 	6epert 	xacnifkicaro Mops 1) 	die 	Resultate. seiner 
Beobachtungen, mit Benutzung seiner schon frillier aufgezeichneten 
Bemerkungen wahrend einer Reise im Jahr 1858 mit. 	Herr M e I- 
gunof 	giebt 	uns 	hier 	eine 	vollstandige , 	systematisch geordnete, 
geographische und statistische Beschreibung der von ihm bereisten 
Gegenden. 	Nach einer kurzen Erzlthlung der letzten Reise 	und 
Aufzahlung aller 	Quellen 	und litterarisehen Hilfsmittel, 	die er bei 
Ausarbeitung seines Werks benutzte, and die ein ziemlich vollstan-
diges Verzeichniss alter fiber diese Gegenden erschienenen Schriften 
enthalt, behandelt der Yf. in besonderen Abschnitten die Provinzen 
Astrabad, Mazanderan und Gilan , 	die Insel Aschurade 	mit der 
rassischen Marinestation im Meerbusen von Astrabad, und die turk- 
rnanisehen Steppen an der Ostldiste des Meerbusens. 	Nach Angabe 
der 	Grenzen , Masse, Gebirge u. 	s. 	w. der einzelnen 	Provinzen 
giebt er die Eintheilung 	derselben 	in Distrikte 	und Buliiks, 	und 
eine sehr volistandige Aufzahlung der Ortschaften, 	wo moglich mit 
Angabe der Einwohner und Hauserzahl, bei Stadten und grbsseren 
Ortschaften 	sogar 	der einzelnen Stadtquartiere 	und 	Gassen , 	der 
Moscheen, Karawanseraien , Bader, Bazare und anderer offentlichen 
Gebaude. 	Besondere Aninierksamkeit schenkt er den Denkmalern 
aus fritherer Zeit, wie den zahlreichen Imamzade oder Grabkapellen, 
ortlichen Sagen u. dgl., die sich an einzelne Gebaude, Ruinen u. s. w. 
kungen; nicht minder beachtet er die Erzeugnisse des Bodens and 
des Gewerbfleisses der Einwohner, ihren Handel, die Einkunfte des 
Staats von den- einzelnen Distrikten und Ortschaften. 	Wo es miig- 

1) St. Petersburg, 1863. 8. 
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lich, giebt er die Entfernung der Ortschaften von einander an, auch 
Marschrouten 	zwischen grosseren Stiidten u. s. w., 	zum grUssteu 
Theil nach Augaben, die er an Ort und Stelle erhielt und die er 
oft nur mit Rosser Mithe und Vorsicht von den in der Regel miss- 
trauischen Einwohnern herauslocken konnte, die nicht selten, so bald 
sie bemerkten, das er etwas aufschreiben wollte, ihre Auskunft mit 
den • Worten 	schlossen: 	- khitsch mischawed 	ager bigits ch 
b emOnim 1). 	Oft auch waren die guten Leute beim besten Willen 
nicht im Stande HMI auf seine Fragen Auskunft zu ertheilen, da ihnen 
jede geographische Kenntniss ihres eigenen Landes abgeht. — Die 
Aussprache der geographischen Women giebt der Vf. ' so wie er sie 
an Ort und Stelle horte, ohne *besondere Rticksicht auf die Etymo- 
logie. 	Bei den meisten Namen ist die persische Schreibart ange- 
geben , bei vielen jedoch war dies nicht moglich, da sie, ebeu so 
wie die Etymologie, den Einwohnern selbst unbekannt ist, oft auch 
das persische Alphabet nicht geniigt den Kiang des Wortes wieder- 
zugeben 2). 	Als eine Probe etymologischer Erklarung der Landes- 
eingeborenen Mut Hr. M., den Namen Dar ul m arz an, mit wel- 
chum nicht allein die Stadt Rescht, sondern such das ganze Gilan 
and Mazanderan benannt werden. 	Nach Erklarung der Landes- 
eingebornen 	bedeutet 5.,.,4 einen Damm, der durch einen Fluss oder 
Sumpf oder auch Ober ein Feld gezogen ist, urn dieses gegen Ueber- 
schwemmung zu schutzen. 	Solche mit Dammen durchzogene Felder 
finden sich in der Umgegend von Rescht sehr viele, und der Name 
soil daher „Haus der Dammf el d e r" bedeuten. 	Das Wort , .35.4 
bemerkt Hr. M., wiirde -dann nicht dem deutschen Mark entspre- 
chen, wie man gewstihnlich aunimmt, sondem mtisste mit dem deut- 
schen Mars ch verglichen werden, und ebenso wurde dann (.114)?  
nicht 	sowohl 	einen Beherrscher eines Grenzlandes (Markgraf) be- 
zeichnen , als vielmehr den Beherrscher einer Marsche -oder Niede- 
rung, 	die allerdings zugleich eiue Mark oder Granzland sein kann. 

In 	philologischer Beziebung wichtig 	und interessant Sind ein 
rock reichhaltiges Verzeichniss botanischer and zoologischer Namen 
im ,nazanderanischen Dialekt, einige Proben gilanischer Volkspoesie 
and eine kleine Sammlung tqrkmanischer Schreiben, die als Probe 
turkmanischer Scbriftkenntniss 	mit alien grammatischen and ortho- 
graphischen Fehlern and Unregelmassigkeiten genau wiedergegeben 
sind. 	Sehr dankenswerthe Zugaben sind die dem Werke beigefugte 
Karte der gown Stidlitiste des kaspischen Meeres , bis mit dem 
Elburzgebirge , 	und ein volistandiges Register der in dem Werke 

ivir 
1) ,..f.t31.4q ot,.K.:9  
ohne Ohren blieben 

551 	0.......e,.4 	Li.::,_,... 	es 
(d. i. wenn uns die Ohren 

ware 	wohl nicht gut, 
abgesehnitten wiirden). 

wenn 

2) In der folgenden Mittheilung 1st versucbt den Kiang der NVorte Hach 
der russisehon Schreibart mit deutschen Buehstaben wiederzugeben, ohne Rilek- 
sieht auf die persiselfe Orthographic. 
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angeftihrten Namen. 	Eine deutsche Uebersetzung des Werks witrde 
fur Freunde der Erdkunde gewiss nicht ohne Interesse sein ; einst- 
weilen 	dfirfte vielleicht eine 	etwas 	ausfiihrlichere Angabe 	des In- 
halts der einzeluen Theile des wohl den wenigsten Lesern unserer 
Zeitschrift zuganglichen 	Buches 	nicht tiberfifissig 	efscheinen , 	die 
freilich durch Grenzen des Raumes bedingt, 	wenig mehr als ein 
Verzeichniss 	der Ortsnameu 	des 	reich 	bevOlkerten 	Kiistenlandes 
enthalten kann, welches vielleicht manchen unserer Leser willkom-
men ist, da unsere geographischen Werke diese Namen entweder 
gar nicht, oder nur in englischer Verunstaltung enthalten. 

Die Provinz A s t r a b ad , stidOstlich des kaspischen Meeres, 
ist zum grossten Theil sumpfig und bewaldet. 	Oren z en: gegen N. 
der Meerbusen von Astrabad, gegen 0. die ttirkische Steppe, gegen 
S. das Elburzgebirge , gegen W. die Provinz Mazanderan. 	Haupt- 
stadt : Astrabad, einzige Stadt der Provinz. 	Kreise oder Buluks 
der Provinz sind: 	1. 	Astrabad-Rustak , 	tistlich von der Stadt ; 	2. 
Sadan Rustak, N. and NO. der Stadt; 3. Anazan, NW.; 4. Katul, 
SO. von der Stadt ; 	5. Fenderisk, 	zwischen Katul and der Ostl. 
Grenze ; 	6. Schahkuhu Sewer 1), im Gebirge, an der Grenze der 
drei Provinzen Astrabad, Schahrud Bastam und Mazanderan. — 
FlUsse, von Osten nach Westen gezahlt: 1. Karusu oder Karatape, 
Grenzfluss zwischen der Provinz und der turkman. Steppe; 	2. Sel- 
pikeld, hat nur im Frithjahr Wasser; 	3. Bagu, 	nach dem Dorfe 
B. genannt, 	oder Sijadschu, ist fur Bute schiffbar, 	in der heissen 
Jahreszeit sehr seicht; 4. Sermahalle, nach deni Dorfe S. genannt, 
ein kleiner Bach, 	der wegen des Schilfes, das seine Ufer bedeckt, 
kaum sichtbar; 5. Laward oder Walafra, ein seichter Bdch; 6. Gaz, 
2 Kilometer (Werst) ostlich vom 	Dorfe 	Ghz; 	7. Dascht i Kell, 
breit und seicht, 	fliesst durch 	das Dorf Gttz 	und 	fallt unterhalb 
desselben in den Meerbusen; 	8. Tsckubakende, im Sommer ganz 
vertrocknet; 	9. 	Naukende, fliesst durch das Dorf N. , im Sommer 
ganz vertrocknet; 	10. Liwan, hat nur z. Z. der Ueberschwemmung 
Wasser; 11.. Dschire Kulbad , nach dem ehemaligen Distrikt und dem 
Dorfe Dschire genannt; 	12. Galugo, 	Grenzfluss zwischen Mazan- 
deran, fliesst durch das Dorf Galugo, vertrocknet im Sommer; in 
seiner Nahe soil sich Gold finden; 13.. Pir a kurend, in der Mlle 
sollen sich Bleilager finden. — 	Alle diese FlUsschen '1) entspringen 
in dem nahen Gebirge mid schlangeln sich durch Wald und Ge- 

l) 	1.....,) 	5..41. 	
, , 

1::,,..1 — ,..::,Lx.w) cy..x. — otiii — 3).;:c _ el........y.x.t.5 

)-mYL3x 

	 _ 

) 1 	
,,S ul:;:, . 

2) ..,,,,,ii 	_ 	as' Lej,„, — .5....61.,•,....., and j. a? 	_ 	el<!,... — 0)31; 
al.f,,.. _ 	.;:.,.,;:4.._, — 3..x;d4, 	— -, 	,5,-xj.-5-1  — vise;! — 

and li , 	--- 	. ..7 • 
.3Las..?„ odor /* ... 	..... 	ll1,1.<_ 	%)...irslpt,?.. 

   
  



des lcaspi.when Meeres. Mich G. Melgunof. 	235 

Busch, zum grOssten Theile durch den an der Kuste gelegenen Bultik 
Anazan. 	Nur Karasu und Siadschu sind bei hohem Wasserstande 
fur befrachtete Bote schiffbar, die ubrigen konnen fast immer durch-
watet werden und verlieren sich nicht selten in Schilf und Sumpf. 
Das zum Theil sandige Bett einiger dieser Flusschen wird als Land-
strasse benutzt, wenn die schlapfrigen Waldpfade nicht gaugbar sind. 
Die Hauptstrasse von der Stadt nach deny MeerbuSen Mitt durch 
das Dorf Gaz, von dem die gauze Ktiste dell Namen hat, die auch 
sonst gewOhnlich schlechthin „der Pass" genannt wird, 	weil von 
bier der Weg uber den Elburz nach Schahrud fuhrt. 

Das Dorf Gaz im Bultlk Anazan , 4 Kilom. vom Meerbusen, 
liegt ziemlich sumpfig im- Walde versteckt und vom Wege aus fast 
gar nicht sichtbar. Die Strasse, welche durch das Dorf fuhrt, ist fast 
immer ungangbar, weil der Regen den Boden so durchweiclit, dass 
die Pferde oft bis an den When Korper versinken. 	Man zieht 
daher den Weg in dem sandigen und steinigen Bette des Daschti-
kela vor; da dieser jedoch fast immer Wasser hat, und an manchen 
Stellen ziemlich fief ist, so muss man auf der kurzen Strecke von 
zwei Werst unzahlige Male von einem Ufer zum andern ubersetzeu. 
Oberhalb des Dorfs wird der Weg besser und fuhrt an einem Ab- 
hange bin und Ober eine site Brucke, 	ttber einen Graben, auf die 
von Schalk Abbas erbaute Strasse, die in geringer Entfernung vom 
Gebirge, und diesem parallel, in gerader Richtung nach Astrabad 
fuhrt, auf der ganzen Lange zu beiden Seiten von Wald begrenzt, 
der erst ganz nahe bei der Stadt ein Ende erreicht. 	Zehn Kilo- 
meter vom Ufer, sechs K. von Gaz entfernt, steht dicht am Wege 
ein Imamzade, wo ein Nachkomme des Imam Musa, Namens Imam 
Kazim (*.NS rui) ruben soli. 	Das Gebaude 1) steht an der linker 
Seite der Strasse, dicht am Wege; an der rechten Seite ist ein 
grosser Begrabnissplatz, vom Waldo umgrenzt, auf dem eine Menge 
Grabmonumente von rohem Stein umhergestreut liegen. 	In. frtiherer 
Zeit soll an der Stelle , welche jetzt das Imamzade und 	der Be- 
grtibnissplatz einnehmen, eine Stadt Berberi (,5,4.14) gestauden haben, 
die_ entweder durch ein Erdbeben , oder durch eine ails der Berg- 
sehlucht Schemschirber (r?.r.,..2...*.a) 	hervorbrechende Fluth, 	die das 
gauze Ktistenland bis an den Meerbusen Uberschwennte, zerstort 
Wordeu sein soil. 	Die Stelle, welche die alte Stadt einnahm, fuhrt 
heute 	den 	Namen 	Kharobischelir (4.:;:, %,..4y..), 	wiiste 	Stadt. 	Die 
Ruinen des alten Berberi sollen zu verschiedenen Bauten , theils in 
Astrabad selbst, theils in den in der Nahe von Kharobischehr lie-
genden D6rfern verwandt worden sein, unter andern auch zum Bau 
des Imamzade Kozim. 	Letzteres ist, 	seiner Bauart nach, 	ohne 
Zweifel ein Gebaude der neuesten Zeit, oder wenigstens in neuerer 

n 	Vgl. 	thintzsche , 	Beitriige 	mu. 	Geographic 	Nordpersions. 	Zeitsebr. 
nd. XVI. 	S. 526. 
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Zeit umgebaut. 	Zehn Schritt Ostlich von dem Imamzade ist elm 
tiefer Graben, der wahrscheinlich den Bewohnern der alten Stadt 
als Schutzwehr diente, an dessen Eude eine Quelle stissen Wassers 
hervorsprudelt, aus der sich weiter unten der Bagu oder Sijadschu , 
bildet. 	Das Imamzade 	bildet 	die Grenze zwischen den &las 
Anazan 	und Sadan Rustak. 	Die 	Umgegend 	ist 	wegen haufiger 
Ueberfiille rauberischer Turkmanen verrufen. 

Etwas weiter nach Astrabad zu , 3 Farsakh von Kharobischehr 
liegt ebenfalls am Wege dai Imamzade Rauschan abad 1), gewOhn- 
lick Rustem abad 2) 	genannt, 	Grabstatte des Abdullah , 	ebenfalls 
eines der vielen Nacbkommen des Imam Musa. 	Dieses Gebaude 
liegt zur linken Seite der Strasse 	und ist dem Imamzade Kazim 
ganz ahnlich ; von bier his Astrabad rechnet man noch etwa 1 Stunde 
(Farsakh) Weges. 	Der Wald ist je naher der Stadt desto mehr 
gelichtet, um den Ueberfallen• der Turkmatien vorzubeugen. 	Ausser 
den beiden Imamzade bertihrt man auf dem gauzen Wege nicht ein 
einziges Dorf. 	Ein anderer Weg von der Kuste nach Astrabad 
fahrt am Karasu aufwarts fiber das sechs Kilometer von der Kuste 
entfernte Dorf Kurd mahalle mid von da nach der Strasse des 
Schah Abbas, auf welche er zwischen den beiden Imamzade ausintindet. 

Die Stadt Astrabad, welche nach einer Angabe bei Ritter 3) im 
Jahre 	1808 noch eine BevOlkerung von 	15,000 Familien ( etwa 
750,000 KOpfe!) hatte, mag jetzt noch gegen 10,000 Einwohner • 
zahlen; 	sie hat 47 	Moscheen , 7 Medrese, 	13 Badehauser,  , 	1350 
Hauser mit 395 Verkaufsladen. 	Von den frtiheren-Befestigungen 
ist die bedeuteudste der jetzt 2 Kilometer von der Stadt entfernte 
Hugel Kala-hamdan (01,..i..7 xxli), auf dem .ein Fort stand, von wo 
aus 	eine Mauer um die gauze Stadt lief. 	Das Fort soil aus den 
Steinen eines 	alten Tempels der Feueranbeter -erbaut worden sein. 
Die Mauer war mit Bastionen und Thurmen versehen uud mit einem 
tiefen Graben umgeben. 	Andere Befestigungen waren Tepe Kala 
Kuhna4) an der Ostseite der Stadt; Tureng tepe6) im Bultik Astrabad 
Rustak, wo jetzt das Dorf desselben Namens steht ; Kubna Kulbad6) 
gegen Wester, an der Grenze von Masenderan, Majan7), stidlich von 
Astrabad, im Bultik Katul, 	auf einem Berge desselben Namens; 
Ak-kale2), gegen Osten, an der Grenze der turkmanischen Steppen. 
Alle diese Festungen sind jetzt blosse Trammerhaufen. 

Die DOrfer im Bultik Astrabad-Rustak sind folgende: Rustem 
Kela , 	Filschurd, 	Uzina, Etrek-Ischal , 	Bagigulbin , 	Welik-abad, 
Muhammed-abad, Usman kela, Rabikela, Kliairat, Tschublani, Welasch-
abad, Nuinul, Faranabad, Feizabad, Mirjamabad, Sijatalu, Narendsch- 

1) 01q1 0,-;--%,). 	— 	2) 0W ( .x.....) . 
3) Ritter, Erdkunde von Asien. 	Bd. VI. S. 524. 
4) a.4.5-  r....t.S 0-4,:i 	5) xt:i 4,1.3j,3 "6) .)1111- &kid 	

7) 0(,11.4 	8) IkAk'S 	-:1 
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abad, 	Alti-kela, Dschelbin-bald, Dschelbin-pain, Dudanga, Isfahan- 
kelii, Ahenger mahalle, Sumarud, Talebu, Marzenkela, Surhunkela, 
Maasum abad, Phulkhurde, Ali-abid, Zijaret-Khosserud, Schems-abad, 
Turengtepe,. Sultan bad, Kalasialibala.1) 

, Zu dem Buluk F a k hre ma d eddin , der einen Theil des Buluk 
Astrabad Rustak bildet, gehoren die sieben Dorfer: 	Husein-abad, 
Mir Mahalle, 	Mijan abad, 	Dschafar-abad, Taki-abad, Kuli-abad, 
Kenare. 2) 

Dorfer des Buluk Sad anRu s t a k slid: Kurdmahalles), welches 
aus den vier neben einander liegenden DOrfern Bala-paleng oder 
Bala-bultik, Sali-kende, Tuskaisch und- Welaguz oder Schirdarban 
besteht. 4) 

Diese 4 Dorfer zahlen zusammen 970 Hauser, sie treiben Vieh-
zucht und Ackerbau und liefern jhhrlich gegen 800 Batman Seide. 
Als jahrliche Abgabe 	(rnalijat 1::..)4.1L4) geben sie 800 Tumam :=-_- 
2400 *. 	Zu Kriegszeiten sollen sie 130 Mann Sarbazen stellen. 
Die abrigen Darter des Buliik sind Kafschgiri; zwis6hen Kurdia-
halle und Astrabad, 2 Fars. von letzterem, mit 250 Hausern, einer 
Moschee und einer Takie (Derwischhaus) und 3 Waarenniederlagen, 
bekannt durch.  Seifensiederei and Seidenbau; 	Alang., Tschahorde, 
Alwar, Baladscbade, Kbarabe-mesdschid oder Khar-mesdschid, Tscbe- 
kar, Mijanderre, Angirum, Kerim-abad, Lamileng, 	Kala mabmtid, 
Azad mahalle, Liildebin, Kalandar maballe, Bane-imam, Haschim- 

1) atS- le"') — 	s-5),?)i — "A)%1  — 31.-.. eii'it  — ClIC  8'4  — 
1)LirvA,.:4 	— 	oli104:: 	as 	42= 	v 	— 	v.:;........., _ _ 	0 	_ 	2 	,. 
D %.7,,.... — 	oi,Tulv., 	— 	j-..3 	— 	61-41 c, 	— 	ol-jLfae:i -
'-'1411-1;4 — 3.13-51-et. 	_ 	,Air4,s is 	_ 	NS .11 — 	U • u ....1 

	

j 	,  	..• 	— 
,„,,La  „,,,A, _ 	1$ f.3,) _ of 044.44 — ;.i... 	/.‹.4.Str_ ...)3)  Ley.. — 
„,.....16 .... .11" a?  ... 	,Its.a.p...„... _ olif 0... w• _. 	5_5„.".3 „Y..4 — 

;̀1-?T'‘..1` 	— 	'3,fit'426"z')1 9 — 	oWly.......;;:, _ 	ta*:i e.k.i), 	— 	01-6i. 
,otil_ IL?  t,le ,... 1443 

— 	r 	
...... 

2) 01.Xus........D•elm' f....ro _ 	.A.)1 01.*.4 — 	,>ticslit,. _ 	iii  ts 
oa — 0141,0 — bt)Lf 

3) alb' ...))S 
4) 01;la 111 	oder 144 1114 — 	,5,-)•;(  ‘41-.A. — L.):::,ALK,...,.,:; _ )14v, 

oder 04)  yfieva. 
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abad, Tschateki , Kheider-abad, Mihtar kela, Amin-abad,, Zirewan- 
mahalle 	Kalandar-aisch, Kelaman, Schurijan, Tuschan, Bakarmahalle, 
Jalu, Kazim abad, Zerbad mahalle, Pischkin kela, Jasaki, Gurdschi-
mahalle, Dangelan, Schande, Burud mahalle, Sarkela-kharabi-schahr, 
Espukhil.oder Espumahalle, Schemuschek Oder Tschemuschek, Nau-
dschaman, Seid-maran od. Seidmahalle, Sadr-abad, Kelasengijan, Sadao, 
Kaladschankazi, Kaladschan - kadschar,  , Lemisk, Warsan (mit dem 
Imamzade Pentsch imam „Fad Imame"), Alusa, Saad-abad, Nudidscha, 
Tahsch mahalle, Indschirab, Zengi mahalle, Udschaban, Kala.9 

Mader des Buluk Anazan sind: Haschike (an der Grenze von 
Masenderan), Talar, Liwan ( zwischen Gaz und Aschref), Kuhna 
Kulbad, Naukende, Nuichtepe, Tschubukende (nape bei Gaz), Dasch-
tikela (am Fusse des Gebirges and dem Flasschen desselben Namens), 
Watana, Gaz, Schahpazand, Walafra, Ustunaba, oder Ustun-abad, 
Ser mahalle, Sertak, Kalafra, Sutede, Banafsch tepe, Karakende oder 
Kerkende 2). 
. 	 . 

1) LJ 	L)*jd 	... ki.)...0 .... 80)1..e.. _ 	)1,..il — uo1.?.31.4 — 	1.4 
... 

J........,4 — :-:(-?. — tiji ol*.4 _ rigj( _ ov rii,c — ti-K13  4.5-4 	— 
x*13 — 	AI-` 01)1 	 ' .3."4.-' 	 — 	 ?,,,x1i — 	xi 	),..\.:U — 	rl,41 &.ilq — 

61.4i 1.;;;1sb — 	tsKil. 	— 	01.4ryxt,t..1  _ 	as- 3:4,4  _ 	otiraegt _ 
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Giiz, welehes aus den drei Ddrfern Mahallo kurd 0.5.5- ists4 , 	Mijan maballe 

0i...s4  olera und Maskiir mahalle si.- 1 .K........4 besteht , und 700 Tuman jaw- 
Hell Abgabe zahlt. 
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Die Dorfer des Buliik Halal sind nach Kischlak und Jailak 

eingetheilt. 	Kischlak's sind folgende : Kurtsch-Kurnu, Hadschi-abad, 
Naude, Khar Kea, Kurd-abad , Mizraa,Bitschak-mahalle , Beraftan, 
Alamin, Alartin, Sawar kela.1) — Jailak's sind: Tagardschal, Wesisa, 
Hulindar,  , Garib abad , Dschidscha , Kauou (am Fusse eines Berges 
auf dem vier Fltisse entspringen), Majan, Siahmarku, Rik tscheschme, 
Bala tschili, Pain tschili, Taber, Nersu, Schurab , Alastan. 2) 

DOrfer des Bultik Fenderisk sind folgende: Nalci-abad, Dar-kula, 
Schafi abad, Maschou, Non tale, Khan bebin, Saad abad oder Saibnl, 
Galakana , Zeringill , Tschinau , Dschaurtschtd , Suleiman, Ramijah, 
Watan , Nargistschal, Mahalle kangi 3) (besteht aus den vier DOrfern: 
Kasehlak , Mahalle mir, Parsijan und Til &bad.) 4) 

Dorfer des Baltik Kugsar sind Kala kafe, Mahalle-i-tsthinaschek, 
Taljakbend, Tschemanibalit, Tschemani pain, Terese, Ahengar mahalle, 
Duzin7  Derdschin, Berendschewin , Kulahisari , Fareng. 6) 

Das Dorf Mahalle-tschinaschek besteht aus den ftinf DOrfern 
Waminan, Kaschidar, Pischtitschel, Huseini-abad , Nerab.6) 

In vielen DOrfern der Balk Kugsar and Fenderisk wohnen 
Gudaren, ein Volksstamm den man hauptsachlich in den Provinzen 
Astrabad 	und- Masanderan 	findet ; 	sie werden von den Persern 
gewiihnlich als Tagelohner und Feldwachter gemiethet und wohnen 

• 
1) ,...3.1l.:::•.*3 Winterdarfer: -- j. 0S-  g 1,3 .... 01.0154.4} 	ts...?"3 _ 
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moist an den aussersten Enden der Dikter um mit den Persern 
nicht in Beruhrung zu kommen , von denen sie verachtet werden. 
Man wirft ihnen vor, dass sie keine Religion haben und Schweine- 
fleisch essen; 	letzteres braten 	sie 	mit der Haut, 	nachdem sie es 
vorher mit Butter begossen; die gebratene Haut werfen sie den 
Hunden vor. 	Sie haben keine besondere Sprache, sondern sprechen 
den masanderanischen Dialekt des Persischen und Ttirkischen oder 
uberhaupt der Gegend, 	in welcher sie wohnen. 	Auch besondere 
Hochzeitsgebrauche findet man bei ihnen nicht. 	Bei Streitigkeiten 
wahlen 	sie 	einen Aeltesten ilipes Stammes 	als Schiedsrichter. 	Sie 
gelten fur gate und erfahrene Schtitzen und werden in fruhester 
Jugend im Schiessen geubt; als Jager greifen sie kuhn Tiger und 
Leoparden an. Von den Turkmanen werden sie - gefurchtet und diese 
wagen sich nur selten in •Darfer , wo Gudaren wohnen. 

Neer des Bultik Sch ahkuhu Sewer sind Radkau, Icundab, 
Hadschi • abad, 	Nautschaman , 	Rasul abad, 	Sawer,  , 	Tscbalkhane, 
Schabltu ball, 	Schahkahpain, Tasch (an der Grenze der Provinz 
Schabrud Bastun.)  

Mit Ausnahme von Gaz 	Kurd mahalle und einigen Gebirgs-
dtirfern befinden sich die Dorfer der ganzen Provinz in einer ziem-
lich armlichen Lage und nicht eines derselben zeichnet sich durch 
Wohlstand und Industrie aus. 	Der ganze Handel der Provinz con-
centrirt sich an der Kuste bei Graz oder dem Pass,• wo das persische 
Zollamt steht und wo alle nach Russland bestimmte Waaren durch-
gehen.  

Die Provinz Mazanderan am stidlichen lifer- des Meeres, 
NOM Fl. Dschire kulbad Ustfich bis zum Fl. Surkhani (j.l.,...) gewohn- 
lich Sefisch temisch genannt, westlich, an der Grenze von Gan, 
ist 	51 Fars. lang und 35 Fars. 	breit, vom_Ufer his zum Berge 
Firtizkuli 	(8,.3-35/*3) 	gerechnet , 	im Suden durch das Elburzgebirge • 
begrenzt, 	in dessen Mitte sick in beinahe gleicher Entfernung von 
den Grenzen der Provinzen Astrabad und Gilan der Demawend erliebt. 
Die Provinz M. 	ist in folgende 	Distrikte und Buluk eingetheilt. 
A. Distrikte Aschref, mit der Stadt Aschref, vom Fl. Dschire- 
Kulbad oder dem Dorfe G dingo ostl. bis an den Fl. Nikah .  
(cLK„.i) westlich. 	Zu diesem Distrikte gehoren die Bultik 1) Bala 
b-u I ilk , der obere B. auch Hezardscherib 1) genannt, stidlich von 
Aschref nach dem Gebirge zu. 	2) Pain buluk, der untere Buluk, 
oder Mi lin d u r u d, Ordlich von Aschref in der Niederung. 2) 

B. Distrikt von Sari, zwischen den Fl. Nikah Ostl. und Telar 
west]. mit den Bultiks 1) Kulidschan rustak oder Kadsche-, 
ressakh, SW. v. d. Stadt, Sari ; 	2) Nikah , 	tistl. 'v. Sari, mit 

1) Tausend Dscherib. — Ein Dscherib entspricht ungefahr dem russisehen 
Dessiitin. 

2) .4.,1? 11-,3 — k6,1? cy41.4 — o.,)3,.>..51,9 
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dem FL Nika h. 	3) Ferakh abad, nordlich von Sari, 4) die 
13ultike Milerad, Anderad, Mijandurad und Karatagan, 
uordl. and nordwestl. von Sari, zwischen den Fl. Tel a r, Tids chin 
and Nika h. 	5) Schirgo , stidl. v. Sari , 	zwischen den Fl. Ti - 
dschan and Telar; 6) Theile der Bultik Hozardscherib Ostl. 
Ali fib ad sUdl., Kija-kela oder.  Telarpaj sadwestl. 1) 

C. Distrikt Barfer Cis c h , von dem FL Telur Ostl. bis zum Fl. 
Heraz 	westl. , 	mit 	den Flikssen Babul oder Babul-r ad und 
Ferikenar 2). 	Die Stadt Barfer a s ch liegt im Mittelpunkte des 
Distrikts und der ganzen Proyinz , zwei Kilometer vom Fl. Babul. 
Die Buluk des Distrikts sind folgende : 	1) B. Bisches a r 	, der 
waldige" umfasst die nachste Umgebung der Stadt. 	2) Mesch'h e;- 
diser, nordl. v. d. Stadt, an der Kiiste, zwischen den Fl. Telar, 
Babul und Ferikenar; zu Meschhediset gehortauch 3) B. Paze- 
War, zwischen den Fl. Tali'. und Babulrad; 4) Maschken-
dschiraz oderMaschotegendschi-raz,stidwestl.v.Barferasch 
zwischen den Fl. Bab u) and Ferikenar; 5) Bandep ej , stidlich, 
dem Demawend zu, grenzt an Maschkendschiraz and ist in zwei 
Theile getheilt : 	a) K e 1 a r p ej oder Ir-bandep e j „der obere", 
and 	b) Sedsch-rupej oder Jur-bandepej „der untere" mit 
den 	Flussen 	K elttriid (0.,,113"), B a z er ad 	(.3." L.5)1.4) 	und Se- 
dscherd ("j..*v.); 	6) B. Ba bulkentir, nordwestl. 	v. d. Stadt, am 
Ufer des Babul. 	7) B. L ale tib a d, west). 	v. 	d. Stadt, mit dem 
Fl. Kori (.5)1-3) 8) B. S osi k el Urn, mit dem Fl. K ori 3), grenzt 
an 	Laleabid. 	9) B. Dschelal-azrek oder Dschelal ttl 
kadr, westlich v. d. Stadt, mit den Fl. Kori and S urk h er a d 
(,.>j)  tr.) , 	10) B. Dab u, au der Grenze des Distrikts Amu), ist 
in 	zwei Theile • getheilt, 	von_ denen der westliche , 	mit dem Fl. 
Heraz ( -) t1  So) zu Amul gehOrt; Most'. von Barferiisch liegen: 
11) B. Kijakelpa oder Telarepej am Ufer des Talar, zu 
diesem B. gehOrt der fruhere B. Bag nemi r; 	12) Ali Abaci, 

1) ,.:t;L:4„,) 01.„."‘,.,1.f _ cic.,.,; — .)LT &J' — oj 3 Lk. — ..),),..x..if 
— 03.0.xilte. — 	0-*-- 113  — 	bi-fiet.:::. — .-.....A,?.. )l 	_ 	Dui j,.. _ 
•Il -  I 	_ 	isa)31,3 

2) ,.).,) Jul? — 

	

	)1-1.ftsii 
, 

3) r...4.4,9  — I...Am.:4%A ..—. Ala — _334,,:.4...4 oder ,,,\41,. , L.44.4 
 

j.), -- Loo1 /434  — 0.4.4f oder Lfr+).....,1 /41 _. (.., , 
..54.))t•••• oder L50"Zi 04 — 1LS ,),?U... 	,A4Tti.J1 — 	ri.c 	.....3..w  

%.-"))1  ‘11.? oder 3N. •?' 
..p.N.iiit — 141,3 _ fit....La1-4 — 0141-j. — 

Bd. xi..I. 
16 
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mit dem Fl. 	chahrftd; 	13) B. Bala tidschan, S.W.+ v. Bade- 
rasch mit dem Fl. A tek o (a.A.1) , der sich mit dem Telar ver- 
einigt. 	14) B. S a wad k u , 	nahe dem Gebirge, 	mit dem 	FL 
Talar, der im Geb. Sawadku eutspringt. 	15) B. Laftlr oder 
La.p a r, stidlich von Barferfisch, mit dem Fl. Babul 1). 

D. Distrikt Amul, westlich von Barferfisch, mit dem FL H eraz, 
an dessen Ufer die Stadt A mul (j...1) liegt, hat folgende Bultik: 
1) B. A hl am r u st OA, nordl. v. d. Stadt an der Kuste, mit dem 
Fl. Ahlem rad 03,41PD. 2) B. Heritzpej und DMA, Ostl. der 
Stadt. 	3) B. Daschtis er NW. v. Amul. 	4) B. Ud s chi Abet d. 
5) B. Pain leteku „der untere". 	6) B. 	Bala. leteku „der 
obere". Oestlich des Fl. •Heraz liegen die Buluk 7) Nil r zwischen 
den Fl. Herttz und Sulade OW.). 	8) B. Kudschur, von dem 
Fl. Sulade NU. bis an den Fl. Ts c hal as - r a d ( s.)) u".1....) west]. 
9) B. Kelarestak, vomFLTschaltisrad bis an denFI.Namak- 
Obi-rad. 	10) B. Tenokobun vom Fl. Namak-obi-rad bis 
an den Fl. Tschalek rad 	(,),)0.)...k.....). 	11) B. 	Sakhtessar, 
bis an die Grenze v. Budessar oder den Fl. S u r k hani 2). 	Als 
Hauptstadt 	der PrOvinz Mazanderan 	gilt Barferfisch, 	der 
Stadthalter residirt jedoch in Sari; zuweilen wird auch die Provinz 
von Astrabad aus verwaltet. 

Die Stadt A s c hr ef, fruher ein Dorf, am Fusse des Gebirges 
in reizender Lage, zwischen Waldern and Garten, wurde von Schtth 
Abbas zur Residenz erwahlt, der die berahmten Garten anlegte 
und mehrere Palaste erbaute, von deren fruheren Herrlichkeit nur 
wenig erbalten ist 3). 	Die Stadt hat jetzt fiber 845 Hauser, mehrere 
Moscheen mit Schulen, zwei Karawanserai, 70 Kaufladen, sechs 
Offentliche Bader. 	Der Distrikt Aschref ist gegenwartig der armste 
in der ganzen Provinz. 

Zu dem Bultik Mijandurtul gehoren die Rider: 	Tu sk ell, 
'Walttscht, Schabendin, Kul tschalesar, Zir-hija.ban, 
Dardschi-mahalle, Hadschi mahalle, Sehpeschkela,4) 

1) c.7 .)11..3 _ bys" of". — ),2.1 oder 0:0 
.... 

2) J.:.:...v) e,./91 — L5.4)5..1,  oder )41J — 	4..... ..t.v..4.) — 	61.0 cs.?-i 
— ..)-(4./  cal-a .-- 	"XX*-1*S1-4 	— 0-3  — )3-?-1C — L:44,...)N.3 	_ 

ail..<33 	..- 	,..... ba....st...... 
3) Vgl. Hltntzsche in Ztschr. Bd. XVIII. S. 672 ff. 
4) ,N......."3 	— %.7.:....47213 	— 04).A0-:::,  — 	r• it-t J-S- 	— ol4le:21. ja) 

b:CsA 	..laid 	•• .a,.. 	 • — 6.1.-4.** 	Le"? - 	4.5  • 	
— 
	U.s... 	.—". 
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Nimtschok, Nfizerabad, 	Zugomarz 	pain, 	Zugomarz 
ball, Tschehir imam, Emir abed, Kaftar khan, Kara-
tape, Tolesch mahalle, Turidschan, Kuhsan, Gurdschi 
mahalle, Rustem ke1i, Gomtischjan, ObeItt, Schurobe-
sar (mit einerSalzquelle), Lak-taroschu, Tscholepol, Kale-
tschale, Atrep, Basom-kela, Garib-mahalle, Afrobag, 
Tabagdei, 	Atikela, 	Limra.s, 	Tirtasch, 	Tilenil, Ron, 
Seradsch mahalle, Khurschid kela, 	Glilugo 1) in denen 
hauptsachlich Reis, Gerste, Baumwolle, und etwas Zuckerrohr gebaut 
wird. 	Die jahrliche Abgabe des Distrikts betragt 335 Tumen und 
in Kriegszeiten soil der Distrikt Aschref 200 Mann Ttifenkdschi 
stellen , unter denen 81 Afghanen. 

Unter den genannten Dorfern ist das bedeutendste K a rat ape, 
auf einem Hugel gelegen, der von ferne gesehen schwarz erscheint. 
Es liegt nur 1 Kilometer von der Ktiste und hatte noch z. Z. des 
Schah Abbas einen Hafen, in dem die Schiffe bis dicht an den Fuss des 
Bagels gelangen konnten. 	Unter Nadir Sella' wurden Afghanen 
aus Afghanistan und Kandahar hierher tibergesiedelt, die aber nach 
dessen Tode zum grossten Theil wieder in ihre Heimath zurtick-
kehrten oder sick in der Nithe des turkmanischen Stammes Goklan 
(0113',.5') 	an der Grenze der Provinz Astrabad niederliessen , von 
wo Aga Mohammed Khan wieder einen Theil zurnekbraehte, einen 
andern Theil in Sari ansiedelte. 	Jetzt wohnen in Karatape und den 
umliegenden Dtirfern noch etwa 100 afghanische Familien, die aber 
ihre Sprache ganzlich vergessen haben und entweder turkmanisch 
oder persisch sprechen. 	Als Sunniten leben sie mit den Turkmanen 
in Freundschaft. 	In den Dikfern Zugomarz pain, Tschehar imam 
und Kaftarkhan wohnen.  Abdelmelik's, die aus Kalaredascht (Nur- 
Kudschur) tibergesiedelt sind ; nach Tolesch mahalle wurden tinter 
Aga Mohammed Khan die Toleschin aus Linkoran tibergesiedelt, von 
denen jetzt noch 30 Familien bier 'wohnen. 

Die Stadt Sari, an deren Geschichte Bich eine Menge von. 
Sagen kntipfen, die wir bier ubergehen mtlssen,hat gegenwitrtig 
etwa 8000 Einwohner in 1700 Ilausern, zahlt jlthrlich 1200 Tuman 
Abgaben und stellt im Kriege ein Contingent von 700 Mann. 

11 ''1)4'('' *3 	'517)3,3  — 	 L4)/*'6/.3 — 	 C4/11),r;413 — 	•r-  ;•14". 
44 _ ollIT firai — i.)L.:.) .:4 5 	— st,363 — .d..sA uSLI2 oder ,::,,tif 

01-fr:4-41-5-  — Al — ,t. -rdio4  -. j.i  31,, 	:a> ats _ .,..y fA 
al- 4  ,- tlitiii — 	-La 

(-5‘)  & • 	--' 	' t'f t lc 	* 	Lr•Ii4:4 --" 	ti;:13,t3  ...... 
.0 att 2  ..-. 01) 	 za.,‘ 	i 

' 	A  v." — .AS 6,141.4),..3- — AS ..41- 

- 	 16* 
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Zum Buluk K ad scher e s a k h gehoren folgende Dorfer: Gul-
tschini, nape der Stadt, mit 50 Hausern, Ohidascht, Puli-
g er d en, Di z o, mit dem beruhmten Windbrunnen; S an g e tar o- 
schun, 	Pahne kelit, 	Schiketo, 	Nakardschi Mahalle, 
Azad-Kula h, besonders darch seine Weideplatze berfihmt , Z i - 
gale Tschol, 	Semiskende, 	mit 	einem Imainzide und den .. 
Nebendorfern Scheikh mahalle, Aluj keltt und Badhlla, im 
Ganzen 141 Hauser, besonders beriihmt durch seine Reisfelder,die 
190 Dscherib 	einnehmen 	und 	einen 	Ertrag 	von 	3500 Halwar 
(1 Halwar .-- 40 Batman) Reis, 480 Halwar Weizen, 60 Halwar 
Baumwolle, 80 Halwar Seide geben. Eine Frau wird mit 5 bis 15 Kran 
(1 Rub. 50 Kop. bis 3 Rub. 50 Kop.) bezahlt. — Sure k, M a - 
gom, Dschimkhane, Zarin abaci, dieses Dorf legt sich auch 
den Namen Buluk bei; hier.  wird ein wollener Stoff Dsch ad s ch i in 
(..,,..1.,..) gefertigt, der zur Verpackung der Waaren dient, und A b a 
(Oberkleider, weite SchlafrOcke). 	Der Herr des Dorfs soil 100000 
Schafe besitzen und 300 Thfenkdschi aus dem Stamme Karitschukha 
(1...p.i.j3) als Contingent stellen. — War e k e,. bier soil der Held 
Ferldtin gewohnt haben ; D im tur I n, K h a mid- ab A, d , theilweise 
von Kurden des Stammes D s chanb eg 1 u bewohnt ; Al i k end e, 
Alijawok, Isfendi tepe oder Isfendiu, Umal, 	Akkhen 
oder Oken, Duganly, Firuzkende, Khadschirkhil, Sed- 
Mahalle, Kharemian, Naudek,tiztilti, Pambetschille, • 
Pambezarketi, Balakun, Kharjek oder Kyriak, Espi- 
waschi, 	Zerinkela, 	Larim, 	Gadi kela, Ferah Abad, 
am Ausfluss des Tidscha n, jetzt durch seine Fischereien bertibmt, 
war nachst Aschref Residenz des Schah Abbas, der bier einen Pa- 
last erbaute, Dschehou numa genannt, 	in welchem er i. J. 1628 
starb 1). 

Dorfer des Buluk N i k fi sind : N i k a oder Puli nika, Sche i-
tUn-mahall e, Httdschi-mahalle Schirklan, Kila tscha- 
. 

1) t.51':-?-.. LP- _
!
. ‘:.:....4%) L5sbl — ey.V J4  _ (j4,.) — 	 .7.41):i 0..:... 

_ as ,,..4, _ tx..,4, _ ,..i...,-, L.4....t.13 _ ..x.<01)1 — 31, j1.6)  — 
— :, 	Ns 	...i. — Jo... _. r t.4.4 _ lot...,?.. ..x.....s Lr...,t4v, _ 	v.r.,>--L. 	 L. 

akil-: — oLiiO4)) — L5s:), 7 05,;.:,p _ X1.4  -A 	— to.;.3-3..11 
— 0914 — 04,.x.Aii.,...! _ il.,31 — 	0- 	,..:0 — J-i1-.6.3•)  — i1r*i  

bi--<kA J..t.... 	_ ot....4)1..6- l:i 	Ni,....?,•-44 — 
-I, ,......1 — 	i•coa)) — r0 — A t )2,..:.3.4 — 0511.i _ 0.).a.)1.- — (5 : v 	... 
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lesar oder Kalasar, Khirt-khan-baba-khan,Tschamon1). 
In mehreren DSrfern des B. Nika wohnen Gireli. 

Miler des Bultik Schirgo sind: Schirgo, mit 100 Hausern, 
Ahengar kela, 	PAlad kela, Arsendschun, 	Bureschit, 
Tschokesar, Iwek, Mangal, Musa kela, Randarkhane, 
Kilydsch 2). 	Die 	dem Gebirge naher liegenden Wider treiben 
Viehzucht, Bienenzucht, batten Weizen und Tschaltuk und liefern 
theilweise auch Seide. 	Die jahrliche Abgabe 	des Bultik Schirgo 
wird auf 1500 Tuman geschatzt. 

Darter des Bultik Ali Abad sind: Seid kasim, Surkhe 
kela, Kerdekhil, Gile kela, Mafruschdschek, Rustem-
dar mahalle, Schahzade Husein, Dschafar A.bad, Zejte 
khil, Abdengersar, Gulafschtin, Zarwerschun, Masch-
hikela, Isfendin, Izorek, Tirkula, Azon, Futen, Aspe-
war.d, Schurab 3). 

Barferasch 	( LA.0)4), 	an 	der SteIle des-  alten Mamtir 
( f•  ...11.41-4) hat 6000 Hauser und 50000 Eiuwohnei, 	12 Moscheen, 
20 Schulen und mehrere Takie und Imarnzade. 	I)ie Stadt treibt 
bedeutenden • ilandel 	uud 	zahlt eine jithrliche Abgabe von 	2200 
Tumen. 	Unter den Offentlichen Gebauden ist besonders der Manz- 
hof zu erwithnen, wo Tumen (Dukaten ), Sahibkeran oder 'Jaz& 
(1000 Dinar =.---. 30 Kopek. Silber), 	Panabad (15 Kop.) 	und Schai 
(11/$  Kop.) gepragt werden. 	Von den fruheren Palasten und Gar- 
ten des Scholl Abbas sind gegenwartig nur noch geringe Ueberreste 
vorhatiden. 	In den 	letzten vierziger Jahren war Barferusch der 
Schauplatz der neuen mohammedanischen Secte, der Babi QM 4). 

DOrfer des Bultik Bischesar sind folgende: 	Sultan Mo- 
hammed Tahir, 	V2  Stunde von Barferitsch; — Bischesar, 
etwa 100 Hauser im Walde (bische) gelegen; — Halikanna, — 

. 
1) cLKe: 	J—i 	— 	2‘1.4 ej  j  ktt  ::., 	I.,.• 	4  N.1.41 	sl..> ...: t.9 	 frw 	Ls • 

e....4. .Y._< 
2) ax,4:•, — 	•Ii_ck;SDI — 	..11.‹...)1,4 — J.4•44... — 	al.f t..5...)..4 

6.31.3 A.x9,5 — et3. 	 ... 

' 	3) 04.45 (-•‘:. 	— &trvi- — 4)-‘)./ — .104 — ok..-14. J.A., •   
Ci _ a-, 

)
0 fa...) — cA., .. 	sot)  bt..4; — 	0 . sA..,. — f....4,04r _ 

0,-4:3! ad — cy4.'"A-1  — 	1C1'3  — °,eN'/  — ,,'1,.,4  
4), Zeitschr. d. D. M. G. Bd. V. S. 384. — Die bier von Bro. Melgunof 

mitgetheilte Erzghlung uber Ursprung , Ausbreitung und Lehro dor Sokte findet 
matt ausfiihrlicber. in v. Dorn, Morgenliindische Handsehriften der K. offend. 
Bibl. 	St. Petersburg 1866. 

   
  



246 	Zenker, Mittheilun4en ilber die Lander con eadlichen Ufer 

Ramenet, 	Haidar kela, 	Oguzeband, 	Walikedun 	oder 
Wali kin, in der Umgegend des Dorfes wachst W el i k (tt1et.1; ein 
Gestrauch, das zur Feuerung dient), — Sch engrn tsch, Langur, 

- 100 Hauser, — Azzoreband, — Tschemozede (i0)1.4.4....),— 
Tschemoze-kela Pr .1.......) 9 	— 	Bitschinatschi-khamd- .) 	... 
misar, — Bidschi kela, — Sipbog (t1..),_.....e,..), Schebdin 
k el a. — Us chi b, 	hier soil ein Infamzide bei einem Aufstande 
erschlagen (aschub %.,..5...::•,1) 	worden sein. 	— 	Rudager ma hall e 
(t‘lsto 4.00,j), die Bewohner des Ortes gelten fair ungastlich, die 
das Gesicht abwenden (04j4"). — B e no r e k ell, — Goze 
keti ( 	SLciol.3), — Darzi-keti (L5K.C.35..)),— Bagnemir, wird 
%Mk genannt ; 	eine Halfte des Dorfs gehort zu dem Bulilk T e- 
larepej. 

Stidlich von der Stadt lieges die DOrfer: Nisi'. a b ad, an dem 
FL Mirerad (-0,.),*,41), — 	Olilkende, — 	Sare bibul, — 
Kalemin, — Hateke puscht, — Nakhibe kela, — Mu-
ziradsch, — Diw dascht, — Mansfir kende 1). 

Westlich der Stadt liegen die Bader: Mar z in gerden, — 
Kemanger kela, — Sektill mahalle (so genannt von den 
tafsl*.... einem Stamm, der frilher hier wohnte), — ll, a schan al) ad, 
— Pain-Gantschrttz, — Bala-Gantschraz (hier soil an 
einem Tage (331) ein Schatz (ej-f ) gefunden worden sein); — 
Mteallim kela, — Jessiri kellt, — 	Balade 2). 

Meschhediser, der Hauptort des Buluks Meschhediser, 
am rechten Ufer des Babul und etwa 1 Kilometer vom Meere Cut- 
fernt, hat 230 Hauser. 	Frillier ftihrte es 	den Namen Meschhedi 
zabz 	(jJj 1..X.e.a..0) 	und war beriihmt durch ein 'manmade, welches 
von den Bewohnern der Umgegend sehr besucht wurde. 	Es soli 
znEhren des Said Ibrahim Abu Dschewab, eines Sohnes des 
Imam Musa und Bruders des Imam Riza, von Said Schems- 
e d din B a b ulkan erbaut sein (im Jahr 841 -_:_--- 1437), 	wie eine 
Inschrift besagt. — 	Das Zollamt nebst den Fischereien soil einen 
Pacht von 12000 Tuman (?) einbringen. 

Der Bultik Meschhediser ist in zwei Theile getheilt ; I. mit 
den DOrfern: Bazar mahalle, — Kole, — Sefi mahalle, — 

1) ,A...)1(.01,3 — 04,1= — 	j.iI4 .7... — eg,,,if _ ,:,,,....:..e.Kx.o (?) 

JIS k.e‘e:iii (?) — 4 )  — 	5•x3*-<  7,"2"" 
.- 

2) et)lc.))(' — bid J13" 4. — ."1-.1rcra," — 35/ •s-v..< &La — 

3,.-- 	114  — W  i'l^r — v"/L? 
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Bagyr tange, — Kazim abed, — 	Sejd mahalle oder 
Sadad mahalle, — Juribul, — Rudbast mit 100 Hausern; 
zu Radbast gehoren die Dtirfer Kiho mahalle, — Gowzan 
mahalle, — Kalitbast 1). 

II. 	Ferike liar, 1/2  Fars. vom Meere, 200 Hauser, am FL 
Fe r i ke n ar. 	In der Nahe des Dorfs auf einem freien Platze, 
8 ab ze-zar ()..) 	• t•?siA...) genannt, wird nach dem Nauraz ein Markt, 
Hamze bazar (bl.? 8.............) genannt, gehalten, der 40 Tage dauert. 
K ari k e 1 ii., — Ts chap ekr a d, am Fl. desselben Namens (oder 
Talar), — Miserad, am FLMirulla, Muhri kela, Ahmed 
kela, Kelitmarz, Gomtisch benje, Tschubog, Pasewar 2), 
letzteres gehort 	zu Me schhediser , obwobl es einen besondern 
Bultik bildet. 	Das Dorf liegt auf dem halben Wege zwischen Bar- 
ferasch und Meschhediser im Walde yersteckt and hat' eine Moschee 
und Takie. 	Der Name des Dorfs kommt in der Geschichte des 
alten Taberistan vor, als Residenz der Nachkommen des Mir-buzurg-
kewam eddin. Die Mutter eines der Same des S el d K emaleddin 
war in Persewar geboren; bekannt ist auch SeId Zejnul abedin 
Paz e w tin i. ' Hier lebte auch der persische Dichter Emir Paz e- 
wari (s. 	u.) , 	dessen 	Lieder, 	die 	einzigen Lieder 	im Mazen- 
deranischen 	Dialekt, 	in 	Persien 	ziemlich 	bertihmt 	sind. 	Zu 
Pazewiir gehoren die Dorfer : 	Mir bazar, 	am Fl. Babel , 	hat 
einen Markt, 	der am Dienstag gehalten 	wird 	und deshalb S e- 
schambe heisst; Schurek, Hamse kela, mit einem Takie; 
bier werden Filzdecken (0.4.1 named) zu Verpackung der Waaren 
verfertigt, die das Hundert mit 10 Tuman bezahlt werden; 0 r mi- 
dschi kela, 	Dari kela, 	Fukela, 	Kurde ken" 	Sara 
khammon, Tschapon kela, Kosker mahalle oder Kazim 
b e k i, Emir k e la, funf Kilometer von Barferasch, mit einem Markt 
( I•l.3 	1..2 	... ,,) 	4. . ) der am Freitag gehalten wird 3). 

Zum Bultik Bab u l ken a r 4) gehoren die Dorfer.: K o r d e k elk . 
Dscheneftepe, 	Kebrija-kelit, , Kelitrikela, Diraz kela, 
Giran kelit, Sede kela, Guna kelit, 300 Hauser(?), Schir- 

1) &1st,. )(jig .... x.IIS — ZU.Slog) 	 40 — 2Sai J43  ..... ..)Lai AL< 

.... 	tkiLL-ClA t::.11 .) Low .... 	V.:40++ 0.), ..... 	2J6.S.41..*S ..... 	ai.-44  0)3-i- 	.... 	,;.;,„„,..? JS 

2) )I•AC  0.75  — )̀3) L34:''' 	— )̀3) Jer°  — ')L<  fe ' 1-C t-X.71 - 
61 :"--71.,- 	— bjli 

3) )1)14 /*AI — 0"..4: ..:. Ndir _ ,Ilf j) .) — Jdis — Vorf — 
rl-7" i-- — •Ilse3C:,?.... — 	1,1.-.4 A.'S oder ekeri 	 at reW -- 	S'04 

4) ,LIS J-4? oder )1A.< 44 
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dor kela, Derail kela, 2.00 Hauser(?), 	Marzu kela, Siu- 
derko 1). 

Die Bewohner 	dieser Dorfer 	treiben Viehzucht , Ackerban, 
Bienenzncht und etwas Seidenbau, 	die Einkunfte des Bultik •waren 
an Mirza Serimihan aus Sawadku fur 1000 Tumau verpachtet. 

DOrfer des Bultik 	B and ep ej ( isa,.x..t4). sind : 	B es o r up ej, 
100 Hauser, 4 Fars. von Barferasch, besteht aus melireren anein-
ander stossenden DOrfern; Saidem I r -k a ra n nada einem hier be-
erdigten Heiligen genannt; li e 1 arup ej, 100 Hauser, Faki t sch ul, 
Basudpej, 	Khoschrudpej, 	Selagder kela, 	Scha,ne- 
tarasch, Rara kenar, Kuschti lei, Bometa, Ahengar 
kela, Lidar, Padischahomir, mit einem Imanizade, zu dem 
man wallfahrtet, Merzebal, Walti-kela, Suret, 	Zewarde l  
Imamzade abbas 2). - 

Zu Bandep ej werden ferner gerechnet : Ne sche 1, westlich 
von Barferfisch, dem Gebirge nahe, 	besteht aus mehrern, nahe bei 
einander liegenden Dorfern, die zusammen gegen 500 Hauser zah- 
len. 	Die Bewohner der Umgegend wahlen das Dorf oft zu ihrem 
Sommeraufenthalt. 	Tamtame kela, Scheikh musa, Kabad- 
kela, 	mit einem Asitane (Kapelle), 	vor welcher einst 	ein Stein 
vom Himmel herabgefallen sein soil, der den Boden blau 	(0.,...S) 
farbte 3). 	. 

Zu dem 	Bultik Maschkendirfiz 	oder Masehotegen- 
dschiraz (.3.5, SAS 2‘.121..4.A ) gehOren die Dorfer: 	M er z nak, 	be- • 
steht aus zwei Dorfern, die fast 	nur von Se-Wen 	bewohnt 	sind ; 
Mulla Mohammed - Schahr Aschub, Bendor-kela oder 
Benherkelit, Abulhasan kela, 	T.Jtokesera (100 Hauser), 
Mese hh e di seri 4); 	in der Nahe dieses Dorfs 	soli 	Miller eine 
Stadt 	Tadschiri (?) L5. .?.1.5 gestanden 	halen , 	die 	einen Raum 
von 3 Fars. einnahm und sich 	bis an das Meer erstreckte; 	jetzt 
stehen nur noch die Ueberreste eines Thurmes 	und einer Kapelle 

1) alf 0)15 — ty,Y t_si..t. 	_ NS Lgy..S _ NS )1S _ asirp _ 
N.Sto /.. — Ns),,itt..::: — 	.1s-0,),.$ — 	at.c),.. _ uts-y.) bie,,.. 

2) ,..44,„y — ry-,,,,,o,,,... — L ,;1 j> 	— L.,..4,53p.):::..o. — xi i,:70  
o.263  ..... 	)

1.2.5-1 :6  _ ,. 	ri, _ 	ati-„K„,,,„r — 	..„, .1.;;:„.,1a  _ 	ats-J., .... 

	

6...) ) .)) 	— 1 	• 	LINLA • 	1 Z t5. i 51 • ALAI 

3) j.,:::..3 — 1.f/L...:44: — 	Lety,' 'LM.. 	— ' "34- c̀  
.„-- 	... 	, 	Ns 	,... 	I 	1 	"-.6  f 4) J1.3);,4 	— 	4.,..5.......1 4..e. ,.."......._)1,0 	— 	0 	.,4 	— . 	,3-w,...2 	., 

	

, 	1$••µAo 
-- .5-Jµ 
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nebst einem alten Hauz (Wasserbehalter), der mit rothen. Steinen 
ausgelegt ist 	und noch Wasser hat. 	Zu 	beiden Seiten 	desselben 
Sieht man Spuren frilherer Mauern oder Damme, die mit Strauch-
werk und Gras bewachsen sind, und auf dem Begrabnissplatze stosst 
man zuweilen auf ziemlich grosse Bausteine. 	Nach Aussage 	der 
Einwohner ist Meschhediseri der Geburtsort des Aga Mohammed 
Khan, 	des Begranders der Dynastic der Kadschar. 	Bazargo 
(A.C)1,31.4), 	mit einem Imamzade; 	der Name des Orts wird in der 
Geschiclite Tabaristans oft genannt; 	Pain gat ob nebst dem an- 
stossenden Mijau gatob 	und Bala gatob, Tschore ()t.i..), 
Dschelawdar mahalla (,,..1 )f,.9..), Gumi kela (100 Han- 
ser) , Schubi kela, (.1I.5.,......4 	.. 

'Rider des Bultik Lafur (.3,40 oder lyt,1) sind L afur (100 
Hauser), 	Nephtetschol, 	AzadgOn, 	Mahallei hadschi 
Dschafer (100 Hauser), 	Dehun (100 Hauser), Tangesero, 
Mir kozi, Laptirek 1).,  

Diese Dorfer bauen Reis, Baumwolle, Zuckerrohr und etwas 
Seide von geringer Qualitat , in .der Nate des Gebirges meist Vieh- 
zucht. 	Die jahrlichen Abgaben (Ma liat) des Buluk Litfur werden 
auf 500 Tuman gesebatzt. 	 . 

S(.3/..f1,•,..c Darter 	des Bulttli Kij a kelii 	) 	oder Teldrepej 
(....0.) sind : 	Nadschar k el a (.15-)1.) 	4 Fars. von Barferasch 
an der Strasse nach Amul 	mid 'lake der Brticke S chi s c h -p al 
($4kj:•••:::); 	Dej kela oder Diwone kela; Dali kanda, San- 
getu (3.:itsL.Ly..), 	Betschotsche ltisar, 	Dschazie-selami- 
khel, K aprutsch al, wo der Fisch Kupur ()).,....5.) gefangen wird, 
Kaltidascht, 	Dik, 	Schahzed, 	Derwische alem bozi 2), 
Sorzo kela oder Soruz kela, Mari (2yl.g.A oder oji..4), Ru-
stem, Pain Rustem, Azizek, Seid abad, Dyrwozde oder 
Hyrwozde, Khelwai-kela, Rukune kela, (300 Hauser). 

Die Diller am Ufer des Talar, an der Zahl 50, fuhren den 
gemeinschaftlichen Namen 	Telarepus c h t (Q........:::,.0.:i). 

Dorfer des Bultik Ali - A b ad sind : Ali-abad am Fl. Talar, 
4 Fars. SW. von Sari, an der Strasse Schah Abbas, hat 400 Hauser 
und ist theilweise von Kurden der Stamme Dschanbeglu and Ma- 
danlu bewohnt. 	Ali Ab a d, 	wie Aschref , ist mehrmals 	durch 
Ueberfalle der Turkmanen verheert worden. 	Schah Abbas hatte 

1) 31..... tz.:,.$13 — 	01.: 	f— 	 _ Ana. 	_al.,a as-1/4.4 	fi. e),-;•s — • • .1* 	(5-  
el 	....I .),••• 

2) 0)1? ri= (..):::••,13_,0 Derwiseh , 	der mit alem, 	d. i. Stiibelion t  eie  ' 1"n  

mit Baumwolle umwickelt sind, spielt. 

   
  



250 	Zenker, Mittheilungen tiler die Lander am sildlichen Ufer 
• 
hier einen Palast ; in der Umgegend wachst Zuckerrohr. — A rate, 
im Gebirge, meist von Holzhauern bewohnt, daher der Name (von 
. 

s)I Sage); 	Matune kela, 100 Hauser; 	Obondonesar, Mel 
dschore mahalla, Iskenderkelit, Keschir kellt, Kusch-
ke sari (i.wel....«...3.), Tschemoze-kela ()1.4...), Woz-kas, in 
der Nithe dieses Dorfs sollen die B &hi eine Niederlage erlitten 
haben; Surkhe-kela. 

Dorfer des Bull* Bala. Tidschan 	 Khatir 
kela, mit 150 Hausern, 	Gowonohengar, 	Dorde-koscht, 
250 Hauser-, Hali ascht, Poscho kela, Til khani oder Gil 
khani, Fenderi, mit 400(?) Hausern, 	Maleke khel, meist 
von Seiden bewobnt; Torsi kela, Kordyr-khati, Kaschko, 
Hadschi kela, Numur kela, Goro khiI, mit 100 Hausern, 
Nuh kell, Ateke Puscht, Schami kela, Afro, Khormo 
kela,-mit einem Dattelbaum; Aziz kela, Scheikh Tabrisi 1), 
3 Fars. von Barferftsch, 	mit einem Imamzade oder Buka (6..R14), 
von Suleiman Khan Girejli erbaut. 	Aus einer Inschrift an der Wand 
dieses Gebaudes geht hervor, dass auf dem Tschaman (0.....?.... Feld) 
Scheikh Tabrisi nebst Mulla Muhammed, Sohn des Schahr-aschub, 
Seid 	Heidar (p.....=.) und ein Derwisch Namens Hu s ei n Sij 4n s 
(0.51-e,..) begraben liegen. 	Diese Heiligen starben den Martyrertod, 
und wer selig werden will, muss in 4 Freitagsnachten mit gen 
Himmel gestreckten Armen auf ihrem Grabe stehen. 	In Scheikh 
Tabrisi batten sick die Babi verschanzt, und merkwardiger Weise 
ist in der Inschrift des Imamzade eine EmpOrung vorausgesagt, die 
bier stattfinden soli. 

DOrfer des Bultik Sawadku sind: 	Ardschiman, mit 200 
Hausern, Aspitscheschme, Surkher abad, Alascht, Imam 
Zade Hasan, Meto, Rostupe, Schir kela, Scbeikh ma- 
'halla, Kasaljun, Schurman, Zirltb, Tscherat, Weljupe 
(L43), Schurkfih(s.,..f,"...:::), ImamzideSefid,Kormazu.a.m. 

Die DOrfer sind in Kyschlak und Jai lak getheilt; 	die Be- 
wohner betreiben meist Viehzucht. 	Das Gebirge ist reich an allerlei 
Wild und Geflugel. 	Die Einktinfte des Bultik sind fur 1700 Tumen 
verpachtet. 

Mader des Bultik 	Dschelal-Azrek 	sind Barsannum, 
Roh kela, Tadschir daunt, Rukun, 	Artschi (mit einer 
Mtihle L.,....,1), 	Khuschrud, 100 Hauser, 	Godikela, 	Schiro 

1) 	S _761-4- — 	 j.K.Lor 013l.< 	— 	Qv,.44.fojf..5 	— 	L.S.,..;::,14 	— 

t..
4..4 	 ..,:s oder ,P..6.. j...fts' 	_ 	j..._. 0.1-14 	— 	als 	 e-1:--- 	— 	aLfs.:1 
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oder Schira, Tali keran, Tidscho kela, Ord kela (1.c.„))1), 
Tugun, Kelltrisi, Turke-mahalla, Karu kela, Espiward, 
Aspischur epe (04 13.-2, 1 /4„.......1) 	mit einem Graben, 	wo man den 
Pferden 	die Heine wascht; 	Khadschir-kela, 	Null dehek 
( n eun Dorfer, 	zusammen etwa 400 Hauser), 	Tit schanek 
(tILL: 3). 

Dorfer des Lalebad sind: 
Maskhur-mahalla, 	New6i .keltt (k_51,.:9, 	Ibn-Nawo 

(13..1), 100 Hauser, Espi kela oder Derwische-khok, Matti 
kela (t..4.4) oder Matyke, Tschemozin (cl:1jl.4), Germitsch 
kelit 	oder Garmiser mahalle (..... t.j.‘"), Hosse bibul-kin 
(01,<J.M ,,....4..,), mit 300 Hausern, wird in der Geschichte Tabari-
stans oft erwahnt, Bala bazar, Pain bazar, Muzaffar kela, 
Lai tik (o1.31), Amadscliolepej, Schemschirzen(ay:44.4 
Tarimahalla, Ispi keladschi (.?...V %.,.....,...1) u. a. m. 

Dorfer des Bultik Sozi k el it m mit 200 Hausern, bier werden 
Geflechte 	Lajl..— 	aus 	Strob 	.15 	(?) 	gefertigt. 	Sedomahalle, 
Alit Rudbar oder Gozo mahallit, Nakartschi-mahallit, 
Darzi kelit, Ala, tschol, Korde bai, Rikotsh, Oketitsch 
kelit, Khurosoni-mahalla, De ti eband-kela, Ogomulk,l) 
Dale am Babul. 	 . 

Dorfer des Bultik Da b u sind: 
K ats chep , 	4 	Fars. 	von 	Barferasch , 	mit 	400 	Hausern, 

Faresch, Nardenkela, Afrotakht, 200 Hauser, Mardschi-
mahalla, Sir dschorun, Ahmed abad, Wesro-mahalla, 
nahe der Kilste, 	Barike mahalle, De tire, am Fusse des 
Gebirges. 

Der westliche Theil von Dabu gehOrt zum Distrikt Amul. 
A m u 1, &tiller eine Zeitlang Hauptstadt von Taberistau, Vater-

stadt des arabischen Geschichtsschreibers Abu Dschafer Mohammed 
ben Dscherir et-Tabari, soil in einer sehr fruhen Zeit durch einen 
KOnig Firaz gegritndet sein, der die Stadt nach dem Nameit seiner 
Gemahlin benannte. Die Geschichte der Grundung theilt Hr. M. nach 
Zahireddin mit. 	Die alte Stadt lag jedoch westlich von der heuti- 
gen Stadt am andern Ufer des Heraz, wo man noch jetzt viele 
Trtimmer findet, und soil durch eine Ueberschwemmung zu Grunde 
gegangen sein. Die jetzige Stadt hat gegen 1100 Hauser und 10000 
Einwohner und zahlt eine jahrliche Abgabe von 8000 Tuman. 	Der 
Distrikt von Amul hat sieben Milk: 1) A h 1 am rustak nordlich 
der Stadt am Ufer des Heraz, 2) He r a z p ej und Da b ii, erstreckt 

1) $.1..s%4 s,> 66... 	_ 	)1+33)  I. 	— 	x./..sA L.5.__,I.A3 , — 	ats.)),) — 
3l...,,, j.. —, zIo.Ka)  — a.l.so 01.43. 	— 	31(...X20,P — '4-144f 
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sich vom Heraz bis an die Grenze von Barferusch, 3) Des c h tiser, 
westlich der Stadt, 4) Uds chi IVA, d, stidlich von Amul, 5) Pain 
leteku, 6) Bola leteku und 7) Amul.1) 

Die imulischen Gebirge fiihren die Namen K h us c h e w osch, 
Ne schel, Woz und Lawidsch 2 ) und haben Eisenbergwerke. 
Von Amul bis Teheran rechnet man 25 Fars. Der Weg fiihrt fiber 
das Dorf Ask im Thale des Heraz aufwarts und durch den Bultik 
Larid s c ha n. 	Ask ist der Hauptort des Bultiks, welcher 72 Diir- 
fer umfasst, und hat mehr als 1000 Hauser. 

DOrfer in der Umgegend von Amul sind, ostlich des Efertiz: 
Mahallel gorun oder Gorun kelit, Bazar kelit 	Scheikh- 
an d o z , von herumziehenden Berberi oder Derwischen bewohnt; 
Mahmud &bad her'az, in der Mlle des Meeres, Siah rudesar 
(Sij arusar oder S ijasar) am FL gleiches Namens und nahe der 
Kuste, Tufengo, 	am - Fl. Tufengo, 	Surekherud, 	am Fl. 
Surekhor lid, 150 Hauser, fiihrt den Namen Buluk, zahlt 300 
Tumen jahrl. Abgabe; Katapuscht, Peilek, Schermektiti, 
Kamukelli. 3) 

Von den, ubrigen Dorferr Amuls werden genannt: Uspej kel4 
Durunesar, Durazun, HadschiKhaizar (Khizr), Scherem 
kela, 	Ohengfir . kela, 	Tamask, 	Mehdi khel, Kalttsun- 
kitsch oder Galakasch, Bedscheglii, Rog-kela, 116.sche- 
kela, 	Ganda-kela, Udschi-abad, Daschtser, 	nahe der 
Brucke Sepul („)..y4......,) Tokhtebad, Kfi,likesar, Tataressakh, 
nennt sick Bultik,Talikesar,-nennt sich ebenfalls Buluk, Em i r d e 4). 

Eniir d e ist der Geburtsort des schon oben genannten mazen-
deranischen Dichters Emir Pazewttri, .dessen Geschichte seine Lands-
leute, wohl nicht ohne einige poetische Ausschmuckung auf folgende 
Weise erzithlen: 	Emir war der Sohn eines schlichten Landmanns 

1) jt):/w) 4M — 	"41,5 	4..0:31,SD — 	rw tz.v...::;.> — 	,.)1.74_,I — 

.,,K:'41  041 ?, — .,-(xeti 	— a-got 

2) LAC, Lili.".• — J-4..3  — tA.).S -- j$3 

3) ,11.3j)li — p...11 • 	• 	— )i.5.0) ...514r,),4....-4‘.4 — jaw Jj)vsl*. — 

"' s̀t:i  — ').)) Zr'' — i. 	-' l'.74  
4) 1,....3.5)) — 0351,J — •NSrj-4 — •i<jK.Sti — J., Lioq.. _ _ 

f i. v..:.A.4.5 — J.... 43 	_ 	s..3.?:.41 

Auf einen Herrn von Talikesar, Namens Jusuf Khan, der seine Untertha-
nen bedrilekte , hat man einen in Mazenderan bekannten Vers gemacht. 

t_57w..9 L.5,5)3._..s4 (Ot..4 	L5)i.......<4:i (..}.- ‘,..O...v.).A 
Jusuf Khan von Talikesitr ass die Fische ohno Kopf. 
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in Emirde und ging in seiner Jugend nach Pazewar, wo er bei dem 
Herrn des Dorfes als Knecht diente. 	Hier entspann sich ein zart- 
fiches VerhAitniss zwischen ihm und Guhera (a)D.,..), der Tochter 
seines Herrn, der er oft auf den Fluren von Pazewar oder am Ufer 
des Babul begegnete. 	In 'diese Zeit fallen die ersten Gedichte des 
Pazewarischen Dichters, in clenen er die Schfinheit Guhera's besingt 
mid seine Liebe mit den raschen Wellen des Tidschan vergleicht. 
Von den Verwandten Guhera's verfolgt flieht er in die Gegend von 
Amul und siedelt sich auf dem Berge Karaseng (ek.;.,..., 4) 	an. Ein 
Nebenbuhler sucht ihm seine Gattin untreu zu machen und lasst 
diesey, wahrend Emir auf der Jagd war, die Nachricht zukommen, 
dass Emir plotzlich gestorben sei. 	Guhera erdolcht sich in ihrer 
Verzweiflung, und als der Dichter von der Jagd heimkehrt und die 
Leiche seiner Frau sieht, ersticht er sich ebenfalls. 	Die Bewohner 
von Pazewar begruben das ungliickliche Paar und errichteten ihm 
auf dem Karaseng ein Denkmal, von dem noch heute Trummer 
existiren sollen. 	Aus Emirs Gedichten jedoch geht hervor, dass er 
Guhera noch lange uberlebte 1). 

Der Buluk Nu r, der Kustenstrich zwischen dem FL A lamrfi d 
Asti. bis zum Fl. S u lad e , westl. hat folgende Parzellen und Dorfer, 
die in Jailak und Kyschlak getheilt sind: 

Jailak: 	 _ 
Kup, Lawidsch, nahe dem Berge Lawidsch, Dankd am 

Fusse des Berges Danka, Nusan, Pel, Angu rad, Kudschur, 
Lazar, Pespers, Kalidsch 2). 

Kyschlak: 
Schahri Kelab, ye abbasi, Kendiab und Saljaketi, 

Seid ke15, mid Uzerfid, Abdulla abaci und Limat, Arabe 
khilundKurdil-kela,Natuk kela und Rustem rad,Naldsch 
and Izdede, Leschkenar und Sulades). 

Diirfer an de'r Kfiste, von Osten nach Westen gezahlt sind: 
Al a m e, am Fl. Al amrfid ..),) rasp!, mit Imamzade des Se id - 

Zein al a b i di n, Grenzort zwischen den Gebieten Amul und Nur; 

1) Chodzko, Specim. Fag. 570. No. 3. 571. 4. 573. 9. 577.14. 	Chodzko 
nennt den Dichter Scheikhy Tabersi , S. 510. 	In Mazanderan ist er aber nur 
unter dem Namen Emir Pazewari bekannt. 

2) .,.$ — to - „Km.) _ 0......i - di — 0.),..(31 _.)e-Lf(?) 
-- Aii — u"..gt—ta — ets 

3) ..t.wt- 3 44Lf#% — LO 1-:! Jam, ,,J1,1.)..5 — ,5j)),I, 	L.Co.A. — 

IV, ..)-6-- yj. — 	,..).,) (4.:4...), Jts" JiMi — 	toojat, ell.; - LA 
„0.1..,,, >L 
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ist Stationsok 	Izede, 100 Hauser, am Fl. Izede; zahlt 800 
Tumen 	Abgabe, 	viele 	Bewohner 	sind Selden 	und Mullas; — 
Hasc him rdd am Fl. desselben Namens, Rustem r a d, am Fl. 
desselben Namens, zahlt 800 Tumen , S u la d e l  erst seit kurzem 
bevOlkert, hat 200 Hauser und zahlt 2000 Tumen Abgabe. 	Treibt 
hauptsitchlich Seidenbau. — Ts ch emoses tun oder T schum a- 
s an 1), nahe dem Gebirge. . 

Die Bergwerke in Ts chum es s an und Terak und in anderen 
Orten des Bultik liefern einen Ertrag von 2000 Tumen an Eisen, 
Kupfer mid Blei. Auch Zuckerrohr wird in dem Bultik gebaut. Die 
jahrliche Abgabe des Bultik betragt 16,000 Tumen. 

Der Bultik Kud schar 6,--fu"), oder K a hi s ta n (01::....ioyf ) 
(Bergland) 	erstreckt sich an der Ktiste vom Fl. Su 1 ad e' listl. bis 
zum Fl. T s e ha 1 us r ad westl. und hat folgende Parzellen oder 
Dorfer: 	Pendscha 	rustak,. Zande rustak, Kuper, 	La- 
tschek, Schahri Kudschur, Ankar, Firtizkela, Karan, 
Khairudkenar, Tschelender, Narendschbunn, Ketsch-
lestak 2).  

An der Ktiste liegen , von Osten nach Westen geztihlt, noch 
folgende Dorfer: 

Katschrad, Ala kela, in der Parzelle Firtiz kela, mit 
200 Hausern. 	Namak-oberudesar, Sarinkela oder Salah 
eddin-kela, am Fl. desselben Namens, zwei Kilometer vom Meere 
mit 40 Hausern und zum Theil von Ab d- ul-meliks bewohnt ; A 1 i-
abad-Kutschnk, am Fl. desselben Namens, Nauriid, Tsche- 
lend ar,  , mit 100 Hausern am Fl. desselben 	 amens mid am Fusse 
des Diwe-sefid, auf dem z. Z. der Feueranbeter eine Festung 
stand, von der noch ein Graben tibrig ist. 13 adsehep ej, K hi r e r ft d 
oder 	Khrirad - kenar, 	Emir-rad, 	Ali -abad - buzurg, 
Tscheschme-ab oder Seng-tadschen, Kerkerusar, Sta-
tionsort ; T s challis 3) am Fl. desselben Namens, 3 Kilometer vom 
Meere, Grenzort zwischen den Bultiks Kudschur und Kallirestuk, in 

1) a....IP(  — u...)...) j41 — ...1.3)(4.41..10  — 0.))  rz,.)  — 8-xl-w — ot-J-,?.?. 
2) J.:4.......)  tik.?--,..4 	— 	,..31.,x.w),..),ii)  — )446.,,s — 	4.4::/1 	_ 	.74.4 

).)"T' 	— ji-(11  — 	.11..<3,e, 	— 	oti — )i.".< ‘5,10- — .t.X;.1 .... 
k.).:.? 0.14,1.4 _ 	L3t.:.;_1?-1/4.< 	_ 

3) s.),,i  ss:-%. — ,15- tsytz — y„,),)  vi O..; — lf cya0.110....0 — 

0 ..e.. — 0.,),-41 — 
ts)̀ "" .., 	'-)L-41 ...- 	0 	eL)...) — 	L53..).4 	— 	j)  .. 	. 

— 	,) 	..) 
- j)j,,..)41 ,.}. — 	,$ (..4.47  oder /91-?"1"j*" '-'. LIN37).  --' (-)64-' 

odor Lp-11-?.? 	 . 
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der irttheren Geschichte Taberistans bertlhmt als Wohnort der Se'Wen 
Ali, Zehir eddin und Fazl ullah. 

Im Bultlk Kudschur 	haben sich viele Khadschawend, 
S cher efwe n d, A b d elm elik 11) und andere aus Kurdistan einge-
wanderte Stamme angesiedelt.  

Der Buliik K el are s t a k, an der Kfiste, vom Fl. T s c bald s 
bis west]. an den Fl. Nemak- o b e -r a d, mit den Diirfern: 

Deschti 	kela 	restak, 	Kelltrestak-birembaschm, 
Kuhista n 	(Ost-Kuhistan am Berge Al en d, West-Kuhistan am 
Berge Delir), Kelaredascht, Parzelle mit 100 Dtirfern mit dem 
Berge Schah alaip dor Uot..1( st.::.), L agu, mit 300 Hausern. 

An der Ktiste liegen, von Osten nach Westen gezahlt, die DOI.- 
fer : Lap nwek, 	S a r d - obe-rad, am Fl. desselben Namens, 
Nudek, 	Imam rud, 	Atschrfld, 	Nauradesser von dem 
StammeMaduband (s.x.;.4y.x.4) bewohnt, am Fusse des Dia di.i 6c.x...4), 
auf dem sich das Grab des Propheten Daniel befinden soil, zu dem 
man Wallfahrten (w)143) macht; Nam a k - obe - rad an einem 
Flasschen mit saizigem Wasser, an dessen Mundung man frither noch 
Ueberreste einer alten Feste aus der Zeit der Kiani (01•,..‹) gefun-
den haben soil 2). 

Auch in diesem Buluk leben viele kurdische K h ads c h e w end, 
Abd e}meliki, Umranli,Laridsch,Talysehin, Afgaren, 
Kyrydschly, 	Dschannbeg 	und 	Madanlu 	und 	tiirkische 
Gireili, Usanla, und Belildschi. 

Der Bultik Tena ko bun (041K;:i) grenzt an Gilan mit dem 
Fl. Su r k hit a 	(01...?rw), und hat folgende Dtirfer: Sij a rust 'a k, 
Kulidselan, Residenz des Statthalters, M ij an a nebst M a s ar-
dasch.tund Khuremabad, Sijawers-babalade, Sewar und 
Nischta, Lanka-dschtlr 7 band, Kelar-abid,Ischkewrat 
und Duhasor 3). 

An der Ktiste liegen von Ost nach West gezahlt : 	Palen g - 
rad, Asperad, Tilrudessar, Dschemschidabad, Aspe- 

1) 1..x.'s,:i..?-1,-- — t.x.i,ii.4 — 	Ls.<1/1  0...= 

2) , JUL..)  V ‘....:44::..) 	— I...44 0.51...er..i ,,_31"_)V 	— ota......Stss" — 

c.)Um.)ats — 0,,Y — 0,301  — ''')'-'1%);- — L44'''1s  — '53) t" — 
)̀37?..1  — _rv").303  — `).,) 4-1(°'*3  

3) J.:4.)i*. — t..)l,.4yd — &ill-Ill.:A — kz.:..4),..X.4 — ,..)141-r.fr — 

s.).1.,14 ).,.)-*^- — )1.).3 — 	1 ;;:•:t3  — 	0%;-?)1.1.K.:3 _ 	LK,00,41,0. -- 

J11 	— wc),-"I  — .)59,‘" 
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t s chin, hier soil fraher ein alter Thurm, Us m an p ascha genannt, 
gestanden haben, der vor 300 Jahren zerstort wurde, und von desseu 
Steinen das Dorf Abbas-abad erbaut worden sein soil ; Abbas - a b a d , 
Tase abad, Nischta, Isarad, Zewarkela, Tirpurdesar, 
Tscheschme-kela-lchurem-abad,Nairild,Khubanrisga, 
Masar (Khuschke masar), Asijarfid, Schirad oder Schi-
rerad, Tschalekrad1). 

Zu dem Buluk Sakhtesar (f....‘z.:,....11....), der einen Theil des B. 
Tenokobun bildet, gehtiren die Diirfer: Schurobesar, Sadat 
mahalle, Namak-obe-rild, Garmrad, Obigarm, beruhmt 
durch seine heissen, 	salz- und schwefelhaltigen Quellen ; auf dem 
nahen Berge Mark 	h (61.9..4) soil fruher eine Festung gestanden ha- 
ben, weshalb man ihnauch Kela nennt; Sakhtesar, Narendsch-
bun, Kundesar, Sekinmahalla, Akhunda mahalla,Kar-
kat-mahalla, Teng derre, Turke-rad, Derja puschte; 
Ramak, Tschuwaresar, Taltisch-mahalltt, 	Uskeneku, 
Tasasan, Lamtar, Futuk 2). 	 _ 	 ' 

Sakhtesar und Tenokobun werden zuweilen zu Gilan 
gerechnet; in dem Bultik wohuen gegen 	100 U s an 1 a (5.1il...039 

-In Tenokobun wird viel Weizen gebaut, der nach Gilan, 
K a z win und Baku exportirt wird ; der Seidenbau ist unbedeutend. 
Die jahrliche Abgabe der B. Tenokobun mit K alar es t a k und 
K undschur belauft sich auf 600 Tumen. 

Grenzort zwischen Mazanderan und Gilan ist Temische (8.444), 
wo Feridiin seine letzten Tage zngebracht haben soil.._ — 

Die Provinz Gilan 	oder c,a,.,...) an der S.W. Kaste des 
kaspischen Meeres, von Russland durch den Fl. A star a geschieden, 
umfasst den schmalen , 30-90 Fars. langen Landstrich zwischen 
dem Taltischgebirge uud dem Meerbusen von Enzeli. 	Die gauze 
Provinz ist eine sumpfige Niederung (daher ihr Name), mit WM-
dem und Maulbeerpflanzungen bedeckt, in denen die Stadte und 

I) 6).5_, 01;4 	— 	..),,, x.e.„...1 	 ol—ir.X.fr,, ::•..- — .5...0.", %)......b 	 — 

ex, .,  ,:,....1 __ ol„,ru..4.= _- .51.ils1.3 _. 1.x.443 — 03)131 — VA _ 

_i"s-) ) 1fr3  — 0_,)  L: — Jarf7 iki4 : - < 14-4... — 1-f)) tili,-:' - J-L4  
- '-'3,1-:?"1  - '',)(s4  - (.3)66  — ‘)3i-11-- 

2)  egY5yA — L'3, ,̀310-.-i — t)3) ri — rij— vi  tj)u- — 
f —A.' 	— ik41,0(.1:411 — /4:14%,Ns 	•1"vinA , _ - _ .., S c 	- .t . ..p. 	- 	- 	 _J . ..... is),14,:,..3 — 
,).,,,4.5.  _is 	— 	zi.::,:::,..ala),) — d.k,4 ) 	— 	 4....., ),... 	— 	0.11--•%1,0 LA-IUD -- .11..i.K......1 

l.ylwizt — tzt '.--- 4.5 	' 
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Dorfer versteckt liegen, und wird durch den Sefldrad in zwei ziem- 
lich gleiche Halften. getheilt. 	Die Provinz ist in folgende Bezirke, 
Bultik, Mahall und Khanate eingetheilt: Bezirk Laidsch an (01...*6) 
von der Grenze von Mazauderan (Bul. Tenakobun und Salthtesar) 
his an das Flusschen Sefldrad. — Andere Flusse des Bezirks siud 
Schimerad 	(,).5f...h.;.::,) 	und 	Lai e r Ad 	(,5.,,..J.2() 	und 	einige 	andere. 
Die Stadt Laidschan liegt zwei Kilometer vom Gebirge entfernt. 	Zu 
diesem Bezirke gehOren der BultilE L e ng erad 	(,),J.K.L.1) List!. von 
Laidschan , 	mit 	den F11. 	S ch al m an 	und Rudesar; 	Mahall 
Rude s ar (4,ow.>3)) NW. v. Lengerad, an der Kiiste, 	bis zum Fl. 
•Pulerad (,..)., ) 	- ) • ) Bul. Raman ( i 9  .0 ) 	ostl. v. Rudesar. • Gebirge 
in L. sind: Lilekuh, Kumul, Schahneschin, Diweschel, Samam, Mar-
huh u. a.1) 

Bul. 	Le sch tenis c h a 	(Lai v.:......fc...1) am Fusse 	des 	Gebirges, 
wird zuweilen 	nicht 	zu Giltin gezithlt. 	. 	. 

Der Bezirk Re sch t, vom Fl. Sefidrad ostl. bis zum Fl. Paskhau 
(e)L6• Ly....3) west!.; in 	der Mitte des Bezirks das Fltisschen Sijarad- 
bar 	(14,..)_,., :$C.,.,'...), 	an 	dessen Ufer 	die 	Hauptstadt Rescht 	(x,,..:::,i). 
Sijardd und Paskhlin ergiessen sick in das Haff Murat!). 	- 

Mahall 	Tule m 	( f,..1).:0..,s-, , am Murd tib , zwischen den Fl. 
Sijartldbar (Pirebazar)tistl., Paskhttn und Pisch radbar, 
west!. 	Mahall 	Gil k e s k e r (/........< j.t..‹), am Murdab, von dem 

.F1. Laleman (0.41), Oder Kesma (i..p.v.S) ostl. bis zum Fl. Ts chal- 
s o ra ((....J...) westl. 	Beide F11. ergiessen sich in den Murdab. 

Bezirk Fumen, (cp,.i) SW. v. Rescht; ostl. der Fl. Pas khan, 
westl. und sudwestl. M as u 1 e (x.r,.....,4) und Gi I k e s k e r; Flusse des 
Bezirks siud P is chrildbar ()1403)0;:,t„)) und Lill em an (Kesma); 
die Stadt Fumen liegt am Piscliradbar; Masul oder Masullit 
liegt westl. von Fumen im Gebirge. 

13u1. Schef t (1 /4.:.:A.k.:;:,), 	ostl. von Fumen, stidl. von Rescht, mit 
dem Fl. P a slt h a n ; Mahall K il d urn' (rosj..1") ostl, von Scheft, mit 
den F11. Dschehannum derre (?;,) r,.)..g. 	und Sefidrad. 	SUL 
von Kfidum fliesst der S ij a rad. — Bezirk R ad bar (,)1.4.5))) stidlich 
von Scheft und Kadum, am westlicheu Ufer des Sefidrad, in dessen 
Nall° die Stadt Rad bar. Im Stiden des Bez. fliesst der Ky z y 1 us eu 
(U5,1  4.1), der sich in den Sefldriid ergiesst. — Bul. Rahmet-abad 
(>1.,r,,,,), am ostL, Ufer des Sefldrad, genzt an Riidbar. Das Dorf 
11 a h m q t - ab ad, sUdlich vom Dorfe Mendschil (.)..v.,.1) am Ausfluss 
des Sc ha hrad (0.3)  bl..:74) in den Sefi dr ad. 	Oestl. von Rahmet-abad 

1) 25).C.11.,...1 	.- 	3-4,,,s- 	— 	0,;:.:...i 445 _. 	j..4...14.> — 	1.1.41.. ..... 	5.,..11,1,4 
Bd. xxi. 	 17 
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der Berg D erf e k (o.,kiy.>) oder Dulf e k. — Die Khanschaft §c han-
de r min (cy..),A31...«), nordwestl. von Rescht , zwischen dem Murdab 
und dem Gebirge, und den Flussen Tsch al s e r ostl. und Ts ch a p - 
tsch ar ( 1..sul>) westl., die sich beide in den Murdab ergiessen. 

An der Westkiiste , dent Talyschgebirge entlang, liegen die 
Khanschaften 	Talysch-dulab 	(t.,./Sys LI:sit-.6) 	und 	Gil- d u 1 ab 
(‘,.)7.5,..) j•0-) nOrdl. von Schandermin, vom Fl. Tschaptschar 
iistl. bis zum Fl. Dunja:ks c h el (,),......1.*:lo), die sich beide in den 
Murdab ergiessen. — Die Khanschaft A ssalym le.Jt...(), vom D un - 
jat s c h al bis an den K elf a r a d (0,,,s1.1S) nordl., ,welche beide sich 
in das Meer ergiessen. — Die Khanschaft Kerganrad (,)34.4.3..C) 
vom Kelfarad 	bis zum Tschilwand (k.)...31,....), 	niirdlich dessen noch 
der kleine Bezirk As tar , der an Russland grenzt. 	— 	Mahall 
En zeli 	(,...1-3() 	zu beiden Seiden des Meerbusens Enzeli , 	mit der .i 
Insel Mij an puschte (s.::.;,::..4 01.*A) im Murdab. 	. 

Laidschan, frither Hauptstadt der Landschaft Biepisch 1) und 
Residenz der Kargi, oder Sultane und Khane aus dem Geschlechte 
der Seiden, deren Gebiet durch den Sefidrild begrenzt wurde. 	Die 
Stadt L. liegt ziemlich hoch, bat 8 Quartiere, 1570 Hauser, 8000 
Einwohner,  , 	6 Moscheen, 	27 	Imainzade und Takie, 	11 	Schulen, 
5 Karawanserai , 3 Bazare mit 300 Laden, 	10 Badehauser; die 
jahrliche Abgabe ist fur 	7000 Tumen verpachtet. 	Hader, die zu.  
Laidschan gehoren, sind: Sareschka, Gultidbar, Siekal (c7:1:6 :4.), Nou-
bedschar cl...s:".3), welches aus sicben kleinen Dorfern bestebt; Nak- 
schekala, Segurab 	(,.;.4)."S N.....) , 	{utschikde (d..)e4..5"), Nalkeschar, 
Amirande, Kuschalesche, Hadschipurdesar, Kuschon, Gurondan, Nijaka, 
Kusim , 	Kalade (so &AS ), Bozon, Tidschnakuker oder Tischnakune 
(6.3.4-  (.7.*:;), 	Sulfagar, _ Bozi-gurab 	(..•Ijy.f t.4,3-silo ) , 	Perewaz 	oder 
Pirebaz 	(mit zwei Flussen, 	Sararadschukul und Mirzadschi oder 
Taschedschi), Tschahorde, Fuschtum, Koreka, Tschahorkutschan, Dargo, 
Aslande, Bejnekale, Schaltikala, oder Schalakala, Nasir-kijade, Hawia, 
Arwasan, Arbestan, Roubana , Kanufher6b, Lakmesar, Nouhidschar, 
Nasullabad , Schirdschapuscht , Nuschir,  , Mutalib malialla, Pischaki, 
Asitane Dschelal aschref, am Sefidrild. 

	

1) 	.**...4 3 d. i. 	diesseits 	des 	Flusses. 	Das 	Wort 	I, b i oder 2‘19 b i o, 

	

bij e, 	bedeutet Fl uss , 	bier der 	S ell d r ft d. 	Die andere Scite des Flusses 
fart den Namen 0...4 0..: Biepas, d. i. hinter dem Flusse ; vgl. Dorn, Ausziige 
aus muliammetlanischen Schriftstellern S. 100. Al ey n a r d, Diet. gdogr. P. 187. — 
Nadi ether andern Erkliirung bezeichnet . 2.: itherhatipt die Oertliehkeit odor 1st 

soviel 	als 	das 	persisehe 	4.4? be ht er , bosier, well man die Gegend westlich 
des Sefidrfid fur Lesser hielt als die gegeniiberlicgende Seite. 
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Von LaIdschan nach Lengerfid fuhrt der Weg uber die Dor- 
fer 	Scheikhunawar 	(1.42c.ij. 	E•e,..:::,), Dazzeben oder Duzdeben (.4.)5,...)), 
Lialleson oder Liarestan 	(0 	) lx,.. L.J '  

	

- .  ) 	Susan, Kubidschar, Diweschel 
(3-;::."?.%)), Lillekil (s,nl4) nach dem nahen Berge so genaunt; seit-
warts des Weges liegen die Dtirfer Schahneschin (a..:::,381,:::), Poreschku, 
Malat, Schalman u. a.. 

Lengerad, in sumpfiger Niederung, 11/2  bis 2 Fars. vom Moore, 
soil fruher Hafenplatz gewesen sein, daher auch der Name der 
Stadt und des nahen Plusses (J)) j.K.0), der an der Mtindung den 
Namen Tschim - khale 	(&11 	t...e, 	oder Tschomkhale und-  Tikole 
fuhrt. 	Die Stadt hat 540 Hauser und besitzt eine Flotte von 150 
Bitten und ist in 6 Quartiere eingetheilt. 	Dorfer, die zu Lengerfid 
gehtiren, sind : Pobegade oder Powerkade mit 100 Hansen, Kholi- 

. kater oder Khalkesar, nahe am See Mindukschar oder Saldaltschar, 
Tschop , Kurande, Suradschar, Maliamandan oder Mamaudan, Palitt 
kaki, Gulbog , Sejdtir-mahalla, Hilesefid, Rudesar, 2 Fars. ostl. von 
Lengerfid, 3 Kilometer vom Meere an dem Flusschen Kijaxfid (,),,L..1"), 
hat einen grossen Bazar, der wic ein Karawanserai gebaut ist, mit 
110 	Kaufladen , 	die 	alle 	mit Ziegeln 	gedeckt 	sind. 	Zwei 	mal 
wUchentlich wird bier Markt gelialten, 	das Dorf hat 120 Httuser 
und 400 Einwohner, 2 Moscheen und 4 Takie. 	Das Dorf erbaut 
jahrlich gegen 42 Batman Seide. — Sarepul 	0...b...,) am Fl. Rude- 
sar, der hier noch den Namen Schirerfid fuhrt oder nach dem Dorfe 
genaunt wird ; Lalerfid oder Laletidkbane (r.3t.....))) &i.)1), Timedschan 
(01-4-*:.0 , 	Tschahabetschir,  , 	Pulerfid (..551.1.4) am Flusse desselben 
Namens , 	Sehirmahalla, 	Kilakedschan 	(0L.A.S.14), am Fl. Salu 
mahalla 	(x1.,,.3..Il...), 	Duski 	oder 	Dustekfili 	(53.SQ:,.......y.5?) . am 	Fl. 
desselben Namens ; Gezafrfid ()A)  k....iliS) am Fl. desselben Namens ; 
Kasim UM (,)1.7f..,...13) 	besteht aus 	zwei DOrfern, von denen das 
there 	durch einen - Garten berithmt ist, 	in dem 2000 verschiedene 
Arten Baum wachsen sollen ; treibt Viehzucht, ziemlich bedeutenden, 
Seidenbau und Ackerbau. 

Zu den Buluk Rudesar und Raneku gehort der Bezirk Sijake- 
larud 	(0) .15-tilee..,) 	oder 	Sijakal, 	mit 	den 	Dijrfern: 	Sijakelitrud, 
Tsclu 	Tusaku, Schakuzbini, Tschakuni mahalla, Khuschkelat, 
Rizamahalla , 	Kardscbi-maliallit , Bagi - dascht , 	Schamurad - mahalla. 
Mirza - mahalla, Utak ( in 	der Mille Kupferminen ), Lagardschan, 
Dschuz-maliallit, Khiat-mahalla, Khuschkerfid, Mijanderad 1). 

	

1) t:„1.- L.31.... 	— 	..,S1.......i 	— 	oke!.).).01..,:::, 	.— 	0-1-7-;--\ A j.-_,:i1-?- — 

zi-i 	— c.:4 eC,...::: 	_ &I-TAAL:0 	_ 14.1.-.51.4 Wyss 	— „..:::...> 614 
) 	 17* 
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Res ch t, nach Augabe der Bewohuer im Jahre 900 d. Fl. gegrint-
det ( nach dem Zahlwerthe der Buchstaben des Namens k:.:,...45)), bat 
5463 Hauser, 27314 Einwohner. 	Die Stadt ist in zehn Quartiere 
getheilt, in deuen die beiden Religionsparteien der Niimati (t..44.3p.i) 
und Haiderri. (t...5)t.X*-) 	so 	vertheilt 	sind, 	dass je zwei Quartiere 
der einen Partei immer durch emu. 	Quartier der andern getrennt 
sind , um im Falle eines Aufstaudes die Einen leichter mit Halfe 
der Andern unterdriicken zu konnen. 

Dorfer 	nOrdlich von Rescht sind: G a r i k a oder Muborek 
alrad, 100 Hauser; Mangude, Pirebazar am Murdab, Aga-
kutsche-pir oder Okutschepir, Kumokul, Kueh, Merr 
dych oder Mardach, Laleka, Tesch, Bitsch, Alamou, 
Budach, Pistek, Piledorban, Busar, 100 Hauser. 	Kha- 
dschikni, Kumyschal, oder Kaschal, Kafteru. Oestlich des 
Murdab liegen die Miler : Dschiw er a d, 100 Hauser, Stations- 
ort; Khumam, 	100 Hauser, Litt, Pirde,'Kulatscha, Khu- 
natscha pur, am Fl. Hakim rukhan mit einor Brticke (Kurpi), 
Puluku, 	Turan - sera 	oder 	Taran - sera, 	Daletsch e, 
Umysche, 	Tschanetsche, 	Bischeko 	oder 	Wischeko, 
Mischomandon oderNischomandom,Schikar-sara,Sejd- 
sufijan, 	Barkode, 	Sede, Ibrahim sera, Dawadscha, 
Kisamandon, Kasiinsera, Selibe-dschor!, Korke, Kar-
bozde, Puschfum, Salkesar, Khuschkeramandon oder 
Khuschkebandon, Reschtabad, am Sefirild. 

Sudlich von Rescht liegen die DOrfer : Kisbach, Girdedar mit 
einem Rohdor-khane (UL- )1.).stc)) oder Schlagbaum, Suleiman= 
derre, 	Bagischa, 	Rilpurdesar, 	Tuseramandon 	oder 
Surandon, Bedschore-pas, Hala-sera u. a. 

An - der Strasse 	nach Laidschan 	liegen 	die Diirfer: 	K tird 
malt all a 	(e.1..stm JIS) jenseits 	des Fl. Keladschi-rudbar; Schaleku 
(,S..(L.;::.,), Hadschi wische (a...Z.A,) mit einem Rohdor-khane, P o k e- 
n ar oder Potschekenar, am Fl. Aguzkul-purf Littschegurab 
am Fl. Wischekai, Hurobeser, Hurobedschir, am Fl. Rud- 
khanel-hakem. 	Hinter diesem Dorfe kommt man an zwei Bracken, 
Pulenure und Pulekesch-damurde genannt, und weiter hin liegen die 
Diirfer Pir-musa, Dschanek-ber, Emir kuteban,Muschde ; Kutsch-Isfahan 
(04A.012‘.?..,S) wird Stadt genannt, hier wird Sonntag und Mittwoch 
Markt gehalten. 	Von Rescht bis hieher rechnet man 2 Farsang 
Weges. Diirfer in der Umgegend von Kudsch-Isfahan sind : Dsch i-
betschokul, Rudkul, GosThkewo, Khischte-metschet, 
Gindiwonepudessar, Warasga u. a. Lajledschat, am Fl. 
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desselben Namens , mit einer Brucke. 	R udb a r eki, 4 Fars. von 
Rescht. 	Rescht-ab ad am Ufer des Sefidrfid, gegentiber das Dorf 	' 
K i s urn 	und hinter 	diesem an 	der Strasse 	nach Laidschan die 
Dorfer: Bosi-hurab , Sulfahar,  , Tidscbnakuka xi. a. 

Zu dem Mahall Tul em am Ufer des Haffs Murdab gehoren 
die Dorfer: Naulthale, Tuljab khane, Hinde-khane , mit dem See 
Bidscheriki (L.5.....S)L-3), Kischistan, Sijanderwischan, Lakesar, Sijawi, 
Khamser,  , Nargestan , Gurab, angeblich Geburtsort des Schah Sefi ; 
Pujan, Mes, Segaljan, Paskhan, Dschuma bazar, Siahtnn, Gil-khuran, 
Dilamandon u. a. '). 

Die Bewohner dieser Dorfer beschaftigen Bich mit Seidenzucht ; 
die jahrlichen Abgaben belaufen sick auf 9000 Tamen. 	Der Mahall 
Tumen wird von 10 Flussen durchstrtimt , von denen die grossten 
Kesma (Ltileman),Pischrildbar (Paskhan),und Sijahrfid- 
b ar , 	an dem letzteren liegt das Dorf Pirebazar oder Pile 
b az ar,  , mit zwei von Stein gebauten Magazinen zur Aufbewahrung 
der Seide, Cocons u. dgl. 	Den Weg von hier bis Rescht kann man 
bei gutem Wetter in einer Stunde zurticklegen , gewahnlich aber 
braucht man einen ganzen Tag (lain. 	Seitwarts des Weges 	im 
Walde versteckt, liegen die Dorfer F ak il, Busar, S ij areke nar 
und Piledorban. 

Zu Gil -gesker gehoren die Dikter: Isferd , nahe am Mur-
dab, Sikeser (oder Sisar and Sesar), Umendon, Kimmejran am Fl. 
Obikenar (wird auch Mahall genannt), Bawl:11)er, am Fl. Tschelesar, 
auf der Landzunge des Murdab; Tarehurab am Fl. Zemonibuzurg, , 
wird auch Mahall genannt; hat eine warme Quelle. 	Pischede, Sijah-
bar oder Sewar, besteht aus mehreren Thirfern. 

Stidwestlich von Rescht Jilt der Distrikt Fu m en, der alten 
Hauptstadt des Biepas, gegenwartig ein elendes Dorf mit 140 Htitten 
und einem verfallenen Palaste der fruheren Herrscher. 	Nardlich von 
Fumen liegen die Dorfer G-urbukutschi-sent, Kumak, Luleman-bazar, 
am Fl. desselben Namens (Kesma) ; Dschir-kelaschin oder Kelaschim, 
100 'Hauser, liefert jahrlich gegen 85 Batman Seide; Lischabundon, 
Kasmo-bazar, 100 Hauser, liefert gegen 80 Batman Seide; Khalka-
sar oder Kelasar, Paskhan oder Pesokhan, Kasan, Mullasero, : Kuse-
geron, Nude, Gurobenasir, Pescholem, Markhal, Schakhal, Mahal 2), 

1) el-IL.j.s 	— 	' xit. 	„,..,)).".6 	_ 	N.J1..50,-;.1) 	— 	ol,;:...:::.*S 	_- 
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Dovesar, Kuwazon, Kuhna gurob, Tschekusar, Khusmakb, 250 Hau- 
ser; Magsal oder Makirsar; 	Molewon, Falabod, Rudpisch, Kijawon, 
Ttchiran, Khudoscbar, Guschljamandon, Buschde Oder Pischde, Pula, 
Khatmegurob, Kitlde, Dschur-kalde, Dschir-kalde, Kalde-kur, Dugur, 
Fakhscham, Sumosero, Sinn, Tschubemeschal, Kuhnesar, Sangebe-
dschar,  , Gescht, Kalarudkhan, Rostekenor,  , Muschatuk , Tschaparde, 
Kokode , 	oder Kude; 	Dagaride, 	Porekijab, 	Kulapuscht, Markan, 
Tscluaman, Gigoser, 	Talili, Minar bazar, mit einem alten Thum, 
Tschihil-gusche-tschamani 	(L,4,.....?.... zc.:.'..*15,).e.-.) 	genaent 	der 	Maier , 
75 Khan-Ellen hoch gewesen sein soil; Girdabad, Maleman, Purde-
sar, Khasru-abad, Dschur-paskie, Nufut, Ltilekam, Ali-sera, Kasab 
ali-sera; Meltiskan, Pustin sera, Mehdi mahalle, Kazide, Goukede, 
Surem, Sijahpiran , Aljale gubar,  , Obertld , Khuschke.  uudeban, Bag-
bauom, Pamsar, Gurabepas, Dschirde , Schambe bazar, Serabestan, 
Dscbir-send, ',tirade, Tanaf, A.zkam , 	 schaltikesar, Sijahrird, Dschi- 
repischkhan, Koran, Lischpare, Khurembische,Falelihabad, Schalede 1), 

• 
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Schakal-gurab, Halil-sera , Pischesar, Daze Ahmed-khan, Bedschar-
kenar,  , Zergam , Huseiu-abad , Dschame schuran, Dschur-pisch-khan, 
Segaljan , Dschur-belkur, Pirde, Dschire-gurab , Geskere , Futmesar, 
Scharem, Sengdschu, Mijande 1) u. a. 

Im Ganzen 	zahlt man 	146 	Diirfer dieses Distrikts, 	deren 
Bewohner sich zum grossten Theil mit Seidenzucht beschaftigen. 	In 
Fumen wird das in ganz Persien beruhmte Rosentil bereitet ; 	die 
jiiiirliche Abgabe des Distrikts belituft sich auf 31,000 Tumen. 

Stidwestlich von Fumeu , im Gebirge, liegt die Stadt -Nasula, 
(241..1..4), vermoge ihrer Lage eine naturliche Festung, 250 Hauser, 
zum grossten Theil von Schmieden bewohnt : beruhmt sind die Xisen- 
bergwerke in den 	nahen Bergen. — Zu dem Gebiet der Stadt 
gehtiren die Dorfer: Ljakesar, Schemba bazar (?), Kischi-hala u. a. — 

Zu dem Bultik.  Scheft gehoren die Wider : Usmawendan, Mar-
dake , Nasir mahalle , Schalman , Bedau , Liife bendan, Sefidninki, 
Sijamaski , Kysba , Zulpiran, Kysbe mahalle , Mir maballe , Scheikh 
nialia,110, Segaljan , Kumsor, Tschumatscha, Nasiran, Pir Mohammed 
sera, Khurrem abad 2). 	Tin Ganzen 'zahlt man 110 D0rfer. — Zum 
Mahall Ru.dem gehoren dieDorfer: Imiimzfide Haschim, am 
Fusse des Gebirges und am Sefidrud , S er ew an Kazyjan , Schah-
rustan, ICudum (c6x.g..5).  Ejnawar (?), Bazar-schah-agadschi, Thischam be 
bazar, Guwena oder Dejbuua, Saresenger u. a., die meisten am Weg 
von Rescht nach Rudbar. 

Rudbar, 	12 , Fars. von Rescht, am Fusse des Gebirges • und 
am Fl. Kyzyl-uzen, hat 797 Hauser und ist ganz von Weinbergen, 
Citronen- 	und Olivengarten umgeben , 	(label. auch Zeitun-Rudbar 
(ALP)) oily)) genannt. In der line, am Zusammenfiuss des Kyzyl- 
uzen und Schahytld, 	welche den Sefidrfid bilden , ist die .im Alter- 
thum miter dem NaMen Fauces Hyrcaniae bekannte Bergschlucht. 

1) 4...-4),.<31..‹..::: oder 31...t9L.:.::_ 1.3..w j.er6. _:: }....t.):::•-fra _ LX.71 u...l.f 
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Zu Rudbar gehoren die DOrfer : .Ali Abad, 	Alise , Kuschk 

	

(fabricirt Schiesspnlver) , Kambar, Sarkhun , Kelas 	Phildej (Piledej 
oder Philede), Dorestan, Deukogo, Lua oder Laka (mit ciner heisseu 
Schwefelquelle); Khulumbu , Takilim , Gandscha, Kazan, Dschubau, 
Isfendiar-merz, Kaliirez oder Kjaluraz, Puschte, Rohdor puschte, Piri, 
Schamom, Forak, Tscharja, Imam-abad, Kerarad, Khuluk-kasch; oder. 
Khulak, Uskulek, Rustem-ahad, Reschterild 1). 	Im Ganzen 46 Dilrfer 
in Jailak und Kischlak getheilt. 	Die Bewohner sprechen den tati- 
schen (P) Dialekt, einen besonderen Dialekt des Rilanirhen, ver- 
stehen jedoch anch Persiscb. 

An der Strasse zwischen Rescht und Rudbar, am Ufer des 
Dschahannum-derja, liegen die Miler : Hilpurdesar Duschambe bazar, 
Schahagadschi, audum, Imamzade Haschim, Nogulewa, Rustem-abad, 
Dschuwenelad oder Dschuben, Gandscha, Rudbar. 

Bultik Rahm e'd ab ad besteht aus folgenden Parzellen : Halime- 
- dschan , Scheikh-Ali-Tuse an dem FL desselben Namens, Gukene, 
Scherbi dschar, Barakur 2).  

Fitisse dieses Bul., 	die sich in den Sefidrild ergiessen, 	sind: 
Oguzeban,Ali schahrad, Kurtum 2). 	 - 

Die Dorfer sind in Jailak und Kischlak getheilt. 	Jailaks sind : 
Merdschan-abad, Naude, Kbusch abhure, Tschal seraki, Kela wezan 4), 
Residenz des Statthalters von Rahmed-abad. — 

Von den ubrigen DUrfern kennt man: Schibran , mit einem 
Fl.. desselben Namens, Tutekbun, Schirkah , Istalkhedscban,Feteku, 
Kuschketschan, Kulusferusch, Rudkhane, Puschte han, Kijabad, Nasbi, 
am FL Knherud Nasfi 	der in den Sefidrild fault; Fetelek, Kil-
wars, Talitbar, Keldijan, Wije, Kelaschtar an einem Fltisschen, hat 
eine heisse Quelle; Harzewil5), nab° bei Mendschil, am Fl. Harzewil,. 
der in den Sefidrad fallt. 	 _ 

1) 01..)1 4. _ 3.14 _ 0..4.*:"5 _ 1..41..f — u3...-j..... _ L.)....)S _ to ,.).;?. 
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In II ahni e d abad wohnen folgende Stamme: Taife-i-Hakem, 
Pir-aslti, Duganlu , 'Wallin, Dschamanlu, Karkanlu; 1) 	alle sprechen 
kurdisch, tatisch, gilekisch, theilweise auch persisch. 	Sie bewohnen 
die Diirfer : Kelaja, Aliabad, Sandas, Hakem neschim, Diwerad 2) und 
einige andere. 

Mends chil (.j..,L.-v..4), im Gebirge, nahe der Vereinigung des 
Schahrdd und Kyzal uzen, berithmt durch seine Olivenwaldungen, • 
wird zu den Darfern des Gebietes (.1-...„03) der Amarlu (..1..1)1.=) uud 
Baba -mansur ()y.2.;.,4 L.4l....4) gezahlt. 	Diese Stamme wurden unter 
Schah Ismael aus der Tarkei (.3,1  nach Gilan ubergesiedelt, uud 
haben, 	wie es scheint, 	denselben Laudstrich mime, wo fruiter die 
Sekte der Assassinen hauste 3). 

Die Amarlu sind in folgende Stamme getheilt : Talfe Walikhau, 
Bischanlu , Schahlcalanlu , Mahmudlu, Tschaggalanlu, Tschakhamlu, 
Titikanlu , Mirza kbanlu, Taife-i-kazim und Nauruzkhan Bakulikhan, 
Rabbe keraulu , Mendschiliho-bodarlu, Schamkanlu 4). 

Den Amarlu und Baba-mansur gehoren die Dorfer : Ltischan, 
Name kuran, Khullchob, Keltirdere, Sengerad, Sukure, Parubar, Pok-
digde, Uskubun, Dschirinde, Mijane-kuschk, Ajnide, Biwerzin, Juku-
nem , Nawe, Kharpu, Wije, Laje, Kelischam, Anbawe, Azkharkum-
barase, Nasch, Puschte kiilitu, Nuh-dih, Gilatikesch, Talaku, Lijawal, 
Masch mijan, Kijasch, Watal, Tschamal, Kupul, Sibiu, Girdewische 5). 

1..sK...2.id 	— t A') ut,./.C.  ..... xSt.k..))), — ul..CD u:„....2..e. — ..q.71.*y.  — e) 	-• 
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Stamme von Baba Mansur amarlu (,..y..4z ),04..-...;,A 1414 ?): Zikawar, 
Kuwart, Keschnerfid , Tutektschal , Tijan descht , Kakutan , Kirwa, 
Pascbam, Dainak, Tschelwaschk, Petel, Kemal-de, Narende, Kurerful, 
Zarde-kasch , Deschti-rez, Tehmuraz-abad , Kenkeri , Kulah-dschub, 
Kukedschin , Teskin 1). 

bie Dorfer sind in Jailak und Kiscblak getheilt; die Bewohner 
treiben Ackerbau und Viehzucht; der Viehstaud ist bedeutend. Lan- 
desSprache ist Kurdisch , 'dock versteht man auch Gilanisch 	and 
Persisch. 	Im Gebiet der Amarlti zablt man mehr als 20 heisse 
Quellen, von denen eine die Eigenschaft besitzt, jedes Thier auf der 
Stelle zu ttidten. 	 . 	.. 

Die 	Khanschaft 	Schanderm in 	( (:) ,4),xg...:::,) 	ntirdlich 	von 
'Masul, vom Half Murdab bis an das Gebirge, 1 Fars. breit und 7 
Fars. lang, hat folgende Darter: 

Biten oder Bitam, Umal, Uljam, • Tschamuschtudschan, Schahscbi, 
Isozoe? u. .a. 

Die Dtirfer 	sind 	in Jailak und Kischlak getheilt. 	In Kriegs- 
zeiten stellt Schandermiu ein Contingent von 150 Tfifenktschi. 

Die Khanschaft 	Talusch-dulab und 	Gild ulab, 	an der 
Kuste des Murcia]) 	und des Meeres, 	4 Fars. lang und bis an das 
Gebirge 7 Fars. breit, mit folgenden Flussen: 

In den Murdab mtinden : 
Malek - khale, 	Bedschar-khale , Ketschelek , 	Sefi-khale , 	Schil, 

Kergan 2). 
In das Meer mtinden :  
Milarild, Amur-kend, Schefa-rfid, Sendijan, Naukende, Aladscham 

oder Alakam , Sember-tschale oder Simbarkhale, Dunja tschal (an 
der Grenze der Khanschaft Asaltim) 3). 

Zu T al ti sch 	dulab gehoren die Dorfer : Pare-sar,  , Khal- 
khaljan, Kedustan, Urdedschan, Tscheku, Tscharotsch, Mazupuscht, 

..<0.1e ..< _*,,01.1, _ 	L5,14 — 	ejleeo u.:,1-4 — LA,I.,...5' — 	,?..V.5  — 
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Darihwoz, 	Rischan, Punal, Pain-punal zwischen den Fl. Tschapser 
und SchefarAd, Residenz des Gouverneurs; — Alan, Galysch-ma,halle, 
Bischesara, 	Sijabil, 	Duran -mijane-rudkhan, 	Sarak, 	Deschtemin, 
Schir-betschepir-Imainzade, Tscharbade 1) u. a. — 

Als Jailyk sind bekannt: 	. 
Waska, Parkam , Minerad, Seragili, Rauschande, Arewescht, 

Baran, Amirekuh-, 100 Hauser, Tawila-guwan, Kule, Deschte-daman, 
Arutschul, 	Sinde oder Sinde-de, Rinatsch, Ispit, Arustan, Rengab, 
Barzeguh, Abikenar,nahe bei Tschapud, wird Mihail genannt; San-
gesar; Khoschabar 2), im Gebirge, vom Stamm. Khoschabar bewohnt, 
von dem in Talusch-dulab 	250 Familien leben, unter ihnen 80 
ramilien, die aus Schiraz eingewandert sind; sie bekennen sich zur 
Sunnet. 	 , 

Zu G i 1-Du1ab gehOren die Dorfer: Tschabedschar , Tschen-
giran, Darsera, Giletschalftn, Sejd-Scharefscho, mit Imamzade; Schane-
pawer, in der Niihe Ruinen tines alten Thurmes; Sijawezan, Katschi-
lek, .Sekam, Rudbar - sera, am Fl. Tschapser und am Fusse des 
Gebirges; Taremsera, Scheikhsera, Ademsera, Sasansera, Laktarsera, 
Sijabulasch, Rizwande-garibe-bende; Rudpuscht, Mamdukan, Rusar, 
Ichimesera; 	Aschurkend, Schefarad, Beg - zade-mahalla, 	Sendijan, 
Scheschkuli 	nail() der Ktiste am Schefarild, Alkam, Simbarkhale, am 
Pl. Simbarkhale, Naukende, am Fl. Naukende, Dunjatschal 3), an 
der Grenzc von Assalim. 

1) rw tcja — 	eile4t..4.1-: 	_ 	01,:i..y.) a..f — 	t..)1._?. 0)1 _ ,..< .. — 
,.....-)- 	— 	k.::,....,f4i3)LA _ )1.5 z5.3 _ d,.4:y) — ,1.3.s — 0'11 — LA...Ild c.,, 
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• In Talusch-dulab und Gil - dulah. zahlt man im Ganzen 	2849 
Hauser mit einer Bevolkerung von 14644 Kopfen , '45 Irnamzade 
und Asitane,. 5 Nita, 26 MUhlen. 	Die Bewohner von Talusch-dulab 
sind 	zum 	griissten Theil Sunniten, 	die von 	Gil - dulab hingegen 
Schiiten. 	Im Kriege 	muss Taltisch-dulab 	150 Mann Tilfenkdschi 
Contingent stellen. 	Die Bewohner von T. sind als gate Schtitzen 
bertihmt und man sagt , der Khan konne jeder Zeit 5000 Mann, 
Schtitzen 	aufstellen. 	Ackerbau 	und 	Viehzucht 	sind 	bedeutend ; 
Weizen wird jahrlich im Durcbschnitt 58,000 Halwar erbaut, Honig 
600 Batman, Seide 2515 Batman. 	In Talusch wird turkisch, gila- 
nisch und theilweise auch persich gesprochen. 

Die Khanschaft A salim (r.IL....1) 2 Fars. breit, 10 Fars. lang, 
bis Khallchal , bat folgende Dorfer: 	Gigoser,  , 	Khaldsera, 	Alalan 
Nawarild, mit einem Fl. desselben Namens und einem Markte, der 
Sonntags gehalten wird; Kisam, Lataj, Kijasora, Itesidenz des Khan; 
Kule-sera , Takyi). 

Als Jailak sind beltannt : 	Nan, Llimir, Alla-di 2). 
Gesammtzahl der Hauser in Asalim 791 ; Einwohner (Talysch 

und 	Gileken ) 4240, 	zum 	grdssten Theil 	Sunniten; 	stellen 	50 
Ttifenkdschi Contingent. — Weizen erntet man jahrlich 25,000 Hal-
war, Honig 650 Batman, Seide -150 Batman (geringd Qualitat). 

Die Khanschaft Kerganr tI d (Jj) 0115S) an der Kfiste, 8 Fars. 
lang, bis an den Karasu oder die Grenze des Kreises von Astara, 
hat folgende Dorfer: Wazne, Nemir, am Fusse des Nemirtag oder 
Kuh-nemir, mit dem Fltisschen Nemir; Tschuwar, Hawilc, Burmesera, 
Schilewar, am See Pelasli (J. Lp.lt4) ; Khatibsera am Fusse des Gebir- 
ges and einem Fltisschen, hat ein Imamzade des Mir-azim (t..42= 	; .r.,...) 
Lisar, am Fusse eines Berges auf dem ein Thurm steht; Heradescht, 
Mamdewar,  , Kalabun , Darelcari , Khodscha Karilala , Puschte, Dschi-
mikuh, Girdab-uzen , Nawan , Surepuscht , Tul-gilan, Schakar-descht, 
Rik ( Kischlak' des Khan von Kerg,anrad ), . Tulerfid, Tschulendan, 
Kuhe-kari , Renk-resch-khane, Sideki , Taki , Dschukendan , Hindua 
keran, Kurdebidschar,  , Kelfarad , Hija:n , Khadsche Kari-pain , Tul-
redsch, Aradescht, Turepuscht, Naalki, Galysch, Scheban 3), Nolband 

, 	•..... a...8-  — 	L.5 I.:i •S —. 1) 5.....I.Kel — It. 31..- — t.IYIr — 	 — , -3)(ya(.• 
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, 

(mit einer Asitane des Suldan Seinaki?), Kakbrud, Khatifsera, (oder 
Khalesera Oder Gil-sera), lihewir, anaTfer des Fl. desselben Namens 
und nahe der Ktiste; Kerganrfid, nahe der Kiiste. 

Jailak : Ak-ewlar (Jailak des Khan)!, daze gehoren die Dkirfer: 
Mijan-kuh, Schalewesch , Rezan, Madan, Disko, Kurmar, Utaksara, 
in denen alien Vielancht und Weizenbau betrieben wird; — Derau, 
Tilar,  , Tschuran, Alakescls Dakhlakuni, Wil, Howesku, Gemtischtun, 
Atischkesch, Sakht-dere, Dasch baschi, Lipan keseh, Ader hadschan (?), 
Tekri, Gendschkhane.1) 

Au der Kuste von Asalim his an die Grenze von Asta,ra sind 
die FlOsse: Kelfarild, Hinduakeran, Tuleritd, Taki, Amaldschu, Ker-
kanrfid , Puschte, Handschakari, Pulkehuwi, Kuzek, Kunbildschu, 
Sardabkhale, Kide-dahaue, Manidewar, Lisar_, Puresera, Khatibsera, 
Schilewar, Hewik, Hanseni, Ischuwar, Nemir,  , Rudkhane-kutschik, 
Dschilwand, Lundebil, Hadschekeri, Astara ;2) im Ganzen 72. 

Gesammtzahl der Hauser im Gebiet von KergarIld, 6995, 15_ 
Imamade und Asitane; Einwohner — Taltisthi (Sunniten), Gileki 
(Schiiten) : 	41,380 ; unter ersteren auch Tiirken 	 die aus Ardebil 

.und Khalkhala tibergesiedelt sind. 	In fast alien thrfern finden sich 
einige Familien des Stammes 	Galusch 	(0:::....11S); 	aus 	den 	Steppen 
Ardebil und Mugeru ziehen jahrlich 50D0 Familien nach den Jailaks 
von Kerganrtid ; 	Produkte sind: 	Weizen , 195,000 Halwar, Gerste, 

I 	— 	 5)L.C14.LSD).s 	s.'1. ' 	••• 	6.• 	 3U 0  	..... __.) 	um) 	3.)  —. 0.3 70..y.k4 — cs  
— 	a OS 	
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15,000 Halwar; Honig, 2500 Batman, Wachs, 250 Batman ; Talg, 
1500 Batman, Butter, 150 Halwar; Kase 1500 Halwar, .Wolle 225 
Halwar, Seide 75 Batman. 	 . 

Die Abhangigkeit der Talusch von dem Statthalter von Gilan 
ist nnr nominell , die Bergbewohner gehorchen ihren Khanen und 
stellen nur ein Contingent von Tufenkdschi. 

Zwischen Kerganrad und Russland ist das Gebiet von Astara 
(1)1.::.....c). 

Das Dorf Astara liegt am Macre an der Mtindung des kleinen 
Fltisschens 	Astara, gegenuber dem russischen Zollhause. 	In 	dent 
Dade 	sind gegen 	30 	Magazine zur Aufbewahrung der Naphta- 
Schlauche. 	Die 	Einwohner 	des Gebiets 	treiben 	Ackerbau. 	Der 
Handel wird hauptsachlich mit Astrachan uud Baku betrieben. 

Enz eli wird Stadt genannt, besteht aber eigentlich aus zwei 
einander gegentiber liegenden Diirfern an der schmalen Meerenge, 
welche das Haff Murdab mit dem Meere verbindet. 	Die beruhmte 
Festung besteht aus einem zwei Stockwerk hohen Thtume an der 
einen Seite und zwei unbedeutenden Schanzhugeln an der andern 
Seite der Meerenge, mit 16 Kanonen und angeblich 155 Mann 
Besatzung. 	Der Ort 	ist 	schlecht 	gebaut und 	hat 353 	Hluser, 
3, Moscheen , 	3 Takie und 2 Bader. 	Die Einwohner fertigen vor- 
zugsweise Schilfmatten ; 	sie gehoren zwei verschiedenen Stitmmen 
an, Surkhi (L.5  .....,)' die unter den Sefiden aus dem Dorfe Surkhek 
(J...).....) aus Semuan (d...i.c.,,) einwanderten und dem Stamme Usta- 
Mohammed-Riza. 	Die Sprache ist gilanisch, turkisch und persiseh. 
Die kleine armenische Gemeinde, 	von 34 Seelen , 	in Euzeli hat 
ihren eigenen Geistlichen. 	Die Rhede von Enzeli ist eine der ge- 
fahrlichsten an der ganzen litiste. — 	An der westlichen Seite des 
Murdab liegen die Dikter: Beschm, Sejde-rauschan, Kupurtschal, an 

- der ostlichen Seite Sausar und Kazyan. 
Die Gesammzahl der Dorfer in der Provinz Gilan belauft sich 

auf 1250, der Einwohner auf 279,600 ; die Einktinfte betragen 204,382 
Tumen. 	Der Reichthum der Provinz besteht vorzugsweise in Scide 
und Oliven. 	Den Ertrag der Seide kann man auf 400000Q Rubel 
Silber schatzen. 
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- Notizen, Correspondenzen und Vermischtes. 
• 

N a c lt f l' a g 	. 
zu der Abhandlung „Schdrani und sein Werk fiber die 

muhammadanische Glaubenslehre" 1), 

Von 
G. nil gel. 

Die naliere Ansicht des Dresdner Codex Nr. 392, welcher das 
von Scha crani mitten im J. 967 (Frtilijahr 1560) vollendete und in 
ein Vorwort, 	sechzehn 	Capitel rind ein Schlusswort 
getheilte Werk &.+Jti.,1 C.J.."*.zedf k....)",..3 ejLett, 4:3 	.,a..ji., 041 ,_Aluai 

,....41,Y( ,..,),= ,I,Lx:i2,151 enthalt, fuhrte mich Bl. 23 r auf die von Him 
selbst mitgetheilte Liste seiner his dahin abgefassten Schriften. 	Da 
er diese wahrscheinlich mehr oder weniger genau 	nach der Zeit 
ihres Erscheinens ordnete, so ware neben ihrer bis zu jenem Jahre 
gegebenen Vollstandigkeit 	ihre Reihenfolge gesichert, was literar- 
historisch 	immerhin nicht .ohne Werth ist. 	Scherani nennt die 
k....A.Ilial eine Selbstbiographie z,........ii ,,...,:il.k,o 	und vergisst 	nicht 	nach 
seiner Art zu 	bemerken, 	class er 	in 	dem grossten Theile 	dieser 
Schriften-, welche sich vorzugsweise mit 	dem Gesetz 	beschaftigen, 
zue,J:st 	einen 	vallig 	neuen 	Weg 	eingeschlagen 	babe 	I  g : IL.—.63  
Neil 	,--31Y.vf ,41, l'ar<xil (i. e. ‘ ....xf..1(). 	Es sind folgende: 

1. ,.5.5,403 	.,..ii.,trif,....fl ,.. 	..)3i).,,,J1 j.s.\11, .jene Schrift, welche 	den 
in der Abhandlung erwahnten Tumult in liahira hervorrief. 

2. K.:)n E!.4 ,. of 40 k...A.:::...C, 	eine insofern 	eigenthitmliche 
Traditionssammlung, 	als sie nach der Reihenfolge der Capitel in 
iuristischen Ilandbtichern geordnet und auf Beweise der vier ortho- 
dozen Secten 	beschrankt 	ist, 	ohne 	sich 	um 	dies zu kummern, 
welche zuerst eine Tradition ans Tageslicht zogen 	oder bekanut 
machten, 	dagegen 	aber 	jedcn Anhanger 	der 	orthodoxen Secten 

. 
1) S. Zeitschrift I3d. XX, S. 1 flg.. 
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erwa,hnt, 	der 	zuerst 	einen Beweis 	auf sie 	begrandete 1). 	Die 
Reinschrift vollendete er in Kahira im Anfange des Ragab 936 
(Sept. 1529).  

3. 0a04.;•: 111 S1)! 01.,9 	A ejs....JI ti.;,....11, 	gleichsam ein Sup- 
plement zum vorhergehenden Werke, indem der Verfasser hier die 
dort erwahnten Traditionen auf die Manner zuriickftihrte, welche 
sie aberlieferten. 

4. .,I,..LJI fit.•:::,41 ,.:::...a..1-1 ....,..aj.a ,' 	3*.;.4.31 )0......3; , 	eine 	von 	Ijagi 
Chalfa nicht erwahnte Schrift, deren Inhalt durch den Titel 	zur 
Gentige gekennzeichnet ist. 

5. 4,3.4.--ck....4 0,..exil 4;9 6 ge,.....vsiii ,I).A1 ,....iil...:::...,, 	eiue von 
SchaVani selbst a1s werthvoll SAS yl.xS bezeichnete Schrift, welche 
alle vertragsmAssigen VerpflichtungOn enthalt , die von Muhammad 
den Glaubigen auferlegt worden sind. 	Ihm liegen Ueberlieferungen 
sit Grunde , 	welche zum Guten 	auffordern 	und vom BOsen ab-,  
schrecken, also in zwei Theilen dartiber handeln, was die Mensehen 
nicht thun, um Verbotenes zu meiden, und was sie nicht thun, um 
Gebotenes zu verrichten. -- Ihre Vollendung Mit auf den 28.. Ra- 
madan 958 	(Ende Sept. 1551). 	Vgl. 	den Wiener Ilandschriften- 
catalog III, S. 389 fig. 

6. 8.*K4.11 v.:..11......xaJI 3...zt.:.: 	,. 	X.6....t.XASI ilyAl 	e35.1, 	ein Aus- 
zug aus Ibn al -`Arabl's „Mekkanischen ErOffnungen", vollendet im 
Dielhigga 960 (November 1553). 

7. KI.,,iya,11%),.=1,B 	Grundregeln ftir• die Sufi. 

8. ,.5.4.1)31‘./...c1,3 7 	ein Auszug, 	weichen 	Schacrani 	aus 	den 
Grundregeln 	uber 	die 	abgeleiteteu 	oder 	praktischen Rechtssatze 
des im J. 794 (1392) gestorbenen Scheich Badr-ad-dln Muhammad 
Bin cAbdallah az-Zarkaschi. verfasste. 

9. 3.".).036 r.i. „41,s,.,..!,31 g:L.v.A, eiue Vereinigung des gertihm-
ten Commentars, welchen der im J. 864 (beg. 28. Oct. 1459) vef-
storbene 6alal-ad-din Muhammad Bin Abmad al-Maballi zu Tag- 
ad-din 'Abdalwahhab Ibn as -Subki's , (starb 771=1369/70) 	 4.. - . 

.,41-, .g. uber die Grundlehren des Rechts herausgab, mit den Glos- t_ 	• 
sen, 	welche 	der im J. 907 	(1501/2) 	verstorbene Kamal-ad-din 
Muhammad Bin Muhammad Ibn Abi Scharf zu jenem Commentar 
geschrieben hatte. 

.1) Nonnisi 	lin Vagi Chaff». 	V , 	S. 210 z. 9 „der 	Uebersetzung 	ist 	in 
minime zu verwandeln. 
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10. JAS'111 .X21 	ejle,) 	3 jsb1,..V.)  sc.:...,.,35.41, 	das 	von" mir in 
der Zeitschrift .  ausfithrlich behandelte Werk. 

11. 3 	kt.A.:•:.Cf, 	eine in echt 0,..:K.I.11.5.111 yl-z..5" ...4.1s 	0..ris.4.11 

muhammadanischem Geiste auf den wunderbaren Inhalt des Korans 
gegrundete Schrift, die nicht weniger als dreitausend Wissenschaften 
herausklfigelt, welche iu semen Suren verstreut sick vorfinden sollen. 

12. 	ii. 	...-/..11 c.:kit.:.12 7 	die Classen 	der Sufi 	Von Abfi Bakr an 
• bis zum Schluss des J. 960 (1552). 	Er gab diesem Werke den 
besondern Titel )1,041 8,31.J c.$1.skio 6 ...1.01 ei10 and trug es 
vorzugsweise 	aus 	frtihern Schriften 	desselben Inhalts 	zusammen, 
wahlte aber im Ganzen nur 442 Individuen 	als 	solche heraus, 
welche Andern als Muster dienen konnten und Aussprilche •thaten, 
die den ersten Standpunct :QtAriaJ1 und den dritten d. h. hochsten 
eines 	wahren 	Sufi Xii*tig. berithrten. 	Auch 	finden sich 	mehrere 
seiner Zeitgenossen darunter, 	mit denen er freundschaftlichen Um- 
gang pflog. 

. . > 
13. ..>14.1:.:111.)1.)..,  UL_., 6 0141/1 r.--,it.o, sich fiber die Bedin- 

. 
gungen verbreitend, welche zum Grade eines wahren Muktahid fuhren. 

14. of 	J-4.P4 fo-r 07 :}d jz 011,..X.41 elf,' mit einem sins 
dem Titel erklarlichen Inhalt. 

15. 1.14.1111.,)  J...211 	,,....?.,1 	er J... ri...J. :).., 	gegen 	falsche 
Propheten gerichtet, die far um so gefahrlicher dargestellt werden, 
als diese durch r  41111 vermittelten Eingebungen der Sufi 	zu wis- 
senschaftlichen Beweismitteln dienen.  

16.. ja'...-4  k...301-- 131 ri.enii i..3( 	 j.= i  Ja...nsill.t (......;::;::1, 	eine wei- 
tere Erlauterung der vorhergehenden Schrift, gerichtet gegen solche, 
deren vermeintliche gtittliche Offenbarungen durch .L4M im Wider-
spruch mit den ausdrucklichen Worten des Koran stehen. 

17. .....0.31,...41 6 J.4.= 6 yo4.1 ,...Abli..:41 ,,,,3,341, in welcher Schrift 
Scher rani eine unter den Augen 	seines Scheichs 'Ali Marsafi zu- 
gebrachte eintagige Einsamkeit 	zu schildern scheint. 

18. ga..>„.÷A.11 y1,.)1 3 )yvi Ka...." oder F4...4 3 Ke,...x1111 )1..Of 

X4.3j.t...1) t.,,A.; in ein Vorwort, drei Capitel und ein Schlusswort ge- 
theilt 	und 	fiber die ilk 	genannte Art Gottesdienst handelnd. .,tx.11 

-Vgl. die Abhandlung S. 41 Anm. 57. 	 , 

19. C.) • U). at...4 x.....3 
 Cl' o Ir  fl 	,i, 	,...AS, 	vorzugsweise • 3 `,. _,--1 • Bd. xxl. 	 18 

' 	 . 
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fiber 	die 	sufische Vereinheitung 	mit 	Gott 	L.N.el ."..:•:-.11 j. 	handelnd. 
S. ebenda S. 3. 

20. ...x.ktis.i( r1 	3 ,..a.u.11 0...11_0, fiber die Glaubensartiket 

21. ,,,x11 	.1 	,•- _01 •a ) 	eine Monographie, in welcher Schdrfini 
zusammenstellte, was er an wissenschaftlichen und geheimnissvollen 
Aussprfichen 	von seinem 	Meister 	'Ali al -Chawwfis 	gehort haste. 
S. ebenda S. 1. 

22. • 	1 	 kz.:...Ai...K.if 	eine Auswabl, y„5)11 	. 	c.,.ic 01.19 Lt j.......)51 	, 
die er 	aus dem vorhin unter 6. erwklinten Auszuge aus Ibn al- 
`Arabi's Mekkanischen ErOffnungen auf Bitten mehrerer Scheiche in 
Kahira unter Gesichtspuncten veranstaltete, 	tiber welche uns tjagi 
Chalfa (IV, S. 383) aus dem Werke selbst das Nahere berichtet. 

23. t.y.l..t411 1..1.= Lt u...1.... X3)/1 yl.;:c, dessen Inbalt sich aus dem 
Titel ergiebt. 

24. ?Liail f...e.iii... .ii.*1 1.0.1L 	l.,4 J.= 4...:::.L.v.ii osta:1 3 0,1;::A4.11 xer!...:i, 
ein 	Nothschrei 	fiber 	die Gegenwart 	angesichts 	der 	vergangenen 
bessern Zeiten. 	Er zeigt hier, 	wie die Gefahrten Mubammad's, 
deren Nachfolger und glkubig handelnde Gelehrte ein ganz •anderes 
Lebensbild bieten. und Zeichen einer Religiositiit hinterlassen batten, 
von denen jetzt wenig mehr zu erblicken sei. 

Am Schluss dieser Aufzithlung bemerkt Schdrani, dass er auch 
noch Anderes geschrieben, 	das hier Erwillinte aber eine grossere 
Verbreitung in den Landern des westlichen Afrika wie unter den 
Arabern ‘....+J....11., )31 ;:1 ..5.111.1 014)11 tt_.? c.:.51.. LA td.—.133 	gefunden 
habe. 

Bemerkungen 
zu 6aubart's „entdeekten Geheithoissen" u. a. . 	. Von 	. 

Prof. Fleischer. 

Herrn 	Professor de Goeje's 	hochst dankenswerther Aufsatz 
tiber das uns zuerst durch Herrn Dr. Steinschneider nither bekannt 
gewordene wunderliche Buch, Bd. XX S. 485 ff., veranlasst mich 
zu einigen Bemerkungen. 

Dr. Steinschneider nennt nicht, wie S. 486 'Z. 22 u. 23 ange- 
geben 	ist, 	Gaubari's 	jambisches 	Gedicht 	tiber 	die 	Geomantie, 
j..,4511 rt., „einen Vers tiber die Punktirkunst", sondern unterschei- 
det Bd. XIX S. 571 	vorl. u. 1. Z. 	den von Graubari aus jenem 
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Gedichte angeftihrten Vers ausdhicklich von dem Gedichte selbst. 
Wenn Prof. de Goeje weiterhin dem Ausdruck „Punktirkunst" far 
j..4,11 rd.= 	die 	wortliche Uebersetzung „Sandkunst" 	entgegenstellt 
(S. 496 Z. 17, 21 u. 22), so sind Sprachgebrauch und Verstandlich- 
keit 	entschieden auf Dr. Steinschneiders Seite; 	s. Catal. libb. mss. 
Bib!. Senat. Lips:S. .394 Col. 1 u. 2, S. 424 Col. 	1 Z. 17 ff. 

' 	S. 489 Z. 17 	ist die Lucke im 	Verse 	wohl durch 	Q:,...° 	 ti'; 
auszufalleh, wozu 14.4t;..'s den Inf. absol. bildet: „seine Schriftblatter 
(d. h. die Blotter, auf welchen die ihm zu Theil gewordene Offen-
barung aufgezeichnet ist) enthalten die Ausspruche Gottes gleich 
Perlen an einander gereiht." 

Gegen die S. 490 Z. 1-5 ausgesprochene Meinung, die Bedeu-
tung von ti,....,41, G eh eimk Onste, lasso sich nur damns erkla-
ren, Bass co.12ait u....e,..43, Plato's Schrift uber die Gesetze, wegen 
des vielen Bildlichen und Rathselhaften in ihr gleichbedeutend gewor- 
den 	sei mit „Ra t h s elsp rti c h en Plato's 	, erlaube ich mir auf 
das zu 	vertireisen

' 
 was Bd. XII S. 701 u. 702 Anm. 3 	von der 

Zwitternatur und der doppelten Bedeutungsreihe des proteusartigen 
Wortes 	v...).Ali gesagt ist. 	Das Gaukler- und tiktunerwort u,..,..4.3 ,- 
„List, mit der man insgeheim und hinterracks operirt”, kommt nicht 
von v4uos, sondem vow tick arabischen Verbalstamme 0.......M , gehe i m- 
halt en, her. 	Fur 	S. S. 	491 Anm. 1 Z. 7 	schlage kb 1.:S vor, 
wartlich: 	„als der binsichtlich 	seiner aufgeregte Staub viol gewo.r- 
den" 	d. h. die Aufregung in Betreff seiner auf einen 'when Grad 
gestiegen war. 

.. C 
...il 	S: 495 	Z. 10 	ist 	in freierer Weise 	als Elativus von 

Li)1..s4  S. 494 Z. 5 v. u. 	gebraucht, 	also nicht 	„der grosste Be- 
trfiger", 	sondem 	=-.-.... R.31,.t.in 3,4:,1 	oder 	tt..31.4.1 1:::4, 	der grosste 
Dummkopf ; 	s. Rosen, Elementa peisica S. 49, wo dasselbe Ge- 
schichtchen in anderer Fassung erzahlt ist mit dem Stichworte .girl . 

Die Textentstellung S. 500 Anm. 1 Z. 4 v. u. beschraukt sich 
wahrscheinlich 	auf 	den 	Wegfall 	von 0.1,Lt.lf ,:% 	zwischen i  und 
u.v.e,..b1--11. 	Dumb Wiederherstellung dieser beiden Worte wird das 
zweite Glied des Gegensatzes, in Uebereinstimmung mit der allge- 
meinen 	Aukundigung Z. 5 v. u. , 	vervellstandigt und Logik und 
Sprachgebrauch zufrieden gestellt. 	Die verderbte Stolle aus Ilariri 
S. 501 Z. 6 v. u. lautet bei diesem selbst, 1. 'Ausg. S. 303 u. 304: 

0:-. 	
,),,r3 	

, w
c J.,,,,U1 t...5j1.14 4z 	.11 ,:::....10...." 	'.!.;.:glii C:Jj.;-12":*53  

18* 
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. 	 1...) 	 ; 

	

i, JNIC3 (d. h. 13.46) 	S. 506 Z. 23 ist eiue bier allerdings ad- ., 
flange magrebinisclie - Vulgarform 	fur 	s. Bd. XVIII S: 339 4..„-T_I; 
Z. 6-5 v. u. 

.• 	tr.. 
nos S. 507 Z. 1 verwandle man in :C.:;tt. 	(Inf. von L,.?, 

spater ,51....) und x.....il S. 507 	Z. 7 	in W.....1.11. 	Letzteres Wort 

	

... 	, 
ist das arabisirte pers. z4.4.613, 	von 1.6..)  Schlag, daher urspriing- 
lich 	ilberhaupt 	Schl ag el , 	Werkzeug 	zum 	Schlagen; 	dann 	wic 
Tairreov von grbi6crauv besonders Stabchen zum Schlagen 
eines Saiteninstruments oder B.ogen zum S t r e i ch e a desselben; 
.hier Zauberstabchen, baguette. 

Diese Bemerkungen, fur die ich vor Allem die Zustimmung 
Herrn Prof. de Goeje's selbst zu erlangen hoffe, mag sich ein Be- 
denken anschliessen 	gegen das von Herrn Prof. Dozy Bd. XX 

... 	.., 
S; 621 	uber ep;311I L5j.... in M dile r's Beitritgen zur Geschichte der 
westlichen Araber, S. or 1. Z., ausgesprochene Verdaminungsurtheil. 
Die „Nachtreise des Schmidtes" ' war bei den Arabern sprtichwort-
lich , and 1-venn sicsauch bei Maidhni, Arabb. provv. 1 S. 60 Nr.155, 
scheinbar mit einer andern Bedeutungswendung vorkommt als an der 
bemerkten Stelle, so fragt es sich doch , ob nicht auch die letztere 
den Sinn zulasst, dass die Reise des Schriftstellers nach 11.'4, wie 
jene sprachwortliche 	des Schmidtes, 	zwar zeitig 	beschlossen 	und 
angekandigt , 	aber 	durch 	diese .und _jene 	Zwischenfalle 	verzOgert 
und aufgehalten worden sei. 	 . 

Schliesslich noch ein Beitrag zu dem mehrmals, zuletzt Bd. XX 
S. 611 u. 612 besprochenen arabischen Reim-h. 	Pass der im Mu- 
fassal S. fri drittl. Z. angeftihrte Vers: 

ois ....,. 	..... 	0-  
01.....24 ri p.wi 	LA j i,3 t..W.A...0.-  013 ( 3 )til U 0 	 J 

in dies er Form fiat ist, erhellt aus den in Abulbalih's Commentar 
(Ms. Ref. 72, S. 619 Z. 13-15) .  dazu angeftihrten vorhergehenden 
Versen aus der betreffenden tiaside 	des `.1Jmar bin Abi Ralirah 
mit dem Reime 01, 	Nichtsdestoweniger hat die Bulaker Aus- 

gabe 	
. 

der Alfiah 	vom J. d. H. 1252, S. IV vorl. Z., 	und danach 
die Dieterici'sche S. PO Z. 4 denselben Vers mit 1-_,..„.31.4.4 am Ende, 
auf 1..bb reimend, was in Verbindung mit dem tither daruber Beige- 
brachten wenigstens soviel teweist, dass man spater kein Bedenken 
trug, dem Reime sogar in allgeblich mustergiltigen Verseu 	dieses 
Opfer zu bringen. 	Auch Freytag, Karst. d. arab. Verskunst, S. 506 
Z. 8, hat schwa ein unzwoeifelhaftes Beispiel von diesem Rehn-a. 

--- - — 
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Note zu den „Benterkungen" Rd. XX, 416. 
Von 

Kirchenrath Dr. Hitzig. 	.- 

In Form enter Frage sprach ich 	( s. Bd. XX, 	S. VII.) die 
" Meinung aus, dass gewisse in den Aramaismus aufgenommene Wiir-

ter ans unbekannter Sprache von Ureinwohnern Syriens herstammen. 
Wenn nun Hr. Dr. Per I es die angeftihrten Beispieles ihres Ortes 
einzuweisen versucht, 	so sei 	es mir zu sagen gestattet, 	wie weit 
seine „Beantwortung" mir gentigt hat. 

Betreffend das erste Welt, bin ich nicht int Falle, zwischen 
Glen Lesarten um:,m.':m mid wc;zr.. (0,zo6cg) 	mild 	 fiir die erstere 
zu entscbeiden, bekenne mich vielmehr fur die beigebrachte zweite 
Urn. Perles zum Danke verpflichtet. 	Weniger will mir einleueli- 
ten, dass ::,-‘N das lateinische virus sei, in welchem ja schliessen- 
des s nur dem Casus, nicht dem:Thema eignet. 	Ich bezweifle sehr, 
dass demselben sich noch, wie in mon.; geschieht, der Art. anftigen 

kounto. 	iscial, -,-.roiog beweist nicht, denn hier wie in LoaDo.bsi 

(61-otzEia) 	und 3.4q0=. 	client 4-03, um eine zusammengesetzte Sylbe 
zu schaffen. — orizN ferner soli Bach Perles nicht Russ, son-
dern als =_—_:{(m.7,ita Far b e inn Allgemeinen, nicht bloss sch w a rz e 
bedeuten: — 	ich wunschte, 	es waren Beweise beigebracht. 	Jer. 
8, 21. 14, 2. wird rrip mit NI1pD rtZIN PV-.ZN (11ri) ,D$ 1N4Dnrizi 
ttbersetzt: soll das heissen: mein (ihr)Antlitz ist 'nit Farbe 
bedeckt, schwarz wie ein TOpf? 

Die Combination von gushpanqa mit owayig iiberlasse ich 
ihrem Schicksal , 	und 	erlaube mir schliesslich 	nur daran zu erin- 
nern, dass die vier Vocabeln beispielsweise angefuhrt wurden und 
keineswegs die einzigen ihrer Klasse sind. 	Wohin that Hr. P cries 
die Wiirter i•i:!tiN 	(Becher), N.:111;:tt (Schritt), 	..:3s-ir 	(Bette), t•tb 
Zahn, ':ipin (Furst) mid so viele andere? 

• 
. 

Zur Topographic des alien Jerusalem. 	1. 
Von 

Dr. F. Hitzig. 	. 

Wir wissen, 	wo ungefahr -dos „Wasserthor" zu suchen ist. 
Bisweilen wird die Bestimmung i in Osten hinzugeitigt (Nell. 12, 37. 
3, 26.)• 

' 	
wer vom Siloahteiche zurn Tempel hivallsticg, 	kam daran 

vorbei 	(Sukka 4, 9.); 	und kraft Neh. 3, 28. 32. folgten von ihm 
aus, nordwarts das Ross- und das Schafthor. 	Das Wasserthor war 
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im Osten das sudlichste, stand gegentibe-r einem ahnlich benannten 
westlichen , dem Qnellthore, mid wird wohl eben desshalb an den 
angeftihrten Stellen 	markirt als Ostliches. 

Hervor geht nun ferner aus Hi. 29, 7. 2 Sam. 21, 12., dass, 
- was man den nin 	(Freiplatz) einer Stadt nannte, ausserhalb 
des Thores gedacht werden muss ; wirklich befindet sich Neh. 8, 1. 
ein' solder -vor (np':) 	dem Wasserthor. 	An letztere Stelle nun 
knupfen wir an. 	Ihr entspricht 1 .Esdr. 9, 38., woselbst die bez4- 
lichen Worte izi TO ibeilweov TO (fur Toil) grpOg itvarolag 
roil iepoi; 7tv2lovog zu schreiben sind. 	Das Wasserthor kann nicht 
auch das 	heilige Thor heissen, ja selbst keines 	der Tempelthore 
so vor den andern vorzugsweise ; aber auch V. 41. (= Neh. 8, 3., 
wo airtnrs -,:v 	statt milrrn 	verschrieben ist, 	heisst 	es : 	iv 	TO 
7Te6 zoi) teeth', 7cvat.5vog eilpiixoierp. 	Hier bietet nun Hulfe 1 Esdr. 
5, 	46., 	wo 	statt 	a3wr 	art Esr. 3, 1. 	umstandlicher 	eig TO 
eiTOweov TO 	 TeO rot) (so anstatt rote Treoirov!) 	actat5vog roil 
neog Tv 

	pro 
geschrieben steht. 	Also am Platze von ieeoi; 

(161p) vielmehr neag Ty &tiara§ d. i. tnlp,. 	Allein so sagt man 
nicht ; far Ostthor 	prilgte der Sprachgebrauch 	rilyz 	nYtt) aus 
(Neh. 3, 29.). 	Eben desshalb meinte der Uebersetzer 	1 Esdr. 9, 
38. 41 vielmehr urp zu sehn; 	olp aber, in dieser Verbindung 
unbrauchbar, da die Stadt ausser dem Wasserthor noch mehrere 
Ostthore hatte, ist verdorben aus trM 

. 	Somit ware der Freiplatz des rWasserthores vor dem Unver- 
stand eines Abschreibers und eines Uebersetzers gerettet; 	und nun 
bietet 	nns 	Neh. 	8 , 	16. 	noch 	einen 	zweiten 	111-1 	des 	Thores 
Ephraims 	her lasse ich einen jungen Freund reden, Hn. Vikar 
K ne u c k e r von Kirchheim bei Heidelberg, der die Aussage geprtift 
und das betreffende Resultat gefunden hat.  

„Der Vers handelt 	von dem Laubhiittenfeste 	der Juden im 
7. Monate des Jahres 457., und lautet : — und sie ma cht en 
sich 	Hfitten, 	Jeder 	auf 	seinem 	Dach und 	in ibren 
Hafen 	and in den 1145fen des Gotteshauses; auf dem 
Freiplatze des Wasserthores und'auf demjenigeu des 
Thor es 	Ephraim s. 	Die erste Vershalfte• ist klar, .desto antral- 
lender die zweite. 	Warum nur an diesen beiden Thoren, und warum 
gerade an diesen? 	Warum nicht auch z. B. am Thalthor, das doch 
ebenfalls eine Hauptpforte war? 	Die LXX weichen hier sehr stark 
vom hebr. Texte ab, sie schreiben; xai iv rtAcersiatg rng fteaetog 
xai gtog natig 'Eepectitt. 	Indess dieser Text hangt in sich nicht 
zusammen , 	und 	ist in seiner zweiten Halfte, 	die zum Ziele den 
Ansgangspunkt vermissen lasst, siunlos, so sehr dass es dem Ueber- 
setzer auffallen 	musste und er gewiss auf Abhilfe gesonnen haben 
warde, wenn ilini die Worte nicht im Grundtexte deutlich vorgelegen 
batten. 	Hier bieten also 	LXX sicherlich 	den alten Text. 	Aber 
dann ist 	ebenso •bestimint 	ihre erste Halfte 	unrichtig, ) eben 	weil 
richtig die zweite ; und wie kann man von Freiplatzeu im Plural, 
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d. i. Strassen 	der Stadt 	reden 	bei 	dew damaligen Zustande Jeru- 
salems, das noch verwtlitet lag bis zur Aukunft Nehemia's (Neh. 2, 
3. 5. 17.)? 	Unser hebr. Text zinna gewahrt einen ertrtiglicheren 
Siun. 	Von vorne herein aber verlaiigt trinuet -Intl -ix, ein Correlat, 
mid rcig naswg der LXX, aber dessgleichen auch tr7V7 Istu unsers 
hebr. Textes eine Verwerthung. 	Da nun tritrt -mu -  zmn zugleich 
eine 7r7.areice sr* aohaq ist, und diese weitern Begriffes auch den_ 
ovnpx nvw mirin mit umfassen kann, so sind wir damit in den 
Osten ausserbalb der Altstadt gewiesen. 	Hier aber findet skit wirk- 
lich eine 	gzAcrraa 	rig,  graecog: 	die (pc;ea7 	crAccreia 	re sari 
gaaeier, welche sich im Osten vom Epliraimsthore um die Miter-
stadt herum und als enge Schlucht zwischen Zion und Ophel kin 
zum Wassertbor und hinab zum Thale Josaphats zieht. 	Wenn nun 
die Laublititten der Juden sich dieses Thal entlang his zum Ephra- 
imsthor erstreckten, 	so haben 	sie wahrscheinlich — wie es auch 
nattirlich erscheint — bei dem Wasserthor begonnen ; und die ur-
sprfingliche Textgestalt war ohne Zweifel folgende: 

": iv-mu 	-‘311.) -1,1 lrZI-1 -13)17:0 1,Pr1 tIn'IMI — 

Naciarligliche B.emerkungen zu Bd. XX dieser Zeitsehr. 
Von 

Rabb. Dr. Geiger. 

S. 156. 	babe 	ich 	zu 	min 	' ein Fragezeichen gesetzt, allcin 
mit Unrecht. 	Die Samaritaner haben, wie mir Hr. De. Derenburg 
bemerkt, !jos, each Jakut Avarta, bei Farchi in Kafthor wa-Ferach 
f. 47 b ,winz.:.:-, 	ftir die Grabstlitte der 'alien Priester gehalten, wie 
sich in Liber Josuae mid in den Annalen des Abulfath findet. 	Ich 
verweise jetzt wit noch auf Heidenheim's Vierteljahrsschrift Bd. I 
S. 122, Bd. II S. 216 und Anm. 	4. 

S. 	157 ff. Die Ungunst, welche Juda bei den Samaritanern 
trifft, geht auch, doch abgeschwacht, auf Benjamin fiber. 	Dieser 
Stamm war ja neben Juda ein Grundbestandtheil des judaischeu 
Reiches 	uud gleichfalls bei der ,Herstellung des zweiten jerusalemi- 
schen Tempels 	betheiligt. 	Juda gab, 	als der ilberwiegende Theil, 
dem Staate den Namen, und so trat Benjamin weniger hervor; das 
ibm 	ertheilte Lob 	brauchte daher nicht so fingstlich in das gerade , 
Gegentheil 	umgedeutet zu werden , 	doch fand es immerhin 	eine. 
Beschrankung. 	Weniger 	zeigt 	sick das im 	Segen Jakobs. 	Dort 
( 1 	Mos. 	49, 	27) 	setzt der Samaritaner 	113+ fiir is; 	bei einem 
Worte, das in dem dort gebrauchten Sinne „Bente" selten mid 
poetisch ist, fair den Samar. aber ein Hapaxlegomenon war, mag 
ihn leicht der Unterschied in der Auffassung zu der Aenderung ver- 
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anlasst haben. 	Der Strich , 	den, ferner der Sam. fiber .1:z x+. setzt, 
deutet offenbar darauf hin, dass das Wort uicht in der gewOhnlichen 
Bedeutung „essee zu nehmen ist, sondern in der mehr figtirlichen: 
die Haut abziehen oder ahnlich (vgl. diese Ztschr. B: XVI S. 718 If.). , 
Der 	aramaische 	Samaritaner tibersetzt die 	Stelle mit 	”:70 	9'tp,, 
also 	z:g,' „er vertilgt", 	..-iv hat er nicht verstauden und gibt es, 
wie er das unzahlige Male mit einem unverstandenen 17 tint, mit 

• -:70 „bis" wieder, 	dem er das Suffix der ersten Person anzultigen 
dennoch kein Bedenken 	trtigt, 	Abu-Said jedoch mit „P•1 t....:.4 , er 
pitindert den Schmuck. 	Ob darin eine Absicht liegt, Benjamin als 
den widerrechtlich einen Vorzug sich Anmassenden darzustellen, will 
ich nicht entscheiden. — Weit entschiedener stellt sich die Absicht, 
das Lob Benjamins zu verktimmern, heraus in der Deutung, welche 
den von ihm im Sege? Mosis (5 Mos. 33, 12) gebrauchten Worteu 
gegeben wird. 	Aus 	ri 	-1--r,  macht der Sam. 'r: -rt vt, 	das erste 
1+1.v 	lasst 	er 	ganz 	zurtik , 	so 	dass B. nicht 	ein Liebling Gottes 
genannt wird, der bei Gott (oder: bei dem Gott) sicher wohnt, son- 
•dern es heisst: 	die Hand 	(oder die Macht tii', ii,,x3) Gottes milt 
sicher. 	Selbst 	jnri 	ist den Uebersetzern nicht ein Schtitzen -oder 
Bedecken , 	sondern ein blosses Schweben 9-1D -1., ,..,k,..k 	, 	Hier ist 
die Absicht offenbar, die Beziehung auf Jerusalem, welches inner- 

- halb des benjaminitischen Gebietes 	lag, 	als heilige Gottesstatte zu 
verwischen. 

S. 159 und 161. Interessant ist, dass derselbe Vorwurf, welchen,  (lie Samaritaner gegen die Juden erheben , von den Kartteru gegen' 
die Rabbiniten wiederholt wird. 	So sagt von ihnen Salmon ben 
Jerochain (bei 'Neubauer": Aus dor Petersburger Bibliothek Note IX 
S. 111): 	ho, 	(inn 	Mi= 	'3Y72 	rr'e mi.7tip, ti'DX '2,7 bnznn tin, 
mint) 

S. 523 Z. 10 lesen wir: schauet auf den Weg 	---or-ai-1 101? 
• 1.37141)   01.= und kommen und drangen euch, vor ihnen euch zu entfer- 

nen. 	Diese syrischen Worte tibersetzt Hr. Dr. P. Zingerle auf S. 526. 
„wie Andere darauf fortgetrieben, werden". 	Allein tai4, 	ist hier 
nach der Bedeutung von wit.? oder -ono in Mischnah mid Gemara, 
auch Thargumim zu nehmen: gedrtingt, d_ h. beschaftigt, eilig (vgl. 
in Kurze J. Levy's chald. Worterbuch Bd. I S. 318 f.), also: 	es 
sind auf ihm bereits Andere beschaftigt. 

S. 550 f. und 556 f. 	Die Frage,-  ob ein im Mu tterlei b e 
g efun de n es ju ng es Thier auch spater, wenn es vollig heran-
gewachsen ist, opferfahig ist, macht nicht blos den Samaritanern Be-
denkeu , sondern sie wurde auch von der pharisitischen Halacha ver- 
peinend entschieden. 	Des consequeute spatere Pharisaismus versuchte 
zwar auch gegen diese Entscheidung Widerspruch zu erheben i allein 
witlirend 	er hei dem gewohnlichen Schlachtviehe seine Behauptung 
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so wait zur Geltung brachte, dass man far das im Mutterleibe gefun-
dene Thier gar keiu besonderes Schlachten fiir nothig hielt, sondern 
dutch das mit der Mutter vorgenommene Schlachten das Junge als 
eiu an ihr haftendes Glied auch fiir zum Genusse tauglich erklarte • 

	

drang er bei dem Opferthiere mit seiner Theorie nicht durclt. 	Aus 
den Bibelworten 'Allelic'', dass das Junge sieben Tage sei it a nrin 
„ unter seiner Mutter" und erst vom a.chten Tage an zum Opfer 
tauglich sei 	( 3 Mos, 22, 	26), 	wird 	in 	Sifra die Bestimmung 
abgeleitet, 	dass das Jung° zu irgend ei»er Zeit eine Mutter mu 
sich gehabt , cuns':.,  t3-lo, 	ausgeschlossen von der Tauglichkeit zum 
"Opfer sei das (von Geburt an) verwaiste Thier. Was das sagen will, 
erklart die Mischnah Bechoroth 9, 4: •Ir 1nN ruvziv iD oln' Int'N 
mt3rittntu „verwaist heisst ein solches Thier, das (zur Geburt kam, als) 
seine Mutter starb oder geschlachtet wurde" 1), d. h. eben ein im Leibe 
der verendenden Mutter aufgefundenes lebendes Junges. 	Die Halacha 
erkltirt ein solches also als u n t a ugli c h zum Opfer. 	Der spittere 
Pharisaismus 	will 	diese 	priesterliche Bestimmung mildern ; 	Josua 
will, dass 'wenn das Kind zur Welt gekommen , so lange noch die 
Mutter unzersttickt, die Haut noch nicht abgezogen ist, es wohl zum 

-Opfer tauglich sei, es nicht in dem Shine als geborene Waise betrachtet 
werde : 	DI rl- ra 	inst 	t:),,p 	rrhz:n1 	1724t 	non= 	11,.•Do. 	Dieselbe 
Bestimmung wird auf das Verzehnten des Viehes.  (3 Mos. 27, 32) 
tibertragen; auch 	da soil 	das Verwaiste (und das "loch nicht acht 
Tage alte wie das zur Seite herausgekommene auf unnattirliche Weise 
geborene Vieb) 	nicht mitgezahlt werden. 	Dagegen soli nun Josua 
nach 	einer Ansicht 	in 	der Baraitha das., 	alle . diese Thiere wohi 
initgezahlt 	wissen 	wollen. — 	Die Streitfrage blieb fur _Opfer, die 
nicht mehr Statt fanden, auf dem 	Gebiete der Theorie; 	fur den 
profanen Fleischgenuss wurde das „verwaiste" Thier von dem spi-
toren Pharisaismus durchaus als blosses Glied der Mutter betrachtet. 
Die Sainaritaner jedoch halten wie Sadducaer und Karaer an der 
alteu 	priesterlichen Halachah fest, 	so dass das „ Verwaiste" zum 
Opfer untauglich, zum gewohnlichen Genusse jedenfalls des besondern 
Sc_hlachtens bedarf. 

Frankfurt a. M. 28. Jan. 1867. 

I) passelim 	sagt , 	nut in 	etwas unpassendern Ausdrucke , 	die Lesart der 
Gemara 57a in der Mischnah: r'1-6' 	/114tI" not-turn 17:41 mrovz %..̂D „wenn 
die Mutter gestorben u n d (d. h. oder) geschlachtet worden und nachber goboren 
hat"! 
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Sibawaib's arabische Grammatik. 
Von 

Prof. Fleischer. 

„Seit Jahren wuusche ich kein Buch mehr herausgegeben zu 
sehen als Sibawain Ma , dieses Grundwerk aller sptitern syste- 
matischen Darstellungen der arabischen Grammatik”. 	So schrieb 
mir Prof. Noldeke im April 1866 auf die Nachricht, dass Herr 
Hartwig Derenbourg, ein Sohn des rahinlich bekannten Orientali- 
sten Joseph Derenbourg in Paris, 	die Studien 'Ober das genannte 
Werk , die er salon daheim nach der von de Sacy in der Antho- 
logie 	grammaticale 	beschriebenen und benutzten Handschrift der 
kaiserlichen Bibliothek begonnen , in Leipzig nach der Handschrift 
Nr. 403 	des asiatischen Museums der St.-Petersburger Akademie 
fortsetze , 	in der Hoffnung, 	dereinst 	eine kritische 	Ausgabe 	des 
„Ruches" veranstalten zu kOnnen. 	Mit den angefahrten Worten hat 
Prof. NOldeke gewiss den Wunsch jedes Fachgelehrten ausgesprochen; 
denn nach Fliigels bahnbrechender Geschichte der granimatisehen 
Schulen der Araber bedUrfen wir vor Allem der unmittelbaren Ein-
sicht in die Werke der tiltesten arabischen Grammatiker, als yor-
bedingung' einer innern Geschichte der arabischen Grammatik selbst 
und einer sichern Erkenntniss der Grande vieler materieller und 
formeller EigenthUmlichkeiten _ in der Behandlung dieser Wissen- 
schaft, wie sic uns in ,spateren Werken vorliegt. 	Allerdings kann 
eine 	so 	umfangliche 	und 	schwierige Arbeit wie die von Herrn . 
Dereubourg unternommene nur langsam, vorwarts schreiten , um so 
mehr da derselbe gegenwttrtig in Paris als Mitarbeiter far die Kata-
logirung der morgenliindischen Handschriften der kaiserlichen Biblio-
thek und als Lehrer des Syrischen und Arabischen angestellt ist; 
aber dies verhindert ihn nicht, zunachst die Vergleichung der Pariser 
und der ihm nach Paris gefolgten Petersburger Handschrift zu roll- 
enden und sick durch das Studium verwandter Werke, 	wie des 
im Journal asiatique 	Aug. - Sept. 1866 S. 259 if. 	sachkundig von 
ihm besprochenen Wright'schen Kiimil , zur Hohe seiner Aufgabe 
zu erheben. 	Ich wunsche ihm dazu Kraft, Ausdauer und Gluck, — 
Gluck besonders im Sinne freundlicher FOrderung seines Unterneh-
mens durch itltere Fachgenossen, die in der Lage sind, ihm, sei aus 
der Mlle, sei es aus der Ferne , mit Rath und That beizustehen. 
Jeder solcher Unterstatzung ist von seiner Seite 	— ich spreche 
dies in Herrn Derenbourgs eigenem Namen aus — die dankbarste 
Annahme, seiner Zeit offentliche Anerkennung und, wo nur immer 
mOglich, Erwiederung durch Gegendienste gesichert. 	Seine Adresse 
ist: Paris, Rue du Marais St. Martin, 46. 
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Aus einem Briefe des Geh. Hofrath Dr. Stickel 
an den Herausgeber. 

Jena, d.• 28. Dec. 1866. 
Bei Ihnen und gewiss noch vielen anderen unserer Fachgenos- 

sen 	darf ich ein lebhaftes Interesse an dem Schicksale der orien- 
' talischen Munzsammlung des verstorbenen Staatsrathes 	Sore t in 
Genf voraussetzen. 	Ist sie doch durch die grosse Zahl der in ibr 
bewahrten muhammedanischen Pragen, vorzuglich aber durch die 
Menge der Inedita oder auch Unica und durch die ausserordentliche 
Mannichfaltigkeit der Dynastien in ihrer Art fast einzig; jedenfalls 
bat noch nie ein Privatmann einen gleichen wissenschaftlichen Schatz 
von muhammedanischen Minna besessen. 	Bald nach- der Nachricht 
von dem Tode des trefflichen Mannes, der so eifrig an dem Aus-
baue der oriental. Numismatik mitgearbeitet hat, hat sich vielleicht 
bei Ihnen ebenso wie bei mir eine Besorgniss wegen der Zukunft 
dieses Cabinets geregt. 	Musste man doch befurchten, dasselbe werde•  
ebenso wie die meisten anderen, welche im Privatbesitze gewesen, 
nach dem Tode seines Sammlers zerschlagen und in alle Welt wie- 
der zerstreut werden. 	Denn es war wenig wahrscheinlich, 	dass 
man an den Stellen , wo bereits reiche Museen vorhanden waren, 
geneigt seyn werde, auf die Gefahr hin, eine Anzahl von Don bletten 
mit zu erhalten , 	die Sammlung im Ganzen und in ihrer geschlos- 
senen Einbeit zu 	erwerben. 	'Vie aber die wenigen orientalischen 
Mtinzmuseen uber die weit von einander entlegenen Lander Europas 
vertheilt sind, so warden was Sore t's Sammlung an Merkwurdigkei-
ten enthielt, diese auch niemals wieder an einem Punkte zu tber- 
schauen gewesen seyn. 	Manches ware davon auch in die Hande 
eines einzelnen Liebbabers gelangt, und spiter verschwunden, ganz 
aus 	dem 	wissenschaftlichen Gesichtskreis gekommen und endlich 
verloren gegangen. 	Ein solcher Verlust wird aber von -denen um 
so 	hOher angeschlagen werden, die wissen, wie selten jetzt schon 
im Oriente selbst alte geschichtlich • bedeutende Monzdenkmaler auf-
gefunden werden und wie der Vorrath mehr und mehr sich er-
schOpft hat.  

Unter 	solchen Umstiinden werden Sie die Nachricbt gewiss 
mit freudiger Theilnahme empfangen, class das Grossherzogliche Haus 
von Sachsen-Weimar die gauze Sammlung mit der zugehorigen numis-
matischen Bibliothek angekauft und dem Jenaischen Cabinet hinzu- 
gefugt hat. 	Ein acht fursflicher Act, durch welchen fur alle Zukunft 
die Erhaltung und wissenschaftliche Nutzbarkeit dieser Alterthurns- 
denkmaler gesichert ist. 	Audi das darf man wohl als ein beson- 
deres Gluck 	betrachten , 	class 	sie nicht an 	einen der entlegenen 
Grenzpunkte europaischer Bildung entfiihrt worden sind, sondem 
gerade an dieser Stelle, im Herzen Deutschlands far Jeden, welcher 
Interesse daran ,hat, leiehter erreichbar deponirt sind. 
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Ich fuge diesem an Sie und Alle, welehe Besitzer derartiger 
Meutzen sind, die Mittheilung hinzu, dass ich gent bereft und ermach- 
tigt bin, 	entbehrlicbe Donbletten des hiesigen Jenaischen Cabinets 
gegen audere muhammedanische Stucke zu vertauscben, wenn solehe.. 
zur Ausfullung von; Lticken bei uns dienen kOnnen, und es wird 
mir erwunscht seyn, Gelegenheiten zu solchen Tauschen zu ergreifen. 

Aus Briefen 	Prof. M. A. Levy's 
an Prof. Fleischer. 

Breslau d. 9. Febr. 1866. 
— Mit den Ansichten in dem Aufsatze B law's Ober die In-

schrift von Ipsambul (Ztschr. d. D. M. G. XIX S. 522 ff.) bin ich 
fast durchweg in Widerspruch; dankbar aber muss man ihm fur die 
bessere Copie. von Lepsius seiu, obgleich diese nicht der Art ist, 
dass man nun die Inschrift leicht verstehen kOnnte. • Sicher ist in 
n und c 	der Arifang zu lesen : • •• 'In ln-tir, 	nicht, wie Blau bat 
(S. 533): la 7.:0 Ix,; dadurch 	Mt schon eine der Hauptstatzen 
filr die Bedeutung 1317  „opfern" (vgl. zu )rli3Y das tc:rt-Izs,  Carth. 
9, 1, aus dem es verkurzt ist, wie 7 .-0:ra (Piton. Studien III, 73, 
nr. 14) neben unril:vz). 	Nicht minder ist, die Bedeutung „verfer- 
tigen", die Blau a. a. 0. S. 535 dem 11,- vindiciren will, abzuwei- 
sen ; 	an alien den angefahrten Stellen hat es sicher die Bedeutung 
„Knecht", wie ich das an einem andern Orte weiter ausfuhren werde. 
Mit Entschiedenheit muss ich aber gegen „das bekannte Symbol, 
welches auf cypriotischen Mtinzen so haufig vorkommt (vgl. Luynes, 
Inscr. et Numism. Cypriotes p. 32 — 37)" (a. a. 0. S. 535 uuten). 
protestiren; auf dem Siegel stebt deutlich ein Koph, und bei Luynes 
an der von Blau angefuhrten Stelle iindet sich gar nichts was die- 
sem Zeichen ahnlich 	ware. 	 . 

Breslau d. 1. Mitrz 1867. 
— - Gestatten Sie mir Dire Aufmerksamkeit auf einige Er-

scheinungen in der ph(inizischen Monumentalliteratur zu lenken and 
einige Bemerkungen dai.an zu knupfen. 

Leider ist die Zahl der aufgefundenen Monumente wit piini- 
zischar Schrift, 	seitdein ich mein letztes Heft 	pliiinizischer Studien 
(das dritte) veroffentlicht babe, eine Behr • geringe. 	In den Sitzungs- 
berichten der bayerischen 	Academie 1) hat Haneberg zwei neue 
Inschriften aus Nordafrika bekanut gemaeht. 	Sie geliken zu den 
bekannten 'Votivtafeln , 	der Tanith und dem Baal-hamman geweilit. 
Da: wir durch sehr zahlreiche Inschriften dieser Art den ganzcu Gang 

1) 1864, II, 4 tes Heft S. 299 fg. 
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einer solchen Votivtafel kennel), 	so haben 	die nett aufgefundenen 
auch in der Regel nur (lurch etwaige neue Eigenschaften einiges 
Iuteresse. 	Das ist nun in der That der Fall bei der eineti genann- 
ten ; 	die andere ist ganz verstlimmelt. 	Hier 'wird der Weihende 

_ genannt '20 	and der Vater lo -r). 	Ich 	halte diesen letztern - fur 
verkilrzt . aus po-n (s. mein pilot). Worterbuch s. v.). 	Herr Halle- 
berg liest unrichtig iDnD. , 

Anch die im vorigen Jahre im Journal asiatique I) von Herrn 
Z ot en berg mitgetheilte Inschrift aus Constantine gehort zu dersel- 
ben Gattung Votivtafeln. 	Sic ist zu lesen: 

• To i.0 2)7tti SY1 	71t6 
rmrvoyln la 3) pnn -113 
N'Dp mo ri-p',IzIns,  7[3] 

N713 
Der Schrift 	nach gehort diese Inschrift schon an 	den. soge- 

uannten 	neuphonizisclien , oder steht dock hereits an 	der Grenze 
derselben. 	Etwas Alter mochte eike andere von demselben Gelehr- 
ten in der Revue archeologique (Nouvelle serie XIII, 	1866, p. 111) 
veraentlichte Inschrift sein, welehe in den Ruinen von Carthago 
gefunden worden ist. 	Sie ist ]cider von da an , wo der Name des 
Weihenden erwartet 	wird, ganz 	versttimmelt mid 	ich zweifle • ob 
wir aus den Spuren der Buchstaben 1-w1=1 herausbringen konnen; 
was 	am Ende des Wortes 	als.  11 gelesen wird, 	ist sicherlich 	-1. 

• Beaclitenswerth 	ist 	die Erkliirung 	von 	t...stz:n 	„compagne de Baal. 
Non seulement cette acception repond parfaitement au seas primitif 
du mot ID (facies, cote), mais l'idee qu'il renferme est d'accord avec 
la 	mythologie phenicienne , et 	le culte des peuples semitiques en 
general et de Carthage en particulier." 

Ueber Erscheinungen auf dem Gebiete der phonizischen Manz-
kunde ein anderes Mall 

_ 	. 

Aus einem Briefe Hrn. A. Ilarkavy's, Candidaten d. morgen- 
IAndischen Spraden, 	 • 

an Prof. Fleischer. 	 " 

St. Petersburg 10/22. Januar 1867. 
Soeben erhalte ich das IV. Heft des XX. Bandes dieser 

Zeitsclirift. 	Beim Lesen des gediegenen Artikels Hrn. Prof. Do z y's 

1) Avril-Mai 	p. 453. 	 • 	. 
2) = Wart; 	es findot sich 	dafiir auch 17i1>. 	Jedoch dart man nicht mit 

Herrn Zotenbcrg 1VI: lesen. 
3) Wir 	haben diesen Kamen schon 	einmal ant' der sardinischen trilinguis 

gefunden, 	s. 	diese Zeitschr. XvIII, 	53. 	Herr Z. 	liest mit Unrecht 11:t)rt. 
Das Endo liest derselhe 1411 rtSf?, wohl blosser Druck febler. 

   
  



286 	Aus einem Briefe Hrn. A. Harkciinf's an Prof. Fleisehee: 

S. 595 ff., fiel mir auf, dass S. 606 die Nachricht des Bajan (II, p. Pm') 
j,..A.:.31 	j.= F‘...11ibail 	0.1A ii..3,1) 3....:, 	,=••,,450%3 	( 953/4= ) 	r"f r g)...d., ,.* 3  
auf Otto I von Deutschland bezogen und dies in der Anmeikung 
dadurch erklArt wird, dass yysb statt 1,3i.P gelesen werden durfte. ----: 
„Sklavonier", sagt Hr. Prof. Dozy, 	„werden die Deutschen auch 
Nonst genannt". 	Ich babe aber einen triftigen Beweis dafur, dass 
an besagter Stelle nicht von einer d euts c h en, sondern von einer 
s la wischen Gesandtschaft die Rede ist, nitmlich die Aussage eines 
Augenzeugen, der beim Empfange aller Gesandtschaften an ( Abdar7  
rahman III eine nicht unbedeutende Rolle gespielt hat. Der judische 
Arzt und Diplomat Abfi Jfisuf Flasdai Ibn-Schaprfit , oder, wie er 
bei `OsaiWa (De Sacy's `Abd-allatif, p. 550) mid im Bajttn (eben-
das. p. rr,) heisst, Ibn-Baschrilt, berichtet dem liOnig der Chazaren 
unter it.nderem Folgendes : 
.1-., rrii •I'D 'in 11",=1,  ,Dpn 	rim, iri'pria 	na 	nytirm 	yntirs -., 57z, 
1...1 	Dr= trizn3r; win-i "nOIDA 41,72 	0:17Y1 nyinrim, 	riin:n3 I'M 
onnn mum" 	,l,  3vl • tronrItt 	rrn1 rrruriop l'.:731 zipzipY. 

c n t.:1733 	rotiltri 	,-ri 	1-,y, 
d. h. „ Die Konige der Erde, 	da 	sie von seiner (`Abdarrali- 
man's III) Grosse und Macht gehOrt haben, senden ihm Ge- 
schenke 	und begrussen ihn mit Gaben und Kostbarkeiten. 
Unter ihnen ist der -Konig von A sch kenas [so hiess iin 
Mittelalter und heisst noch jetzt Deutschland bei den Judenl, 
der Konig 	der Gebalim, das sind al-Sakttlib (sla- 
wische Bergbewohner, hochst wahrscheinlich die Chorwaten 
an der Kustc von Dalmatien), der Konig von liostantinia and 
noch audere ; durch meine Hand kommen ihre Geschenke and 
gehen zurtick ihre Vergeltungen (die Gegengesehenke)". 

Somit 	ist auch die von Prof. Dozy weiter (S. 608) 	ange- 
fiihrte Stelle 	aus Ibn-Chaldfin und Makkari, 	wo es 	ausdriicklich 
heisst: „Nachher kam ein Gesandter vom KOnig der Sclavonier ...... 
und 	ein 	anderer 	Gesandter 	vom, lionig der Alemanen", 	nicht, 
wie Prof. Dozy glaubt, „ein Irrthum' Ibn-Chaldfin's, der aus einem 
Gesandten zwei machte" , sondern vollkommen historisch begrundet, 
obwohl in Betreff des Naniens Otto bei den genannten Schriftstellern 
Verwirrung statt findet. 	Uebrigens ist es noch nicht ausgemacht, 
dass 	unter 13.3.3..cD, 	oder, 	wie bei 	Makkari 	1,3y.), 	Otto 	zu 	ver- 
stehen sei. 	Letzteres 	kann leicht , wie schon Gayangos zur Stelle 
bemerkt, aus du x entstanden und Ersteres wiederum aus 1.5.3j..) ver- 
derbt sein. 
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Aus einem, Bride Th. NOleke's 
an den Herausgeber. 

• 
. , 	 Mel, d. 1. Apra. l'&67. 	• 

„Kleine Replik gegen die Angrilfe des Iferrn A. von li5:e,  
mer (Gottinger Gel. Anz. 1867. St. 12.) werden Sie gelesen babe*. 

1  Es ist mir sehr unangenehm, doss ich gezwungen war,. eine sehr 
jwincipielle' Poleinik wesentlich ("Arch die Barlegung einer Menge 
Icon Minutien zu fillwen, docli War dies ja nicht zu yermeiden, da 
die Abwelir sick immer nach der Art -des Angriffes richten muss: 
Der. aillgemein giiltige Satz, days man auch im Einzelnen genau sein 

. 	muss, 	wenn man 	Ober gross°.  Binge urtheilen will, -soilte •freilicb 
billiger Weise Ayeder direct, mob indirect tnehr bestritten werden, 
thipestamitbar ist es allerdings, class unser Wissen immer Stiieltwerk 
;Witt!  .06 •den hohen Ton, mit *elchem Herr von /L•emer mir 
meine eigenen Verselien yerhiLlt, latte er sich sparen• kiinnen, . tine 
selitsame Ironic liegt aber darin, dass der von ihm• gegebene Bata- 
log meiner Felder nur zwei wirldiche VerSehen &that, withrend er 
ausserdem nur Missyerstandnisse., disputable Binge and -.4. Druck- 
fehler 	aUltulni. 	Letzterer 	enthitlt 	such 	meine 	Replik 	leider 
einige. 	Gestatten Sie mir, Alien zwet dayon keuntlich zu machen; 
die mir 	besenderS itrgerlich sitid: 	S. 465, Z. 19 f. h Arb ei ten 
for Abschriften, S, 451. Z7  31. 1. u n w•iclit ige fur .unrichtige." 
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• Bibliographische Anzeigen. 

Barges, J. J. L. Notice our deux fragments d'un Pentateuque Wren-
samaritain, rapport& de la Palestine par M. le Senoteur F. de 
Sauley. 	Paris 1865. 	91 8. S. 

Vorliegende Schrift, die Frucht einer Ferienarbeit , welche der Herr Ver-
fasser auf Anregung de Sauley's unternommen hat, ist nur in zweihundert Efbm- 
plaren abgezogen. 	Obwohl sic hienach zuniichst fiir einen engern Kreis bestimmt 
scheint , 	ist 	ihr Inhalt doch von allgemeincm Interesse fur Alle , 	die sich mit 
samaritanischer Litteratur beschiiftigen , weshalb Referent. seinen Dank far die 
giitige Zusendung am 	besten 	zu bewahren glaubt, 	indem er die deutsche') 
Fachgenossen auf den zum grossen Theil wichtigen Inhalt dieser Schrift auf- 
merksam' macht. 	Es handelt sich ditrin urn sechs Pergamentblatter, 	welche de 
Saulcy in Nabulus gekauft und flitch seiner Riiekkehr dem Hn. Vf. zur Prii- 
fung ilbergeben hat. 	Diese „ehrwiirdigen Lumpen" , Fragment° einer samari-
tanischen Pentateuchhandsehrift, geharen siimmtlich zum Exodus und vertheilen 
sich in der Art, dass die beiden ersten Blitter den Abschnitt Ex. 3, 17 b — 6. 
16a enthalten , die vier iibrigen hingegen den Text von Ex. 14, 24-20, 18 
darbieten. 	Der Verfasser behandelt, 	um sich ein unbefangenes , von den bis- 
herigen Untersuchuugen fiber den samaritanischen Pentateuch unabhangiges Ur-
theil zu erhalten, seinen handschriftliehen Fund als ein unicum, wofiir derselbe. 
in mancher Hinsicht auch gelteu dad. Er beginnt die Vergleiehung der samari- 
tanischen Recension mit der masorethischen gleichsam von Neuem , 	als waren 
die Variantensammlungen von Walton, Houbigant u. s. w. gar nicht vorhanden. 
Diese Methode 	lohnt 	sich in der That 	durch Entdeckung. einiger Probleme, 
welche der gelehrten Welt zur Losung i,orgelegt warden. 	Jedoch das eigent- 
liche Verdienst der Arbeit erkennen wir weniger in den immerhin genauen Vet- 
zeiehnissen der Lesarten S. 38 - 70 und Einschiebsel S. 71 	85, wodurch sich 
an den genannten Stellen des Exodus der samaritanische Text vom masorethi-
schen unterscheidet, als vielmehr in der sorgfaltigen palitographischen Untersu-
chung, welche der Vf. S. 4-37 seinem Fragment angedeihen lasst. 

Die Mehrzahl der vom Vf. mit Fleiss und Sorgfalt notirten Varianten findot 
sich nach dessen eigenem Bekenntniss in friiheren Sammlungen ahnlicher Art. 
Somit kannten wir diesen zweiten Haupttheil der Schrift auf sich beruhen lessen, 
biite derselbe nicht Anlass zu einer principiellen Erorterung , die im Interesse 
der Wahrheit nicht wohl zu umgehen iii. 	Dass die eindringende Besehaftigung 
mit der samaritanischen Religion 	und Litteratur eine Art von Zuneigung fiir 
die Sannaritaner 	selbst 	hervorrufen 	Minn°, 	finden 	wir begreillich 	bei einem 
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Malin° wie Barges, welcher die Uoberreste des interessanten Volks an Ort und 
Stelle beobachtet und dem Gedachtniss des vorstorbenen Oberpriesters Shalmah 
ben Tabiah durch Widmung vorliegender Schrift ein ehrenvolles Denkmal gesetzt 
bat. 	Allein 	die wissensehaftliche Zurlickhaltung, welehe der geehrte Verfasser 
im Uebrigen beobachtet, 	Witte ihn 	unseres Ernebtens 	bestimmen Konen, 	der 
samaritanischen Recension 	des Pentateuch nicht 	ein 	solcbes Uebermass von 
Auctoritat beizumessen, dass sogar der Lesart Dent. 27, 4 (Garizim) der Vorzug 
vor der masorethischen (Ebal) zugestanden wird. 	Des Verfassers principielle 
Vorliebe fiir den samaritanischen Pentateuch steht in Widerspruch mit der an 
den uberwiegend meisten Stollen des Fragments wiederholteu Bemerkung, class 
hier 	die masorethische Lesart den Vorzug verdieno, 	mid stiitzt sich ant zwei- 
felhafte Auctoritaten. 	Die Anerkennung, welch° houtigen Tagcs Niemand dem 
riesigen Fleisa Uoubigants vorenthalteu diirfte , 	kraal diesel'.  unverdrossenen 
thatigen Vater des Oratoriums nicht gegen die gerechten Vorwarfe schtitzen; 
womit ihn Zeitgenossen und Nachwelt aberhauft babel". 	Zwar ist die befriedi- 
gende Erklitrung des Verhaltnisses, in welchem die drei Recensionen des Penta-
teuch zu einander stelten , noch immer ein Problem, woraber die wissenschaft-
helm Forschung so bald nicht zum Abschluss gelangen wird; :Mein G e Benin s, 
.lessen Name in vorliegender Schrift zu unserm Bedauern nicht vorkommt, hat 
die Prioritat des masorethischen Testes doch so weit festgestellt, dass der von 
Morin und Canal(' aufgebrachte Glaubo an die Ursprtinglichkeit des samarita- 
nischen Tortes els abgethan fur ale Zeiten zu betrachten ist. 	Die gleiclnua- 
cherische in dogmatischen Voraussetzungeu befangene Tendenz des samaritani-
schen Testes wiirde sich schen mittelst einer mahodischen RlassiSkation der 
vom Vf. angemerkten Varianten unschwer beweisen lessen. 	Wir begnligen uns 
tines der wichtigsten Beispiele herauszuheben. 	Nach einer, soviel wir wissen, 
zuerst S. 40 unserer Schrift angestellten Beobachtung, werden sammtliche lint- 
Bildungen von ;nu im samaritanischen Pentateuch, und zwar durchgangig, wie 
Referent nach Vergleichung alter Stelleu in der Londoner Polyglotte hinzufagen 
kann, ohue den Dehnbuchstaben Jod nach dem zweiten Radicalen geschrieben. 
Die Erscheinung ist urn so auffiilliger,  , 	als 	diese Recension der scriptio plena 
ausserdem den unbedingten Vorzug gibt und sogar nach dem Vav cony. imperf. 
den Dehubuchstabeu des Hall restituirt ;- S. 42. 50. 68 vgl. Gesenius de 
Pent. Sam. pag. 26. Dass zu jener Verkiirzung gerade bei 173N irgend ein syn-
tactischer Grund vorliege , wie der Vf. geneigt ist anzunehraen, will uns darum 
nicht als wahrsebeinlich bedanken, well nicht nur im Bebraischen des sammita-
nischeu Pentateuch der Unterschied der ktirzeren von der gewahnlichen Imper- 
fectform gewaltsam eliminirt ist, 	sondern such das Arabische der Samaritaner 
den Jussiv der correcten Schriftsprache (namentlich in hohlen Verben) beinahe 
vi llig 	eingebiisst 	hat. 	Offenbar macht sich hier der Einfluss des Aramaischen 
geltend, in welchem eine besoudere Form far den abliii.ngigen Modus des Imper- 
fects aberhaupt nicht vorkommt. 	Wenn nun von dem einzigen Verbum 172N 
das Hir it sowohl im Perfectuut wie Imperfeetum ohne Dehnbuchstaben geschrie-
ben wird, so vermagen wir diese vom gewohnlichen Sprachgebrauch abweicbende 
Erscheinung nur daraus zu erklaren , dass Gen. 15, 6 , -woselbst die in Rode 
Stehende Form zum ersteu Mal vorkommt, auch der masorethische Text die 
scriptio defectiva bietet und bienach wool elle iihrigen Staten der samaritani- 
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schen Recension emendirt sind. (Amain ist diese SteIle in dogmatischer Hinsicht 
wichtig genug, um fur die folgenden massgebend sein zu konnen. 	Ist diese 
Erklarung 	riehtig, 	so 	liefert sie 	einen 	neuen 	Beweis fiir 	die Inferioriiiit des 
samaritanischen Testes. — Ehe wir unsere betrachtung dem ersten Theil der 
Arbeit 	zaivenden , sei 	es gestattet , die vornamlich in der zweiten Hhlfte vor- 

,kommenden Druckfebler bier einzuschalten: S. 81 1fl1 fiir 'Mr; ; S. 63 N7n 
f. rniVJ ; 	S. 	59 	011 f. IT11; 	S. 49. 	tIrt:t-ru. nbrn f. 0112:5 u. tr63; 
S. 42. Cir6= f. 13M7b2; S. 17. 12:1 f 1=1; S. 13. ,zb f. 'D3; S. "1"172rl• 
f. -117)M. 

In Beziehung auf den priliiographischen Theil der Arbeit kOnnen wir uns 
fast nur referirend verhalten, weil die vom yf. angestellten Bcobachtungen sum 
guten Theil neu sind und es der Wissenschaft bis dahin an geniigenden Anhalts-
punkten zu deren eingehendere Beurtheilung gebrieht. Audi ersehienen uns hier 
die Deductionen und Vermuthungen 	des W. _ besonders einleuchtend. 	Er hat 
in seiner Handschrift 	drei verschiedene Zeichen entdeckt fiir die den Samari- 
tanern eigenthiimliehen Te x ta bt heilun gen , welche er je nach ItIassgabe des 
Umfangs grosse oder kleine Paraschen oder Paragraphen nennt. 	Die zuletzt 
genannten sind allenthalben 	identisch mit den sogenatinten qacein , 	deren der 
samaritanische Bibeltext bekanntlich 964 ziiblt, wiihrend nach jiidiscber Abthei- 
lung 	der Pentateuch in 	669 	kleinere Abschnitte , 	die hier kleine Paraschen 
heissen , zerfiillt. 	In der arahischen Uebersetzung des 'AbCt Sald werden diese 
qacein durch Ueberschriften bezeichnet, welche die Eingangsworte des Abschnitts 
oder einige zur Characteristik des Inhalts ails den ersten Zeilen desselben. her- 

- 	Stichworte in 	hebriiisch. samaritanischer Sprache und Schrift cut- ausgegriffene 
halten. 	Zufallig besitzeu wir an dem. von Rosen zu Baud XVIII. S. 582 sqq. 
veroffentliehten Facsimile von Esod. 20 der grossen Synagogenrolle zu Nabulus 
ein Gegenstfick zu der von Barges beschriebenen Handschrift.. 	Hier `vie dort 
steht des Zeichen fiir die qacein odor 	„Paragraphen" , dessen Form iibrigens 
mehrfachen Modificationen unterliegt, womoglich am Ende der Zeile, so dass 
entweder die gauze folgende Zeile frei bleibt, 	oder in der nandiehen Zeile 
zwischen den letzten Worten zu Anfang und dem Paragraphenzeichen zu End& 
derselben eM leerer Raum bleibt und somit auf jeden Fall am Schluss des 
Abschnitts ein Absatz gebildet wird. 	Seltener steht das Zeichen unmittelbar 
hinter den letzten Worten der Schlusszeile , deren welter folgender Raum dann 
leer ist. 	Wo aber dasselbe in Mitte der nicht abgebrochenen Zeile erscheint, 
miissen wir Nachliissigkeit der Copisten voraussetzen oder besondere Griinde, 
welche der Aufhellung bediirfen. 	So ist in beiden Manuscripten hinter 	dem 
ersten r2 V1 	Exod. 20, 7 das Zeichen wohl nur gesetzt worden, um anzudeu- 
ten, dass nicht mit diesem, sondern mit dem gleiehlautenden Wort am Endo der 
folgenden Zeile der Abschnitt geschlossen werden darf. 	Ueberhaupt findet sich 
das Zeichen bei Rosen hinter jedem einzelnen Gebote des Decalog, 	wiihrend 
der einen Paragraphen bildende Absatz der Zeile innerhalb desselben nur drei 
Mal auf das Zeichen folgt und demnach der Deealog in vier qaecin zerfallt ? 
Exod. 20, 1-7; 8-11 ; 12-18; nebst dem bekannten Zusatz, der nach 0111A- 
ritanischer Zahlung als zehntes Gebot gilt. 	Auch die beiden anderen Zeichen 
fiir grOssere Abtheilungen des samaritanischen Textes , welche Barges mit dem • 
Namen grosser und kleiner Parascheu belegt hat, 	linden ibre Bestatigung bei 

   
  



Bibliographische Aszzeigen., 	 291 

Rosen. 	Das an verschiedenen Orten etwas verschieden gefonnte Zeichen fur 
die kleine Parasche, welshes bei jenem vor Exod. 5, 1 und hinter 15, 21 vor-
komrnt , ist demjenigen , welches vor Exod. 20, 22 der grossen Synagogcnrolle 
den Raum einer Zeile einnimmt, so iihnlieb , 	dass man fur beide Identitat der 
Bedeutung in Anspruch nehmen knnn. 	Das Zeichen fiir die grosso Parasche 
&dot sich im Pariser Fragment nur zwischen Exod. 18. 19, dart aber unbe-
denklich mit dem Zeichen am Schluss des Rosenscbcn Facsimile zusammenge- 
stein werden. 	Demnach wOrden die beiden Capitel Exod. 19. 20 masorethischen 
Testes 	zusammen eine grosse Parasche des samaritaniselten Pentateuch ans- 
machen , 	die 	ihrerseits in eilf (mein zerfiillt. 	Dass die von den grossen oder 	' 
kleinen Paraschen gebildeten Te.xteinschnitte betreffenden 	Orts mit denjenigeu 
der ctaeoirt zusammenfallen , dart nach den vorliegenden 13eispielen mit Sieber- 
'mit angenommen werden. 	Indessen in welehem Verhaltniss diese Texteinscbnitte 
welter zu einander stollen, und ob die grossen Paraschen eben so wie die gleich-
namigen der jiidischen Eintheilung Sabbathspericopen seien, kann gleich auderen 
hierher geharigen Fragen nur vermage eines umfassenden and eingehenden Sta- 
diums gutei Handschriften entschieden werden. 	Unser° his dahin sehr gerinte 
Kenntniss 	von 	diesen Dingen 	stlitzt 	sich 	auf die unzuverlassige A uctoritat 
Morins , dessen Demerkungen bei Walton und alien spliteren einfach wiederholt - 
sind und fast gar nicht durch neue Untersuchungon ergfinzt werden. Die grosse 
Bedeutung, welche dem Vorleser der Torah im samaritanischen Cultus zukommt, 
liisst vertnuthen, dass neben dem Soltreiben und Recitiren des Pentateuch auch 
die Kunst densolben 	riebtig abzutheilen , einen wiehtigen Theil der samaritani- 
schen Rcligionslehre 	ausmache , 	zu dessen 	Anfhellung die zahlreichen Hand- 
seltriften des Pentateuch, welche dermalen in Europa sind , in Verbindung mit 
den ant dem Brittisehen Museum aufbewahrten Liturgieen einiges Material lie-
fern madden. Es ware eine muhsame, aber vielleicht auch dankbare und veldt-
tige Aufschliisse gewahrende Arbeit, der sich sin Berufener unterziehen miisste. — 
Ausser dem Punkt zur Trennung der einzelnen Worte, der nur am Eude der 
Zeile 	fehlen darf,  , 	well 	diese mit cinem Wortende schliessen muss, 	erwahnt 
Barges nicht weniger als sieben In t erpunet i on s z eic hen: den horizontalen 
( ..) und den verticalen (:) Doppelpunkt, welcher letztero zur linken Seite ent- 
wader einen verticalen 	( I :) 'oder zwei 	schriig liegende parallels 	(:) 	Striche 
haben kann, ferner den 'Inch links gekriimmten "taken mit cinem Punct ( AZ ) 
oder mit zwei Puncten , die sich entweder horicontal ( .Z ) oder vertical 	( 4 ) 
gegen einander verhalten 'carmen. 	Es muss fiir jetzt dahin gestalt bleiben , oh 
these Zeichen nur ausserliche Modilicationen der beiden Grundformen sind, des 
Doppelpunctes und des Bakens , die sich auf die Bedeutungen des Semicolon 
und Puuktes nach uusern Begriffen reduciren lessen, wie die verschieden modi-
fieirte Form der Zeichen fiir die grassern Testeinschnitte wahrscheinlich maeht, 
oder oh jedem dieser Zeichen eine besondere Bedeutung fiir die musiktilische 
Intonation 	beim Synagogenvortrag zukommt. 	Der Vorfasser neigt zur letztern 
Ansicht. 	 . 

Was die eigentlichen 	L eseze i e h en betrifft , 	so scheint man dem Punct, 
der zuweilen fiber einzelnen Buchstaben erscheint, eine ahnlicho Bedeutung wie 
den sog. puneta extraordinaria der jiidisehen Textkritik zusprechen zu miissen. 
Wenlgstens maebt das Vorkommen eines solehen in ri,N101 Exod. 6, 6 und 
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bYl Exod. 20, 5 diese von Gesenius zuerst aufgestellte und von Barges selb- 
standig ' begriindete" Vermuthung 	einigermassen 	wahrscheinlich. 	Eben 	dahin 
gehdrt such 71/77t2 Exod. 19, 13. 	Doch lessen andere Beispiele wie onbnv.) 
Exod. 9, 	10. 14 wieder zweifeln , 	ob 	hier nicht 	der Rest eines diacritischeil 
Zeichens vorliegt, das gewohnlicher, in Gestalt einer kleinen Linie erscheint, und 
aim Unterscheidung der Worte von gleichen Consonanten mit versehiedener Aus-
sprache, z. A. 143 und `11 gebraucht wurde, ehe dcren genauere Bezeich-
flung durch die arabische Punktation stattfand; vgl. D e u is c h bei Smith, diet. ' 
of the bible pag. 1107 a. 	Es kann nitmlich keinem Zweifel unterliegen, dass 
die drei von Barges entdeckten Vokalzeichen ihrer Bcdeutung nach vollig iden-
tisch sind mit den arabischen Vokalpuneten , denen sio Ruch in der aussoren 
Gestalt ziemlich 	genau entsprechen: 	Bei Fatha herrscht vollige Uebereinstim- 
ming ; bei Damma ist die Schleife des Hakens rechts unten angebracht, nicht 
wie gewOhnlich beim arabischen Vokalzeichen links oben ; nur Kesra hat °in 
besonderes Zeichen. 	Es findet sich Exod. 4, 	6. 7 zwei Mal ein kleiner neat 
links gebogener Haken , welcher die bier gorado defectiv gescbriebenen Rif' il- 
Formen WU'', und tt1311 vom Imperfectum einfachen Stammes unterscheiden oder 
gegen die Vertauschung mit fremden Wurzeln schiitzen soli. 	Aber diese gauze 
Punetation, die keineswegs stetig, sondern nur in zweifelhaften Fallen, eine Ver-
wechselung zu verliiiten, gebrirucht wird, liefert den Bowels, dass ftir die Aus-
sprache des Hebraischen bei den heutigen Samaritanern, wovon Barges in seiner 
Schrift: les •Samaritains de Naplouse , die erste zusimmenbangende Probe gege- 
ben hat, der Einfluss des Arabischcn entscheidend war. 	Da slob in den moi-
sten Handschriften nur die diacritische Linie befindet und eine so tier greifendo 
Einwirkung arabischer Cultur auf die Samaritaner,  , 	wie sic die freiwillige Au- 
nahme der arabischen Ausspraehe beim Vorlesen des Pentateuch in den Sync-
gogen voraussetzt, in den orsten Jahrhunderten der Ilitra schwerlich -stattgeftin-
den hat, so konnen wir die Annahme des Verfassers, dass jene Ausstattting des 
samaritanischen Bibeltextes mit arabischen Vokalzeichen 	zwischen dem eilften 	• 
und dreizehuten Jahrhundert 	der christlichen Aera aufgekommen sal, als selir 
wahrscheinlich nur billigen. 

Mfige man immerhin di& Dingo, wovon im Vorstehenden die Redo war, ge-
ringfiigig nennen : in jedern Fall gewithrt uns die Schrift von Barges den Einbliek 
in eine Art von Kritik und Bearbeitung dos samaritanischen Bibeltextes, welch° 
sieli zwar mit den entsprechenden Bemiihungen der Juden weitaus nicht messen 
kanu, aber doch innerhalb der bescheidenen Griinzen der samaritanischen Litte- 
ratur eine ahnliche Bedeutung beanspruchen darf. 	Wir betrachten es als das 
wissenschaftliche Verdienst uuserer Schrift, 	zuerst ein Thema vor die Geffent- 
liehkeit gebracht zit haben ; welches mit dem Fortschreiten der samaritanischen 
Studien frillier oder spitter eine ausfiihrliche Behandlung erfahren muss. — Das 
Facsimile am Schluss ist von Dr. Euting in Stuttgart mit bekannter Gesehiek- 
lichkeit ausgefiihrt. 	Schade, dass der betreffende Abschnitt Exod. 15, 1-30 
nur wenige der im Buch erklarten Zeichen aufweist. 	E. Vilmar. 
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Das Haram von Jerusalem und der Tempelplatz des Moria. Eine 
Untersuchung fiber die Identiait beider Steitten, von G. Rosen, 
Preuss. Consul fur Palae.stina. 	Mit einer Terrainkarte von Jeru-
salem und drei areldteldoniselzen Zeichnungen von der Moschee El 
Bora/ e, den Unlerbauten des Gerichtshauses zu Jerusalem und des 
niches Obrak. 	Gotha, R. Besser. 1866. 8. 

Dass das jetzige Haram in Jerusalem die Stelle des alien Jfidischen Tem- 
, pels 	sowohl 	des 	Salomonischen 	als Sorubabelschen 	und Herodianischen sei, 

geltart zu den wenigen Punkten in der Topographic des alten Jerusalem, iiber 
welchc jetzt weld so ziemlich allgemeine Uebereinstimmung herrseht ; aber gleich 
in der Bestimmung der Ausdelmung, in welchem der jetzige Bestand dem alten 
Hciligthum 	entspricht , gehen 	die Ansichten wieder-  sehr auseinander. 	Ellerin 
eine feste Grundlago zu gevOinnen, 1st der Zweck der vorliegenden Monographie, 
welcher, wio wir gem anorkennen, durch die besounene und scharfsinnige Unter-
suebung des Vfs., der hierbei vor vielen Andorn schon durch sehr Verweilcn 
an Ort und Steil° begiinstigt 1st, in oinem fast mochten wir sagen vollkom- 
menen Grade erreicht 1st, 	dean wir wiissten kaum, wie ein anderes Ergebniss 
jetzt noch slob herausstellen sollte. 	Verfolgen wir kurz den Gang der Unter- 
suchung ! 	Mit richtigem Blicke stellt der Vf. zunitchst die Alternative auf: 1st 
die Karam-Area eine Sumine von aneinander und zuffillig in eine und dieselbo 
Umfassungsmattor geschlossenen Oertlichkeiten , 	oder ein 	unthoilbares Gauzes, 
dessen Charakter auf urspriingliche Zusammengeharigkeit schliessen liisst? 	Um 
zur Entschoidung dieser Frage zu gelaugen giebt der VC eine genaue Besehrei- 
bung 	der Oertliehkeit , 	iu welcher sich besonders die Darstellung der verschie- 
dolma Schichten der Umfassungsmaner und der merkwiirdigen Substructionen, 
namentlich 	des sogenanntcn Birket el-Obrak durth Rlarhalt und zum Theil 
such dureb Neulteit auszeichnen. 	Aus dieser Betrachtung ergiebt skit dcm Vf. 
die Ansicht, dass 	das heutige mubammedanisehe lielligtbum in seiner ganzen 
Ausdehnung den jiidischen Tempelplatz darstelle. 	Dies Ergebniss wird dann 
welter an den aus dem Alterthum auf uns gelangten Notizen gepriift, von denen 
die dts Josephus als die bedeutendsten, ja als die allein in Reehnung kommen- 
den hervorgehoben werden , 	da die Naehrichten der Bibel so kurz und unbo- 
stimmt sind , 	dass aus ilinen allein Niemand auch nur ein dunkles Bad von 
der Anlage slob wfirde machen konneu, die Talmudischen Angaben aber, obgleich 
sic in's Detail gehen , 	doeb keine Gesammtfibersieht darbieten und daze noch 
meter auf eager Erinnerung els auf Augenscbcin beruhon und weniger auf die 
concrete Erscheinung des in der Wirkliehkeit bestebenden Tempels, als auf das 
Ideal sic!' beziehen , welehes sich die gelehrten Rabbinen nach einer auf dem 
Studium der betreffenden Stellett des A. T. beruhenden Combination gebildet 
batten. 	Aber auch -die sebeinbar so rciehlich thessende Quelle des Josephus 
ist leider eine nur sehr trhbe, und mit vollster Beistimmung unterschrciben wir 
das Urtheil , welehes der Vf. fiber diesen humor noch von Vielen so Koch ge- 
stellten Schriftsteller ausspricht. 	Mit Recht unterscheidet er die Terainbeschrei- 
bungen des Josephus in dir ecte , solche, die unmittelbar mit der Absieht des 
Besehreibens gegeben sind, und indir ee to 2  wie b ei 1 it u fige, 	besonders bei 
der Besprechung von Kriegsoperationen vorkornmende Erwithnung von Localitliten. 
Weun 	der Vf. sagt: 	„Bei alley W'iehtigkeit jener liegt es doch auf der Hand, 
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dass deli ihnen vorzugsweise doctrinaire and sonstige Missgriffe aubiingen , so 
dass sic an Glaubwiirdigkeit die kurzen Notizen der zweiten Categoric nicht or-
reichen ," so stimmen wir ihm hierin bei, mOchten abet noch woiter gehen 
and auch gegen diese indirecteu Nachrichten ein heilsames Misstrauen anrittlien. 
Die Verworrenheit and Unklarheit des Josephus in den directen topographi- 
schen Schilderungen 	liegt auf der Hand ; 	man braucht 	nur seine Besehrei- 
bung der Lago der Stadt anzusehen, 	um ein Muster von confusor Unklar- 
heit zu haben, wie dean auch die entgegengesetzten ErkliirUngen dieser Stale 
nicht nafiglich wiiren, wenn Josephus nicht selbst die Veranlassung dazu giibe. 
Wie es mit den topographisehen Angaben stela, so, will uns bediinken, diirften 
auch 	vielfach seine historischen Darstellungen beschaffen sein. 	Wit verweisen 
in dieser Beziehung auf das, was er Antiqu. XV, 11. fiber den Tempelbau sagt, 
wo 	durebaus nicht klar ivird, was Salome and was Heretics daran 	getlian. 
Es ciliate weld der Miihe worth sein, den Josephus auch von dieser historischen 
Seite mit der Fackel der Kritik zu beleuchten, ttnd wir sind der festen Ueber-
zeugung, er wiirde dabei nicht viol besser erschoinen , als er in seinen topogra- 
phischen Angaben sich zigt. 	Doch in Ermangelung nines Bosseren miissen 
wir uns an 	ibn als den Hauptgewiihrsinann Milton , wie es auch der Vf. thut, 
indem er mit niicbterner Kritik elle einschlagenden Angaben des Josephus priift 
und als Resultat derselben folgende Satz° 	erliiilt: 	„Von do droi Grundfliichen 
war 	die 	oberste, 	d. 	h. 	diejenige des Gotteshauses , 	die iilteste, 	dean mit ihr 
begann Kiinig Salomo seine Arbeiten ; die zweite, diejenige des Heiligen, riihrto 
ihrcr Anlage nach von demselben Monarchen her, 	wurde aber mit ibron Befe- 
itigungen erst successive von den Konigen in Jude vollondet• 	Der nachexi- 
lische Tempel stellte beide Terrassen and ihrc Ummauerung wieder her; 	nach- 
dem aber von den Maccabliern auf der Stella der geschleiften Syrerburg .Acra 
die Baris angelegt worden war [V], fend man es zweckmiissig, 	die nordliche 
Verthcidigungslinie his. an diese Festo zu verlegen. 	So wurde dean .die Nord-
suite des alten Tempelgehoges durebbrochen und der ganze Rama von der ben-
tigen Hochterrasse bis an die Caserne und den sogenannten Israin-Teich zu dein 
Heiligthum geschlagen. 	Herodes endlich 	vollendete 	die Anlage, 	indent el• die 
Slidseite 	mit Hirer} 	Substructionen 	beifiigte 	und 	die 	Ost- 	and Nordseito zur _ 
Aufnahnke 	seiner Portiken ebnete." 	(S. 45. 46.) Es kann natiirlich hier nicht 
der Ort sein, in diese Untersuchungen Miller einzugehen, und wo wir nicht ein-
stimmen kOnnen , was freilich nur selten der Fall ist, des Niiheren nachzuwei- 
sen und an begrfinden ; wir werden anderswo dazu Gelegenhoit finden. 	Nach 
Josephus geht der Vf. zur Restauration des Hadrian fiber, betrachtet dann noch 
Julian's und Justinians Bauten und spricht ,schliesslich seine Ansicht dahin arts 
(S. 63 f.): 	„ Als Salomonisch 	betrachten wir nur .die ursprfingliche Anlage der 
beiden aus der Haram-Area herverragenden Terrassen, d. h. der Plateforme des 
Felsendammes and 	der durch die Ssachra angedeuteten, nicht meter vorhande-
nen, htilieren , and sollte sich von den Bauten jenes KOnigs oder seiner unmit-
telbaren Nachfolger ein Rest erhaltcn baben, so mfisste er slob unter der neueren 
Maneriiberkleidung der Plateforme verbergon. 	Die nardliche Erweiterung des 
Tempelplatzes , die Anlage 	der Briider 'der 3Vestseite und die grossartige Befe- 
stigung gehort 	don Maccabiiern an ; architectonisch aber gewann erst Herodes 
diesen iiusseren Raum rtir das Heiligthurn , 	indent er nut dem kiinstlich planir- 
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ten Rande 	ringsum die priichtigen Portiken 	errichtete. 	Derselbe Honig fiigte 
das 	siidliehe Drittel des Piatzes mit seinen miichtigen Substructionen binzu; 
item sehreiben wir die grossen umrandeten Quaderlagen der Nordosteeko, der 
Siidostecke, der Stidseite, der Sildwestecke und des sildliehen Drittels der West-
seite, cinsebliesslich der sfidlichen Thorbauten, des Treppenthores am Tyropoon, 
des, Robinson'schen Bogettansatzes und den Bogen unter dem Suk Bab Sinsleh 
iu seiner heutigen Ausfiihrung zu, — Endlich setzen wir auf die Rechnung der 

, Hadrianisehen Restauration die jetzige unregebniissige Gestalt der Hochterrasse 
nebst der Blosslegung Hires Gipfelfelsens, die an versehiedenen Stollen der West-
mailer und namentlich an der Siidwesteeke .fiber den Alteren, umrandeten Work-
stiicken ruhenden, wenig kleineren , aber ungerandeten Quaderlagen, in welehen 
wir bei dor Zerstorung durch eintindergeworfene , durch frisehe Abmeisselung 
wieder lmergerichtete Herodianische 	Steine vermuthen. 	Wahrscheinlich kommt 
(limn noch ein grosser Theil der Ostmauer, welcher ohne Rficksicht auf amid-
teetonischen Styl in der 'Weise einfacher Niitzlichkeitsbauten ausgefiihrt worden 
1st und stellenweise zu versclaiedenen Zoiten hornogene Ausbesserungen erfahren 
baben rang." 	Wir scheiden von dem Vf. mit dem Wunsolte, dass es ihm gelid-
len moge, auch ander° Partien der Topographic des alien Jerusalems mit seiner 
umfassonden Ortskeuntniss in ein gleich belles Licht au setzen. 

Arnold.  

.Ibn llfellik's Lamigat al-af al mit Badraddin's Commentar. 	Revidirte 
Tartauegabe. 	Von Dr. W. Volek, ordentl. Prof. d. remit. Sp ra- 
chn Lei der theolog., Faezdtdt der Universitat Dorpat. 	VII u. f • . 
Leipzig in Comm. bei L. Voss. 	1866. kI. 4; 	(15 -Aga!) 

' 	. Zur Beseitigung der in Ztschr. XIX 	S. 673 ff. bemerkten Miingel seiner 
ersten Ausgabe 	der LAmiyat al - ar fil giebt Pref. Volck in der vorliegenden 
zweiten , auf seine eigenen Kosten gedruckten , den berichtigten Text des Lehr-
gedichtes mind des Commentars , in der Vorrede aber weist er, each Vorgang 
der oben genannten Anzeige, auf diejenigen Punkte der ersten Ausgabe bin, 
welch° nicht schon durch den nun hergestellten Text ihre Verbesserung finden. — 
Der Text ist mit der sus dem Besitzo von K. Tauchnitz in den von P. L. 
Metzger 	iibergegangenen Beiruter Schrift (s. Ztschr. d. D. M. 0. 13d. I, S. 357, 
Bd. VI, S. 436 Anrn.), des Arabische in der Vorrede und den Berichtigungen 
mit einer von Hrn. Metzger selbst .in Benares gesehnittenen niedlichen Nolen- 
schrift gedruckt. 	Des Einfalzen der diakritischon Punkto in den Kegel hat bei 
der erstern Schrift don Uebelstand herbeigefilltrt , 	dass diese Punkte an mehre- 
ren Stollen gar nicht oder nicht pit gekommen sind. 	Es ist sehr zu wfinschen, 
dass Herr Metzger seiner in der Vorrede gegebenen Zusage gemiiss bei kfinftigern 
Gebrauche dieser ubrigens so schonen 	Schrift die 	gerilgte Unvollkomrnenheit 
durch geeignete Vorrichtungen beseitigen 	mfige. 	Herr Prof. Volek 	seinerseits 
Witte den gereinigten Text (lurch Anwendung der bei den Morgenlandern selbst 
fiblichen Interpunetionszeiehen (stiirkere Spatia, i and •s:-) einem schnellen, sichern 
und 	iibersichtlieben Verstiindnisse leieht Maher bringen kiinnen ; auch worden, 
namentlich in den Textversen, einige meter oder an andern Orton gesetzte Vocal- 
zeichen 	nichts 	gesebadet 	haben. 	In 	beiden Beziehungen sollten Dieterici's 
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Alfija , Broch's Mufassal und Wright's Kamil alien HeraUsgebern philologiselier 
arabiseher Werke zum Muster dienen. 

Fleiseher. 

Geachiclde der islamitischen Volker von Mohammed his zur Zeit des 
Sultan Selim [I.] iibersichtlkh dargestellt von Dr. Gustav Weil; 
ordentl. Prof. d. morgenleind. Spr. an d. Univers. Heidelberg u.s.w. 
Stuttgart : Riegeesebe Verlagsbuchbandlung. 	1866. 	VII u. 504 S. 8.. 	 . 

Wenn ein Mann wie der Verfasser von „ Mohammed der Prophet" und der 
„Gesebielite der Chalifen" es unternimmt, die Geschichte siimmtlicher islamiseher 
Volker bis auf das erste Viertel des 16. Jahrb. herab in einen mfissigen Octav-
band zusammenzudrtingen , so kann  man im Vornus darauf reelmen , dass des 
Nothwendige in reehter Weise gescheben, 	d. h. die innerhalb so enger Seilran- 
ken fast allein zu Worte kommende aussere politische Geschichte, 	„Fhistoire- 
bataille", mit ihrem unverMeidlichen Gefolge von Verschworungen, Emporungen, 
Metzeleien u. s. w. weder pliantastisch noel) rhetorisch aufgeputzt, sondern rein 
4uellenmiLssig 	und kritiseh 	gesichtet in ruhig 	objectiver 	Haltung vorgefiihrt 
werden wird. 	Und dies hat Prof. Weil, ohne das Nothwendigste aus der Cultur; 
end Literaturgeschiehte zu iibergehen, bier wirklich gethan. 	Er ,selbst bezeieli- 
net sein Buell als das 	Ergebniss 	dreissigjiibriger gesebichtlicher Ferschungen, 
zunifebst fiir einen welter') Leserkreis bestimmt, dock with den Gelehrten nicht 
unbedeutendo Zusiitzo und Verbessertmgen zu seinen friihern Gesebiehtswerken 
bietend. 	Die 	gewaltige Stoffinasse zerfullt in elf nielirfaeli uutorabgelbeilte A-b.- 
sebnitte: 	1) Mohammed 	und der Koran. 	2) Des Wablehalifat in Medina. 
3) Die Omejjaden in Damask. 	4) Die Abbasideir in Asien. 	5) Die Omej- 
jaden and andere moslimische Fiirsten in Spaniel). 	6) Die moslimiseben Dyne- 
stien in Afrika und Sicilian. 	7) Der Kampf der islamitisehen Viiiker .gegen die 
Kreuzfahrer. 	8) Die llebane in Persien und die bahritischen Mamlukonsultane 
each den Kreuzziigen. 	9) Die Osmanen bis auf Bajesid [I.], die ersten cirkas- 
sisehen 	Sultane in 	Egypten und 	die Eroberungen Timurs. 	10) 	Westasien, 
Egypten und Cypern each den Eroberungen Timurs, bis zum Tode Bajesids II. 
11) 	Das Zeitalter 	Selims I. und der spiitere Verfall des osManischen Reicbs. 
Die -aus dem Rahmen des Ganzen 	eigentlieli heraustretende letzte Unterabthei- 
lung des elften Abschnitts fiibrt die Gesebiebte des fur Europa wichtigsten noeli 
bestehenden islamisehen Reicbs biS auf die Gegenwart herab, urn ibm sehliess- 
lief] dieselbe Wahl an stellen , wie 	G. Rosen's jiingst ersehienene Geschielde 
der Tiirkei von 1826 bis 1856: anders zu werden als es ist, odor — nicht zu 
sein. — Die Zeitgemiissheit und Gemeinniitzigkeit des Buelies wird voraussielit- 
lieh in nicht ferner Zeit eine zweite Auflage 	noting machen. 	Mtige dann der 
Herr Vf, fiir Niebtorientalisten 	eine Anweisung zur einigerinassen richti- 
gen Aussprache und Betonung von Eigennamen wie Haddjadj , Sehudja , Jezid, 
Alaziz, Almuizz , Attai ( ESt..610 , Raik, Alkaim u. s. w. und fur Alla, wie 
in seinen friihern Werken, einen Index hinzurtigen. 	In jener Voraussicht stoure 
iell ' bier such noel, ein pear Bemerkungen fiber einzelnes Sprachilehe mid For- 
melle bei. 	In Betreff des S. 32 Z. 6 v. u. wieder ersebeinenden „Motazeliten 
(Ausgestossene)" hat Gildemeister in 	seiner Sebrift Do Evangeliis in arabicum 
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e Simpliei 	syriaca translatis, S. 32--35 Anm., gleieldeitig mit Flilgel und mir 
(Ztschr. d. D. M. G. XX, S. 32-33), 	aber ausfahrlicher und grandlicher als 	. 
wir beide, die active Form DJ jIa.4, 	Separatisten (sich selbst Absondernde) von 

der grammatischen wie lexikalischen Soite als allein berechtigt erwiesen. 	„Ran- 	, 
ssuweli " 	S. 474 IF. wird nit de Saey, Chrestom. ar. I, S. 422 Z. 23, in Ran- 
ssuli , oder mit Hammer - Pargstall 	in der Gesehichte des osmanischen Roichs 
in Raussu zu verwandeln sein, wie dor Herr Vf. selhst in seiner Geschichte 
der Chalifen diesen Namen wenigstons oinmal, Bd. V S. 231 Anm. , Kanssuh, 	- 
sonst 	freilich schon dort immer Kanssuweh schreibt. 	Aber das a von sy.2.31.3 
oder 	ts.,...2.:3 	ist 	niehts 	als 	ein 	zu dem tarkischen ..,..4..-ili (Blutwasser) hinzu- 
gefiigter arabischer , 	wie das nasals n von „Campson" (s. Herbelot's Bibl. or. 
u. d. \V. Cansu ou Canso) ein franzosischer Auslaut. 	Der ebenfalls tarkische 
Name Rumeschtekin S. 357 Z. 6 v. u. lautet in seiner Urform Gliraiisatikin, 	. 
von Gamasch , tiirk. Silber. 	„Bischr" S. 89 Z. 23 u. 28 1. Bischr, „Deybal" 
S. 97 Z. 9. 1. Deybol. Ferman shift des bei ens gewolmlichen „Ferman", S. 446 

p:  drittl. Z., wiirde das pers. 0Lo is getreu wiedergeben, ohne das Wort ftir Nicht- 
orientalisten unkenntlich unit 	unverstandlich 	zu machen. 	In alien iihnlichen 
Fallen, meine ich, ist dor „weitere Leserkreis" alhniiblich an die richtigo Aus-
sprache zu gewdhncn. — Die Verlagshandlung hat ftir gates rapier and scbar- 
fen correcten Druck gesorgt. 	Ausser einigen wenigen Fehlern in fremden Eigon-
unman ist mir nar S. 29 Z. 4 v. th ein „Spuren" statt Suren aufgestossen. 

Dankenswerth , who idle frithern, ist nach Vorstehendem such dioso neuesto 
Gabe des Vorfassors. 	Doch glaube ich in dor Annalune nicht zu irren, 	doss 
cr bei dem Entseldusse zur Ausarboitung dieses Buches nicht ganz unabhlingig 
von iiussern Verlailtnissen gewesen ist, 	deren wohlverdiente ganstigere Gestal- 
tang iltm erlauben wilrde, seine reichen innern Mittel any Ehre und zum Nutzen 
der 	von Him vertretenen Wissensehaft stetig einer hahern Gattang von Arbel- 
ten zuzuwenden. 	Und so rage dens 	zu gutem Ende ein darauf gerichteter 
Wunsch bier noch am Schlusse dieser Anzeige seine Stolle finden. 

- 	 Fleischer. 

Mongolische Mar chen. 	Erzahlung aus der Sammlung Ardschi- 
Bordschi. 	Bin Seitenstiick vim Gotte,sgerieht in !Tristan und Isolde. 	• 
Mongolisch und Deutsch nebst dem Bruelistiiele aus Tristan und 
Isolde herausgegeben von B. Jillg. 	Als Probe einer Gesammtausgabe 
von Ardschi Bordschi und den noun Nachtragserzahltingen des Siddhi-Kfir. 
Innsbruck. 	Druck und Verlag der Wagnerschen Universitatsbuchhandlung. 
1867. 	37 S. gr. 8. 

rforr Prof. Jiilg hat in 	der 	Einleitnng 	zu seiner Icalmilekisehen Ausgabe 
des Siddhi-Kfir, tither welehe wir in dieser Zeitschrifti (Bd. XX S. 455 f.) berich, 
teten, erwlihnt, 	dass er in einer mongol is ch e n Handsehrift dieser Mareben- 
sammlung noch neun weitere Erzablungen besitze , 	deren Veraffentliehung er 
sich auf eine andere Gelegenheit vorbehielt. 	Der Ausfiihrung dieses Plans tritt 
er jetzt naber durch Herausgabe der vorliegenden Probe, die ihm — da os his-
her in Deutschland an mongolischen Typen ganzlich fehlte — nicht magnet' 
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gewesen sein wfirde , wenn nicht Herr Anton Schumacher, Chef dor Niagner- 
schen Universitiitsbuchhandlung in Innsbruck , 	sich 	mit seltener Liberalitiit zu 
Herstellung der nothigen Typen entscblossen hate, 	und zwar in einer Wise, 
die fast niebts zu wfinschen ubrig asst. 	Sie sind otwas grosser als die Peters- 	' 
burger, mit deren z. B. der Ssanang Ssetsen 	und Gasser Chan gedruckt 1st; 
nur konnten die %des i bedeutenden Schrfigstriche sich'etwas besser hervorheben. 
Im Uebrigen machen sic einen gefiilligen Eindruck und niihern sich dem Ductus 
der 	sorgfaltigor gesclniebenen Handschriften. 	Ihre IIerstellung kann 	in jeder 
Weise ills ein Gen-inn ftir diesen Zweig der orientalischen Wissenschaften be- 
trachtet werden. 	Dem Herrn A. Schumacher 1st daher auch mit Rocht diese 
erste Probe dedieirt. 

Was den Inhalt derselben anlangt, 	so gebisrt die Gcschichte des Ordschi 
Bordschi zu dem Kreis der Sagen, die sich um den Thron Vikrameditya's grup-
piren und ist unter Ordschi Bordsehi der jndische Name 13hoga RAb,1 zu ver-. 
stollen.. Eine russische Uebersetzung 	existirte bereits von dem gelehrten Lama 
Galsang Gombojew, wornach Benfoy eine deutsche Uebersetzung im „Ausland" 
1858 No. 34. 35. 36. 	geliefert bat. 	Doch 	ist diese Uebersetzung hiiulig blose 
Paraphrase und es '1st daher keineswegs iiberfliissig , wenn H. Jiilg , wie er in 
dieser Probe gethan, eine neue, sich enger an das Original anschliessende Ueber- 
setzung 	giebt. 	Vielleicht wird es ilim anch moglich sein , 	bei einer kiinftigen 
Ausgabe noch mehr als in dieser Probb die Klippo zu vermeiden, dass unter 
der Treue der Uebersetzung der fliessendo Styl 16det , 	so schwierig dies auch 
bei der ganzlichen Verschiedenheit der mongolischon Construction von der deut-
schen seid mag. 

De..s Miirchen, welches der Herausgeber als Probe gewithlt hat, hat 'deshalb 
noch ein besonderes Interesse, well es , wie schen auf dem Titel bemerkt, 	ein 
Seitenstiick zu einer Erzablang in Gottfrieds von Strasburg Tristan und Isolde 
1st, 	weshalb auch der Herausgeber dieses Stuck 	nach der Uebersetzulig von 
H. Kurtz mittheilt. 	Die Uebereinstimmung 1st zu auffallend, als Bass sic Moser 
Zufall 	sein Minute. 	Weitere Untersuchung mag zeigen , 	ob, wie der Herausg. 
anzunohmen geneigt ist, die Mongolen den Stoff zu ihrer Sage .aus dem Westeu 
entlehnten oder ob 	Gottfried, 	der bekanntlich bei Bearbeitung  seines Tristan 
und Isolde sich manche Freiheit genommen , 	seinen Stoff aus 	einer zur Zeit 
noch unbekannten morgenliindischeu Queue scliiipfte, die er dann mit den Mon- 
golen gemeinschaftlich geltabt bade. 	 v. d. G. 

El4ments de la Eumisniatique muralmane par Fr. Sor et. 
Es 1st keine selbststiindige Schrift , 	die wir unter diesem Titel anzuzeigen 

haben, sondern drei Abhandlungen hat der Verfasser selbst unter jener gemein-
samen Aufschrift zusammengefasst , welehe in der Revue de la Numismatique 
beige (4 S4r. T. II ff.) 	in Form von Briefen 	an 	den Redacteur, Urn. Chalon, 
gerichtet sind, 	deren Inhalt und Bestimmung immerhin 	mit jenem Titel am 
zatreffendsten bezeiehnet wird. 	Den Lesern der D. morgenl. Ztschr. gegeniiber 
haben wir gewissermassen eine Verptlichtung dariiber zu referiren , 	well ibnen 
friiher ( 1862. Bd. XVI. S. 770 —783.) ilber die anderen , 	seit etwa einem 
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Jahrzehnt in jenor Revue erschienenen; auf muhammet1.-Numismatik bezliglichen 
Arbeiten berichtet worden ist, 	diese neuo aber , mit jeneu vorangegangenen 
mindestens von gleiclier Bedeutung, untor dem bescheidenen Titel sich leieht 
einer allgemeineren Beachtung ontziehen krinnte. 	Dies ware selbst fiir Weld- 
bewanderte auf diesem Felde ein Verlust; sie wiirden ein mannichfach branch-
bares und niitzliehes Hillfsbuch entbehren. — Dureb einen Ueberblick seines 
luhaltes wird das erhellen. 

1m orsten Briefe spricbt Sorot els Zweck seiner Schrift ens, Afiinzliebbaber 
turd Sampler, 	auch solche , 	die nicht Oriontalisten sind, 	deren Wissbegiorde" 
alter 	durch 	manches oriental. Minizstiick 	in 	ihreu Schriinkon 	wie 	durch 	°in 
Riithsel gereizt -wird, 	in den Stand zu setzen , 	dergleichen Stiicko bestimmen 
mid elessitleiren zu kiinnen. 	Zu diesem Endo worden 	zuerst die Element° der 
arabischen Graphik 	behandelt, 	das Alphabet, 	Kutisch und Neskhi, in seinen 
Abwandlungon, 	wie es sieh auf den 111iinzen in verseltiedenen Zeitepochen dar- 
stellt, 	desgleichen 	die Zahlen 	als 	Zahlwrirter 	und Zitfern , 	die 	diakritischen 
Puncto, die auf Schrot and Korn, Ourswerth bezligliehen %Wider und Buch- 
staben, 	die tgewissen Dynastic?) 	eigenen wappenithnlichen Abzeiehen, 	wie die 
Tamghas , Tughra , 	die Zierathen und Thierbilder, 	und zuletzt wird fiber die 
Art zu datiren, fiber die Reductionsmethode und verschiedene, auf den Iiiiinzen 
angewendete Aeron Auskunft gegeben, wie fiber die Ilklianische und den tar- 
tarisehen zwitlfjiihrigen Tiliereyelus. 	— 	Besonders lohrreich wird die Behand- 
lung 	dieser Gegenstiinde durch 	die beigeffigton , 	instructiven Tafeln , 	Ma an 
Zahl. 	Man vergleiche Beispiels bather Soret's Alphabettafcl L mit der in Adler's 
Museum Cuficum Taf. 1, um au erseben, welehe Portsehritte und Bereicherungen 
die niinzgraphik erbalten hat. 	Wiihrend Adler vom Buchstaben Ile nur 14 
Varianten kennt , bietct Soret mit Einsehluss der Neskhi- und karmittisch ver- 
zierten Gestalten (Taf. I1), nicht weniger als 41. 	Und in iihnlicher Weise be 
den iibrigen. 	— 	Pk den A•nfiinger sind Miinzstiicke aus verschiedenen Zeit- 
epochen, omajjadiscbe in reinem kufisehen Ductus, eine hulaguidische mit qua- 
drirter Schrift, 	eine dcr Krimkhane im Neskhicharacter and einige persische 
mit Taliqschrift 	els Proben 	abgebildet , 	mit beigeftigten Analysen 	mid Urn- 
schreibungen ihrer Legenden. 	Therbei 	wird 	der Leser mit den sonst unge- 
wohnlichen Trennungen der Wrirter, den Buchstabenversetzungen, den auf man- 
chen 	Miinzclassen 	vorkommenden 	Verschlingangen 	eigentlich 	unverbindbarer 
Buchstaben bekaunt gemacht , die zuweilon in so schwierig losbaro Verzerrun-
gen ausarten , dass selbst fiir Oriontalisten die gebotene Auddsung tunneller der 
vorgelegten Beispiele 	erwiinscht sein kann. 	Zur Gescbicbte der Graphik be- 
markt Soret, dass das Neskhi schon gegen Ende des dritten Jahrhunderts der 
Ilidschr. auf Samaniden-lifinzen gefunden wird; vom Endo des vierten begegnet 
man Iniulig einem Ductus, der zwischen Kufisch und Neskhi gewissermassen 
die Mitte Milt, wiihrend daneben aber immer fort und bis in 	sour sprite Zeit 
ein mehr oder weniger reines Kufiseh mit in Gebraich blieb. 

Eine andere Tabelle legt die Mfinzformen der Zahl w,6 rt er vor,  , 	darnit 
such der Nichtorientalist, was die Hauptsache fiir die Miinzbestimmung ist, die 
Zeitdata errnitteln kiinne. 	Der Text gibt ihre Leung, nicht ganz correct dutch- 
gefiihrt , in 	den auf den Minim' gewohnlichen Genitiv- oder Acensativformen, 
mit manchon practisch-niitzlichen Nebenbemerkungen und anderen auf die Z41111- 
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z i f fern beziiglichen. 	These letztoren kommen zum ersten Male auf Ortoryiden- 
Miinzen aus den Jabren 614 u. 615 d. Hidschr. vor, 	chum hfiufiger seit dem 
achten Jahrhundert, aber nur bei gewissen, wenig zahlreichen Dynastien. f Ihre 
gar mannichfaltigen Formen vergegenwartigt eine andere Tabelle. 	In einigen_ 
Fallen bleibt jedoch dos Datum dadurch ungewiss, doss auf manchen Pragen, 
z. B. .der Dschutschiden, die Ziffern nicht in ordentlichor Folge, sondern einzeln 
zerstreut stehen oder verkebrt , 	wodurch z. B. 1 und P identiseb warden. 	In 
anderen Fallen, wo verschiedene Zablen die gleiche Zifferform baben , wie die 
4 auf tiirkiselien 	and die 5 auf ostindischon Miinzen , 	wird man dagogen eine 
Verwechslung durch Acbtsamkeit auf die Dynastic vermeiden. 	Es kommt ouch 
vor, doss der eine Theil dos Datum durch ein Zahlwort, der andere durch eine 
Ziffer bezeichnet wird. — Endlich bietet dieser erste Brief dem Miinzerklarer 
eine nfitzliche Beiliiilfe durch die Nachweisung, welchen Dynastien die ruancherlei, 
besonders zusarnmengestellten Tanighas zu eigen sind. 	Dureh den blossen An- 
Wick eines solchen Zeichens Weiss man yermittelst dessen , in welch° Region 
des weiten Gebietes man sich zu wenden hat. 

Der zweite Brief, 	ungleich umfanglicher und an 'ninth reicher als der 
erste , handelt zu Anfang von den bei der Fabrication der arabischon Miinzen 
verwendeten Metallen and den Beneanungen der verschiedenen Sorten , )4>7  

r 9, ,.) 	i 	wobei 	auch 	des 	bis jetzt nur auf einer einzigen Goldmiinze . 	 l ) v----  1 
wahrgenommenen %.:::A.1;:il 	1/8  Dinar gedacht and die, wie es scheint , zu einer 
Mfinzfiilschung missbrauchliche Verwendnng dor beiden ersten Bezeichnungen 
auf Kupferrniinzen besprochen wird. 	Das Blei hat man nur and dem ostindi- 
schen Archipel zu Priigen verwendot; 	die mit kufischen Inschriften verselienen 
figyptischen Glaspasten sind nicht sowohl als Gold umgelaufon , denn als Richt- 
seheite fiir dos Mfinzgewielit zu betraeliten ; 	Papiergeld war den alten muslim- 
ischen 	Dynastien 	zwar 	nicht 	unbekanpt , 	dio 	Dulaguiden 	versuchten 	es , 
jedoch ohne Erfolg , 	einzufiihren , 	aber es wird wohl in keiner europiiisehen 
Miinzsammlung ein derartiges Document vorhanden seyn. — Kieran schliesst 
sich eine Erorterting iiber den Ur spr ung der muslimischen Miinze , 	welcho 
Bekanntes recapitulirt ; 	wogegen die folgende Zusammenstellung einer Anzahl 
frornraer,  , dem Qoran entlehnter Sprache and Fprmeln , wie sic gewissen Dyna- 
stien eigenthilmlich 	oder mehreren gemeinsam sind, besonders ouch dadurch 
lehrreich wird, 	dass 	diese Sentenzen 	zum Theil 	lusserst seltenen 	und selbst 
noch unedirten Stileken entnommen sind. — 	Nachdem dann dio viclerlei Ver- 
finderungen beschrieben worden , welche im Laufe der Jahrbunderte mit den 
Miinztypen vorgegangen sind, wobei such der verschiedenartigen Bildungen ge-
biihrender Weise gedacht wird, geht der Vert'. mit Rucksicht auf die verschie- 
denen , 	zu Mfinzlegenden verwendeten Sprachidiome , sowie dor geschichtlichen 
und 	mercantilen 	Verhaltnisse , 	in eine genauere Classification 	ein. 	A. Types 
de monnaies empruntes arta peuples subjugu4s et adoptes par les Musulmans 
dans les premiers temps apres la conquete , deren allgemeiner Charakter in dor 
Beibebaltung des landesiiblichen Typus, ouch der Landessprache besteht , we-
neben bald ouch arabische Legenden erscheinen, also bilingues, schliissiich aber 
rein arabische. 	Als Unterabtheilungen kommen bier die Pragen 	1) nach der 
Eroberung von Syrien, Mesopotamian u. dgl. mit byzantinischem Typus, 2) nach 
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der Eroberung 	von Arsien 	unter 	Verwaltung 	arabischer Gouverneur° mit 
Pehlewischrift , 	3) fled' der Eroberung von 	Taberistan 	mit 	der Aera der 
Ispehbed , welch° vom Ende der Sassanidenherrsehaft datirt, und den Kamen 
der arabischen Stattbalter iibcr Tapuristau liald in Pehlewi-, bald in arabischer 
Schrift , 	oder ouch in beiden auf demselben Stileke ; 	4) nach der Eroberung 
von Afrika and Spaniel' nur mit lateinischen oder noch arabischen Inschriften 
zu den lateinischen hinzu; 5) nach don Eroberungen in Indien mit dem Bilde 
des indischen Stiers und Reiters 	und dem Namen 	des arabischen Khalifen. 
Moran sehlossen sick spitter Munson der Ghasnewiden-Sultane mit den indi-
schen Symbolen and birmanischer Legend° auf der omen Sate, und eiucr rein 
arabischen auf der andoren. 	Forncr die Munson des Khnresmiers Mahrnud .  von 
Damian, spiiter die der Ghuriden ebenfalls mit arabischen and birmanischen 
Legenden. — B. Types do monnaies musulmanes empruntes par des conque- 
rants strangers. 	Hierzu gehoren 1) die Nachahmungen der Kharesmia-Miinzen 
unter Dschinghis-khan und Monghke-khan, 2) die Normannen-PrAgen in Sicilien 
seit Robert Guiscard mit den Namen der christliehen Fiirsten, 	aber arabischen 
Symbolen und Legenden, 	sowie der longobardisehen Fiirsten von Salerno seit 
Gisulf I. , 	welch° Hirai muliaminedanischen 	Unterthanen zu Nutz 	Denaro 
nach dem Vorbilde der fatimidiseben von Muizz , auch in mehrerlei bilinguen 
Varieutten, auspriigen liessen. 	3) Die von 11. Lavoix entdeekten und beschrie- 
bonen Denaro und Dirheme in arabischer Sprache und gams tibereinstimmend 
mit den Ajjubiden-Miinzen, ausser dass sie das christliche Glaubensbekenntniss 
tragen , welche 	im 	13. 	christl. Jahrhundert von den christlichen Fiiisten in 
St. Jean d'Acre fur 	die 	inuhaminedanisehe 	Bevolkerung 	Syriens . geschlagen 
warden, and 4) die seltenen Goldstiicke mit arabischem Typus aus Toledo unter 
der Regierung Alphons' VIII. — 	C. Types empruntes par differents dynastes 
vassaux k leurs suzerains. 	1) Die zahlreiehe Kategorie der nach abbasidischem 
Muster geschlagenen Stiicke von den Provinzial-Gouverneuren, welehe allmahlig 
sic!' unabbiingig machten, aber den Schein der Unterthiinigkeit unter die Kha-
nia' beibehielten , wie der Tahiriden, die zuerst Friihn von den abliasidischen 
gesondert hat, .ferner der Samaniden , Soffariden , Emire al-Omra, Buweihiden 
u. s. w. 	2) 	Andercr Dynasties, welch° zu mitchtigeren moslemischeu -Herr- 
scherfamilien in einem Vasallenverbnitniss standee and gerinthigt waren deron 
Miinztypus zu gebrauchen , wie der Ortoqiden , die theils von den Seldschuqen 
Kleinasiens, theils von den Ajjubiden abliiingig waren u. a. — D. Types musul-
mans imposes par des convenanees politiques ou par Ia volontd des trainqueurs 
k des princes chretiens. 	Es sind dies 1) die Georgischen , welche seit dens 
Ende 	des 6. christl. Jahrhunderts Nacbainnungen des sassanidischen Goldes 
rind, seit dem 	7. Jahrh. des omajjadischen 	und abbasidisehen , 	dann dos 
seldschugischen, seit dem 13. Jahrh. des hulaguidischen, bilingue and trilingue, 
auch des dschelairidischen, endlich des persischen,,  Woran sich noch die Stuck° 
mit russischen and arabischen Legenden sehliessen. 	2) Armenisch-arabische, 
3) Russische von Dmitri Iwanowitsch and seinem Nachfolger Wassili, mit dem 
Bilde des heiligen Georg and einer russischen Inschrlft, welch° auf dem Revers 
eine arabischo Legende tragen, die von Miinzen Toqtamisch's entlehnt ist; auch 
Manche barbarische Nachbildungen von Munzen der Khane Kiptschaq's raigen 
zu dieser Classe zu 	zkhlen seyn, 	und 4) die genuesisch-arabischen bilingues 
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aus der Krim mit .lateinischen Charakteren , in denen man den Namen Caffa 
erketint , mit dem Wappen Genua's auf der einen und dem Tamgha der' Krim 
auf der andern Seite , 	urn des sich in arabischer Schrift der Name des Sultans 
Hadschi ' Ghiral's zieht. — 	E. 	Imitations de types dans des interfits commer- 
ciaux. 	Wie die Miinzgeschichte . eller Orten und Zeiten es betviihrt, 	class ge- 
wisse in irgend welcher Hinsicht ausgezeielmete Prageli anderwarts , 	zuweilen 
sehr fern von ihrem Ursprunge , 	nachgeahmt worden sind , 	so trifft das auch 
im Oriente zu. 	Wir haben aartir zwei Belege bis jetzt. 	Der eine 	ist eine 
Miinze Ssaru Khan's, eines Nachfolgers der Seldschucien Kleinasiens , welcher 
in Magnesia Miinzen mit ganz lateinischem Typus als Nachahmungen 	einer 
Miinze Robert's von 	Anjou, 	die im 14. christl. Jahrh. sehr verbreitet whr, 
auspriigen liess. 	Die Bekanntschaft damit verdanken wir D. Friedlander, der 
zwei Varietiiten davon beschrieben hat. 	Eine dritte mit dem Namen 	Sarcan 
statt Ssaru khan, 	welcher jenen Stiicken fehlt, 	hat Soret entdeckt. 	Einen 
zweiten 	Beleg geben die Nachahmungen 	spanisch- und afrilcanisch-arabischer 
Goldmilnzen insonderheit der Morawiden , die sich im ganzen Siideu Europas 
verbreiteten und den Priigen christlicher Herren und Kirchenffirsten ids Muster 
dienten. 	Dies wird durch Miinzen der Bischiife von Bargelone bezengt und 
andere meter oder weniger barbarische Typen , mit deren Erkliirung Hr. Lavoix 
sich beschaftigt. — 	F. Bilingues ou trilingues musulmans ayant servi de pro- 
totypes. 	tinter dieser nicht iecht deutliehen oder nicht recta zutreffenden Auf- 
schrift, wird die grosse Zahl von Miinzen 	befasst , welche verschiedene Herr- 
sober mongolischen Ursprungs nach ihrer Besitznahme des westlichen und siid-
lichen Asiens, Kbaresmiens, Georgiens u. a. und nachdem sic zum Islam iiber-
getreten waren , mit tnongolischen und arabischen, oder auch noch tibetanischen 
Legenden auspriigen liessen , wie die Hulaguiden , die Kbane von Kiptschaq, 
die DschelaIriden, Dschobaniden. — 	Jedenfalls haben wir in dieser Classifica- 
tion einen ubrigens wohlgeordneten und klaren Prospect erhalten , 	desgleiehen 
noch nicht vorhanden war, fiber eine grosse Zahl von zum Then erst neuerlich 
an das Licht gezogenen Miinzgruppen , 	fiber defen ,Verhaltniss zu einander es 
nicht gar leicht war sich zu orientiren ' und ffir welche 	nun gewissermassen 
ein Rahmen gezogen 	ist, 	in den sich Weiteres bequem einreihen liisst , 	and 
duieh den zugleich Richtungen gezeigt, werden , 	wohin die Forschung kiinftig 
sich mit zu wenden hat. 

In einem neuen .Absehnitt unter der Aufschrift: 	lements principaux dont 
se composent les legendes des monnaies arabes behandelt Soret mit Ausschluss 
der schon friiher besprochenen Qoranstellen , 	die zu Legenden verwendet wor- 
den, 	die vielerlei anderen in denselben befassten Data, ohne 	deren Kenntniss 
kein Verstandniss rnoglich let. 	Zuerst komplett die Invocations pieuses, fromme 
Wunsch- oder Preisformeln , 	wie tifei 4B ri,)t, Al ,...)}1 r...3 u. a. an die 
Reihe, welche in alphabetischer Ordnung vollstandiger als im Index III. der 
Fri linsehen Reeensio und mit Nachweisung der D'ynastien oder einzelnen Fiir- 
sten , 	auf deren Miinzen sic erscheineh , 	vorgefiihrt warden. 	Da manche fiir 
gewisse Priigeherrn charakteristisch sized, 	so gewithren sic eine gute Beihiilfe 
zu Miinzbestimmungen. 	Liest man z. B. auf einem vielleicht mangelhaft er- 
haltenen Stficke ein st3iii , so kann man wisson, dabs es eine Samaniden-Miinze 
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von Nub II. ist; dean nnr auf einer solehen hat man jenes Wort bisher an-
getroffen. — Es folgen Bemerkungen iiber den Miinz schlag and die dartir 

gebrituchliehen Ausdriteke : ‘?"+:0 d. i. tr"./.0 , 	anderwiirts t.,-,:r.:.1, 	j.....= , 	fiber 

Ittizatic 	st. 	1,13),..‘ii , _AA and , j-e.0.4 , 	iiber (....5...X.4 J..0; 	wobei 	wir
- 
 aber das 

x.? A 4 JAI LA 	and dessen Varietitten , zu dessen Erwiibnung bier Ge- 
legenheit geboten war, linger& vermissen. 

Hieran sehliesst skit der bei weitem wiehtigste Theil dieser ganzen Schrift, 
eine alphabetisehe Zusammenstellung alter timbarnmedanischen Miinzstiitten, ans 
denen bis jetzt Prfigen bekannt sind. 	Nicht weniger als 550 Nummern , 	die 
Doppelnummern ungerechnet, 	wozu noeh zwei Nachtritge kommen; sites zu- 
sammen fiber 600. 	Eine staunenswerthe Zahl in Vergleich zu denen, die man 
zur Zeit eines 0. 6. Tychsen kannte! 	Sie nllein bezeugt es, welehe gewaltigo 
Fortsebritte diese Wisseuschaft in 	den letzten siebenzig Jahren gemacht bat. 
Mittest dieser Liste ist das ungebeure Gebiet von Indieu and 	dem zugehorigen 
Arehipel 	his 	an die westlichste Kiiste Afrikas and Spaniel's, 	von Aegypten 
und Arabien his boch hinauf in das nordostliche Asien ,, fiber die europiiisehe 
Tiirkei und die Mittelmeerlander Europas, in denen die Moslemen einmal ge- 
herrscht haben, in seiner Geldproduction 	trii.ltrend zwillf Jahrbunderten vor uns 
ausgobreitet. 	Bei der Ansammlung dieses Verseichnisses haben den vorstorbe- 
non Soret die moisten der jetzt lebenden oriental. Numismatiker unterstiitzt und 
ilun, 	wie die Herren Bartholonaii , Dorn, 	Millies, 	Sauvaire n. a. 	such eine 
Anzahl soleher Miinzstiitten-Namen mitgetheilt, die auf noeh unedirten Exem- 
plaren gelcsen 	werden. 	Zwar werden in den morgenlitndiseben Autoren melt 
manche andero Priigeorto erwiilint , sie sind aber als noel) durch keine Miinz-
stiieke belegt, ungenaunt gebliehen in der Soretschen Liste, diejenigen Akbar's 
ausgenomtnen, welcbe M. E. Thomas aus Abufazl bekannt gemacht hat. Einem 
jeden Ortsnameu sind die Dynastion beigefligt, weiche 	in ihm haben priigen 
lassen , and bei denen, die nicht in der eigenen Sammlung Sorets belegt sind, 
such die Namen der Schriftsteller, 	auf deren Angaben das Citat berulit. 	Da 
aber diese Stiidtenamen 	oft auf den Originalen ausserordentlich.verzogen and .  
schwer lesbar sind, so hat Soret noch in einer Tabelle eine Anzahl derselben 
treu facsimilirt uud zwar dieselben in den 	nach den Zeiten weeltselnden For- 
men. 	Die beigesetzten Ziffern 	bezeichnen das Jahrhundert, worm diese oder 
jono Gestalt gefunden wird. 	Es 	wird nicht notbig 	seyn , 	such 	hier wieder 
hervorzuheben, weiche iiberaus fOrderliehe Beihfilfe durch ein solehermassen ein- 
gerichtetes Verzeielmiss dem Miinzerkliirer geboteu 1st. — 	Eine andero kleine 
Tabelle veranschaulicht die den Stadtenamen hitufig beigesetzten Epithets, 	wie 
iift:a 	— so ist S. 134 st. ii.rva..• au lesen —, 	i3j.p.7  it.v.,,>‘ , 	,.."4„404...41, 

ebeufalls chronologisch variirt, 	and endlich erhiilt man eine Zusammenstellung 

der versebiedenen Ehrenpritdicate, 	durch weiche gewisso Stiidte ausgezeiebnet 

werden, 	wie 01.A.11 )b fiir Qom, 1.4211 )1,3 fur Khoy, ritil )(0 fiir Sebiras 

u. a. 	— 	Den Schluss 	des zweiten Briefes mullet' Bemerkungen 	Tibor dio 

.21..4..),11...« 	titter dio Monatsnamon, Datirungsformelu /WA., 	it;..vi ,...t , 	rt.p , 	..4 , 
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FJ36.) r1 	,t , „xi.. Lt, t....,1.4.3  Lt , 	t-,A)u, 	mit Benennung , der Dynastien, 
welche von der einen oder anderen dieser Formeln Gebrauch machan. 

Eine 	bedeutendo Schwierigkeit bereiten . dem Mtinzerkliirer die vielerlei oft 
auf einem Stiicke gehiiuften Eigennamen mit ihren sehr mannichfaltigen Priidi- 
eaten und Titeln. 	Dartiber aufzuklaren ist die Haupttendenz des dritten Soret'- 
schen Briefes , und wir empfangen diese Auseinandersetzung urn so dankbarer, 
weil erst 	durch eine 	solche deutliehe Einsieht die Verwerthung der in 	den 
Miinzlegenden enthaltenen geschichtlichen und geographischen Data ermoglicht 
wird. 	Die Miinzen 	aber sind hierfiir eine schr ergiebige 	und reiche Quelle,, 
die zugleich 	geeignet ist, 	bei widersprechenden Angaben der Historiker eine 
sichere Entscheidung zu gewahren. 	Soret nitumt die bekannte Abhandlung 
Garcin de Tassy's im Journal asiatique 1854 zur Unterlage , 	gibt ihr jedoch 
eine etwas iibersichtlichere Fassung. 	Er bietet zuerst eine Sammlung der auf 
Miinzen gelfiu6gsten , mit ?:ti zusammengesetzten R.fr...d, sowohl darer, 	wo ein 
Eigenname , wie 04.4.—s4 ...,ii 5 	wie derer,  , 	wo ein Appellativum 	folgi , 	wie .5.4i 
- \ :401 Vater des Sieges, mit Angabe der Periouen and ihrer Dynastien, 

C,*'.  
welehe 	einen solehen Namen fiihrten. 	Hiernach warden 	die Pradicate , 	wie 
(540;eil 5  welches Harun zeitweilig fiihrte , (9Y:....1.? yr( .53 und 	die 	fihnlichen 
mit t'.) componirten , )0144 besprochen , 	wiederum mit Benennung  derer,  , die 
dadurch ausgezeichnet warden, und dann jene 	oft sehr pomphaften Ehrpn- 
namen (.:...(0), die in so grosser Mengo auf den bliinzen erseheinen , dass in 
der einen Liste nicht weniger als 65 	derselben 	verzeichnet.  worden kounten, 
immer mit Angabe ihrer Trager. — Es folgen zuletzt mit gleichon Nachwei-
sungen die eigentlicheu Rangtitel, die Soret, wie mir scheint, ohne zureichenden 
Grund 	in zwei Classeu trenut : 	A. Titres qualificatifs , wie r1-41 , epii ; 
,:,,.alp, 	ru"..1, 	18 an Zahl , und B. Titres de rang et de souverainete, 
wie 	ig.<4t.:ii 5 	/*Ai 5 	si..;;%)t.,3 5 	t)Lii 	u. a., 	25 	mit ebenso 	vielen Epithetis, 
welehe nosh nirgends sonst in soleher Weise zusammengestellt gefunden warden. 
Auf drei beigegebenen Tafeln 	erhiilt der Leser die Bilder , 	wie sie auf den 
Miinzoriginalen vorkommen. 	Der bescheidene Verfasser schliesst diesen Theil 
seiner Schrift mit der Bemerkung : 	„Nous sommes bien loin do prdtendre i1 co 
que nos eolleetandes soient exemptes do lacunes ni d'erreurs, mais alias suffiront 
amplement pour diriger les debutants dans leurs rechereltes , et, 	apres uu pee 
d'exercice , -Rs pourront , 	en combinant les donndes qui se trouvent dans nos 
differentes 	listes , 	non-seulement 	parvenir 	a 	determiner 	avec 	rectitude 	les 
pieces de leur cabinet, 	mais, 	en outre , k reconnaitre celles 	qui Sont probs. 
blement inddites." 

Nach einer solchen ErRiuterung der Namen und Titel im Einzelnen erfib-
rigte nun nosh, die Dignitat eines jedeu in der Zusammenordnung mehrerer jo 
nach dem Platze zu bestimmen , welchen er auf den Miinzen einnimmt. 	Mass- 
gebend hierfiir war das SouverfinittitsL' oder Unterthitnigkeits-Verhaltniss, in dem 
die Benannten zu einander standen. 	Wie rich die Provinzial-Gouverneure zu 
mehr selbststlindigen Dynasten omporschwangon, die aber nosh den Schein der 
Unterordnung 	enter 	den Khalifeu wahrten , setzteu sie uuter dessen Namen 
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auch ibren eigenea mit auf die Miinzen, und wenn es geschah, wie es manch- 
mal der Fall war, 	dass sie wieder von sich abblingige Vasallen batten, so 
kamen auch deren Kamen noch auf die von diesen letzten ausgebenden Priigen. 
Die Khalifennamen figurirten in don 	spktern Zeiten nur noch gewissermassen 
als Symbole der Glaubenseinheit, ibre Trliger als Reprrisentanten der geistlichen 
Nachfolge oder Stellvertretung Mubammeds. 	Urn diese Verbfiltnisse ins Licht 
zu setzen, bidet Soret mehrere Listen. 	Eine erste, fiber die abbasidischen Kim- 
lifen, giebt bei jedem einzelnen alle die Namen der Sohne, Bruder, Gouverneure, 
Wezire, Miinzmeister nod Dynasten, die auf den Mhnzen wiihrend seiner Regie-
rungszeit vorkommen ; eine zweite iihnlich fiber die Abbasiden von Aegypten ; 
eine dritte verzeichnet 21 Fiirstenhituser, die das Souveranitittsrecht gefibt haben, 
und fiihrt die von einern jeglichen abhangigen Vasallen nainentlich auf. 	Diese 
Stellungen von Unterordnung uud Oberherrlichkeit wechselten oft in 	wenigen 
Jahren; 	ein gliteklicher Feldzug gentigte urn den Vasall des einon Herrn 	zu 
dem 	des andern zu machen oder selbst von zweien zugleich , 	land so kann 
nichts 	erwilnschtcr sein, um sich in 	diesen 	verwickelten historischen Details 
zu 	orientiren , 	als eine solche tabellenartige Uebersicht , 	an 	die noch weitere 
Beobachtungen des wohlerfahrenen Numismatikers zum Schloss angertigt rind 
fiber die zu 	verscbiedenen Zciten weeliselnden Stellen , 	welche 	die 	Dignittits- 
namen nach ibren Abstufungen auf den Munn einnehmen. — 

Dies mag geniigen , 	urn zu zeigen, was Soret's Schrift bietet , 	urn semen 
Loser zu 	beflthigen , selbst wenn derselbe der arabischen Schrift und Sprache 
unkundig wiire , 	muhammedanische PrItgen zn classifleiren und wetter zu be- 
stimmen. 	Wio Soret 	selbst, 	ohne eigentlich Orientalist zu seyn, diese Kennt- 
niss und 	Fertigkeit sich angeeignet und das Bederfniss einer Beihiilfe dazu 
lebendiger als Andere empfunden hat, so hat er es auch uns tibrigen an lifer 
und rasebem Handanlegen 	zuvorgethan , 	urn 	eine solche Liicke auszuftillen 
nach seinem Vermogen. 	Zu Statten kam ihm dabei der Besitz seiner reichen 
Sammlung, ohne welche es iiberhaupt unmoglich gewesen ware, eine solche lehr- 
hafte Schrift au Stande zu bringen. 	Sic ist keine vollstandige, systematische 
Mtinzkunde der Muhammedaner, macbt auch durchaus keinen Anspruch darauf, 
solehes zu sein, aber in den anger gesteckten Grenzen und trotz der lockeren 
Verbindung ihrer Theile, gewithrt sie jedem dieser Studien Beflissenen so man- 
nichfach nfitzliches Material, dass Keiner ihrer entbehren kaun. 	Indem sic Vieles, 
was erst in neuerer und neuester Zeit ermittelt worden, zum ersten Male zu- 
sammenfasst und aus der Zerstreuung unter 	ei n em Gesichtspunkte sammelt, 
dazu fur gewisse Theile der Wissensehaft Umrisse entwirft , 	die weiter auszu- 
Callen sein warden-, 	dart sie selbst als eine Erweiterung der numismatischen 
Wissenschaft prfidicirt werden , ein letzter 	wiirdiger Schlussstein der Arbeiten 
meines unvergessliehen Freundes.• „Ainsi it est h presumer que je prends ici 
conga de vous " 	schrieb er im letzten Satze seines an Hrn. Chalon geriebteten 
dritten Briefer, wie in Vorabnung 	des bald darauf erfolgten Todes. 	Diesem 
gegeniiber vermiichte ieh nicht mich noch auf eine Kritik von Einzelnheiten 
einzulassen ; meine Feder ist entwaffnet. 	Empfangen wir mit Dank und nutzen 
wir bestens, was uns als die letzte Gabe eines redlich in reiner Liebe zur Sache 
eifrigst and nnablitssig arbeitenden ,` anspruchlosen Gelehrten in don bespro-
chenen Blitttern geboten worden ist ! — 

Bd. XXI. 	 20 
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llniergessett sei,aber Audi das Verdienst dessen , welcher diese Publientio- 

ton mitn6glielit, hat. 	Bei dent. clocit,  nur kieinen kreise ,der gorade ,ftir• orientn-
liselte Numisinntik Interessirtew mag es 'dem Rednetetir einer Zeitsebrift iinnierkin 
als ain Wagniss orsebeinen, .eben diesem Gebiete in so umeangreielier Weise 

'Verbandlungen 'zumigesteltem, wie ,es von firm Olution sowolit dumb dieie 44.- 
,.., inentsi wia (Intel' die Violet',  •friilieren ' Artikel Soret's and tenderer in der Revue 

.numismitique beige 	gesebehew ist. 	ile seltener 	die Beispiolo .Diner iihnlichen 
Piirderung der Studien des Osten0 Simi, je iirbekender die Sorge aid .denen 
lastet , 	*etch° ilire Millie uti4 Kenntnisso an xlergleiolsen 	Arbeiten 	ieWendet 
tabeir, ob irgend ein Organ 'linen seine Spalten Mien,  war& , 'midi jc 4ifteltithoi 
liger derlei Ilettirelliungen mete selion dom in Angriffneinnen soletter rublientio-
nen 'bei. befiitigieW Sehriftstellern entgegentroten, iiir um. soy anorkennungs. und,  
daniceswertber Muss zinnia tins Orientalisten 	die erteuebtete tiberalitiit ,gelten, 
W.e4ebe Bern pinion• it', so .hohens Grade geilbt tat. 	'Der trolNielie Soret wiiiQo 
Me so viol geleistet linbeni wenn Dna nielit elm obenso itrefflieber Redneteur eines 
Journales fordernd zur Seib) gestiinden 4iiitte; die Wissenieliact aber Wiire 'um 
Manche gute Schrift armor gobliebent 

Jena. 	 S t i,e kat. 

   
  



Druelifehler, Berichtigungen and Zusiitze. • 

/36. XX. 	S. 486. vorl. Z. 	tz....A.4.5 	1. 	cz:....:ZS: 	- 	487. Z. 7. 	14.-41.5 
1. 103..i3  - 	490, 26. Altham I. „Adham" - 	491, 15. wurde - angeredet 
1. „wurde reich" - vorl, Z. 1. odor 11 a schisch -11 anchor - 	495 Z. 8 v. u. 
Antimoniums 1. „Hiittenmuchs" - 	497, 19 itilit..?"0... 1. iille..<NI- - 	498, 6 
Er relate ihm 1. „Er relate dem Patienten" - 	Z. 20 kannten 1. „k ante n" 
- Z. 23 kennen 1. „kauen" - 	499, 11 v. u. Da erfasste der Mann 1. „Da 
gab der Mann nach" - 	501, 29. t.t......11 I. 	 ..:......11 - 502, 1. 1. Mas'ildija 
- Z. 10 Wechsel 1. „W e c hsler" - Z. 11 v. u. Es lehrt 1. „Er lehrt" - 
Z. 5 v. u. I. In Cap. 6-8 - 	508 Anm. 3. unverbogen L „untlectirt" - 
574, 10. Dubab-name 1. „Rubab-namd" - 	597, 4. des 1. „das" - 	Anm. 
I. Z. lff I. Lg..I - 	598, 2. von dem I. „sondem" - 	Z. 11 v. u. binzuftigt 
1. „hinzugeRigt" - 	600, 26. fabelhaft I. „fehlerhaft" - 	601, 3. Glaudium 
1. „Glandium“ - 602, 10 v. u. I-0.4c cy. 1. 1.43,..6 rj•ri Cr - 603, Anm. 1. 
cap 1. c7.10 - 	604, 19. persequaris 1. „persequeris" - 	Anm. 1. dieees 
1. „dicses ' - 	605, 15 v. u. 1. 'Abdarralnans HI. 	- 	Z. 2 v. u. Gebieto I. „Geiste". ., 	.. 

613, Z. 18 ff. tS.0 	Z.= 	wird auch von Bar 'Ali and Bar B ahl Al .1 	t 
erkliirt durch 

	

	 - --4A.a.D. 1.0L\BLex.Adler. 	- Bar 'Ali 1.W  Ct
.. 	

f 
,„ \-t  

=--01i4X.v.s.‹.ii Adl. =--rin2lis,D (W.31. ,,S pl. fr. von 01.1..W gegen .... 
die Regel der iilteren Sprache, vgl. de S acy I, §. 881, von einem fiinfeonso- 
nantigen Worte nach d. Form.  J.41.7..; gebildet.) 

" 

	

616, 9. 43;233  I. 4.714.3 	Z. 9 v. u. calandra L „ealaborra -- 
Z. 7 	Al 	1. 	J1 1.44.4 	- 	620, 3 	it. v. u. ,112:iVi 	.3.1....4( 	)112i'll 	y.,1.4f 	v. 
r.,3  '• ri3  

Bd. XXI. 3. 4, 20. Bewobner 1. „Bewahrer". 

   
  



   
  



ErklAning . 
Von,  den wissenschaftlichen Jahresherichten, deren enter Moil 

d4esem heft beigegeben werden sollte , 	sind bis jetzt acht I3ogen 
far 1858-61 gedruclit. 	Pas Manuscript der Portsetzung' wurde, 
Ikon, 	mir zit gleichnliissier 	AusarbeAting 	der Jaliresberiehte 	Air 
18.62 — 66- yorlittifig zuriickbeludten, 	Doch siud mein Ambeiten 
soyeit .y.orgesehritten , 	crass 'bis • zur &Aston Generikersamininne. 
ant Ruckstitade 	in den Modell. der verehrlichen Mitglieder 'der 
j. NI. G. sein werden:  

Holle, April 186 7. 	 Prof. Dr. R i C ha r d. G- o.Stc 1 e. 

   
  



   
  



PROSPECTUS. 

TUE 

HISTORY OF INDIA 
DURING THE HINDU PERIOD. 

BY 	• 

J. TALBOYS WHEELER, 
ASSISTANT SECRETARY TO THE GOVERNMENT OP INDIA IN THE FOREIGN DEPARTMENT. 

SECRETARY TO THE INDIAN RECORD COMMISSION. 	 • 
AVITIOR OP "TITS GEOGRAPHY OP HERODOT178," i.e., ti;c. 

Calcutta, 22nd December, 1866. 

MORE than a century has passed away since the 
rise of British ascendancy in India, and yet a 
history which should combine a tolerably exhaustive 
review of the religion and civilization of the Ilin-
this, together with an exposition of the policy 
which has hitherto guided the British Government 
in its dealings with Native powers, is still a deside- 
ratum in European literature. 	Accordingly this 
task has been attempted during a residence of some 
years in the country, under circumstances peculiarly 
favourable to its accomplishment; and in announc-
ing the early publication of the first three volumes, 
it seems desirable to indicate the general character 
and scope of the entire work. 

   
  



2 	Wheeler's History of India. 

The materials for the History of India may be 
indicated under three distinct heads, viz. : 

1st. 	The religious books of the Hindus, and 
especially the two great Epics, known as the Mahe, 
Bharata and Ram6yana, which may 'be regarded as 
the national treasuries of all that has been pre-
served of the history and institutions of the people. 

2nd. 	The compilations of Mussulman annalists 
and biographers. 

3rd. 	The original records which have been pre-
served in the several departments of the Govern-
ment of India, and in the record rooms of the local 
governments, together with the unofficial travels, 
naffratives, and histories which have been published 
since the period when the peninsula of India was 
first explored by adventurers from Europe and 
elsewhere. 

Three volumes of the projected History of India 
are now on the eve of publication, and are based 
upon the first and second series of materials indi- 
cated above. 	Volume L will comprise the Vedic 
period, and the traditions preserved in the Mah6, 
Bharata, and will be published before the end of 
March. 	Volume II. will exhibit the traditions to 
be found in the Ramayana, and will be published in 
October next. 	Volume III. will include the results 
of volumes I. and II., as well as those which are to 
be drawn from the more salient points in Sanskrit 
and Mussulman. literature ; and will thus form a 
resume of the History of India from the earliest 
period to the rise of British power. 	This volume 
will, it is hoped, be published about March, 1868. 

   
  



Wheeler's History of ,India. 	3 

It should be remarked that the primary object of 
the author is not so much to draw up a history of 
the literature or religion of the Hindils, or to 
exhibit the results of comparative philology, as to 
delineate the civilization and institutions of the 
people with especial reference to their present con-
dition 

 
and future prospects, and to the political 

relations of the British Government with the great 
Indian feudatories of the Crown. 	But it must be 
borne in mind that the ancient traditions of the 
people of India are household words in every quar-
ter of the Peninsula ; that they have not passed 
away from the land in the same way that Stone-
henge and Druidism, the worship of Thor and Odin, 
and the wars of the Heptarchy, have passed away 
from the people of England, but that they are 
living realities, exercising the same degree of in-
fluence over the 'Enda as is exercised by the Bible, 
the Library, and the Newspaper, over the European. 
In a word, it may be emphatically stated that a 
thorough acquaintance with the ideas and aspira-
tions of the masses is impossible without a close 
familiarity with the subject matter of the Mahti, 
Bharata and Ramayana. 

It is intended that the History of India now an-
nounced should also comprise the whole period of 
British administration from the middle of the last 
century to the present day. But as regards this later 
history no definite announcement can at present be 
made. 	It will be sufficient to state that, should the 
writer be enabled to complete his design, the entire 
work will conclude with a history of British ad- 

   
  



4 	 Wheeler's History of ,India. 

ministration in. India, and a critical review o 
policy by which the British Government has been 
actuated since thel first establishment of the late 
East India Company as a political power. 

In March, price 18s., 

HISTORY OF INDIA, 
BY 

J. TALBOYS WHEELER. 

Vol. I.—Comprising the Vedic period and the Maher Bharata, 
and illustrated by a Map of Ancient India, at the time 
of the Great War of BhEirata. 	8vo, cloth. 

In October next, 

Vol. II.—Comprising the RAmayana. 

In March, 1868, 

Vol. III.—Comprising a resume of the entire History of 
India from the earliest period to the rise of British power. 

TRUBNER & CO., 
. 60, PATERNOSTER ROW, 

LONDON. 

   
  



PRosPECTUS. 

THE 

SACRED HYMNS OF THE BRAHMANS 
AS PRESERVED TO US IN TIM 

OLDEST COLLECTION OF RELIGIOUS POETRY, 

THE RIG-VEDA-SAINEITA, . 
TRANSLATED AND EXPL.A.INEin 

BY 

• MAX MULLER' , M.A., 
TAYI.ORIAN PROFESSOR OF MODERN EUROPEAN LANGUAGES IN THE UNIVERSITY 

OP OXFORD; FELLOW OF ALL SOULS COLLEGE: 

AFTER twenty years spent in collecting and. publishing the 
text of the Rig-Veda with the voluminous Commentary of 
Sayaua, I intend to lay before the public my translation of 
some of the hymns contained in that collection of primeval 
poetry. 	I cannot promise a translation of all the hymns, for 
the simple reason that, notwithstanding &yet:la's traditional 
explanations of every word, and in spite of every effort to 
decipher the original text, either by an intercomparison of 
all passages in which the same word occurs, or by etymo- 
logical analysis, or by consulting the vocabulary and gram- 
mar of cognate languages, there remain large portions of 
the Rig-Veda which, as yet, yield. no intelligible sense. 	It 
is very easy, no doubt, to translate these obscurer portions 
according to SAyava's traditional 	interpretation, but the 
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impossibility of adopting this alternative may be judged by 
the fact that even the late Professor Wilson, who undertook 
to give a literal rendering of Sayaiyes interpretation of the 
Rig-Veda, found himielf obliged, by the rules of common 
sense and by the exigencies of the English language, to 
desert, not unfrequently, that venerable guide. I need hardly 
repeat what I have so often said,' that it would be reckless to 
translate a. single line of the Rig-Veda without having 
carefully examined S5,yana's invaluable commentary and other 
native authorities, such as the Brahmanas, the Aranyakas, 
the Pratis&khyas, Yfiska's Nirukta, Aaunaka's Brihaddevati, 
the Stitras, the Anukrama' Os, and many other works on 
grammar,' metre, nay, even on law and philosophy, from 
which we may gather how the most learned among the Brah- 
mans understood their own sacred writings. 	But it would be 
equally reckless not to look beyond. 

A long controversy has been carried' on, during the last 
twenty years, whether we, the scholars of Europe, have a 
right to criticise the traditional interpretation of the sacred 
writings of the Brahmans. 	I think we have not only the 
right to do so, but that it is the duty of every scholar never 
to allow himself to be guided by trqdition, unless that tra-
dition has first been submitted to the same critical tests 
which are appliecl to the suggestions of his own private judg-
ment. A translator must, before all things, be a " sceptic," a 
man who looks about, and who chooses that for which he is 
able to make himself honestly responsible, whether it be 
suggested to him, in the first instance, by the most authori-
tative tradition or by the merest random guess. 
I offer my translation of such 'hymns as I can, to a certain 

extent, understand and explain, as a humble contribution to- 

1 This subject and the principles by which I shall be guided in my translation 
of the Rig-Veda have been discussed in an article lately published in the Journal 
of the Royal Asiatic Society, New Series, vol. ii., part 2, " The Hymns of the 
Gaupdyanas and the Legend of King Asamdt,." 	The same volume contains two 
valuable articles on the same subject by Mr. J. Muir, D.C.L. 	. 
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wards a future translation of the whole of the Rig-Veda. 
There are many scholars in England, Germany, France, and 
India who now devote. their energies to the deciphering of 
Vedic words and Vedic thoughts ; in fact, there are few 
Sanskrit scholars at present who have not made the Veda the 
principal subject of their studies. 	With every year, with 
every month, new advances are made, and words and thoughts, 
which but lately seemed utterly unintelligible, receive an 
unexpected light from the ingenuity of European students. 
Fifty years hence I hope that my own translation may be 
antiquated and forgotten. 	No one can be more conscious of 
its shortcomings than I am. 	All I hope is that it may serve 
as a step leading upwards to a higher, clearer, truer point of 
view, from which those who come after us may gain a real 
insight into the thoughts, the fears, the hopes, the doubts, 
the faith of the true ancestors of our race ;—of those whose 
language still lives in our own language, and whose earliest 
poetical compositions have been preserved to us for more 
than three thousand years, in the most surprising, and, to 
my mind, the most significant manner. 

MAX MULLET;,. 
OXFORD, January, 1867. 

The present publication is intended to form eight volumes, 
of about twenty-five sheets each, containing an English trans- 
lation, notes, and explanatory essays. 	A transliterated text 
(in the original Pada form) will be added in order to obviate 
the necessity of quoting a whole passage again and again in 
the various notes on the same verse. 	The first volume will 
be published as soon as a sufficient number of subscribers has 
been obtained. 	Not more than two volumes to be published 
in each year. 

Terms of Subscription before publication, 	10s. 6d. per 
volume—the price to Non-subscribers after publication will 
be 12s. 6d. per volume. 

TRUBNER & Co., 60, Paternoster Row, London. 

   
  



[SPECIIVIMN.]. 

4 	 RIG-VEDA SANHITI. 

Hymn • .to the Names (the Storm-gods), ascribed to 
. 	Scapa, the son of Ghora. • 

1. Sing forth, 0 Kanvas, to the sportive host of 
your Maruts, brilliant on their chariots)  and .un- 
scathed, 	 . 

2. They who were born self-luminous, together 
with.the spotted deer (the clouds), with the spears, 
the daggers, the glittering ornaments. 

3. I hear their whips, almost close by, .as they 
crack them in their hands; they gain splendour on 
their way. 

DIA/FpALA. I, SiTICTA •3r. 
ASHTAKA I, ADHYIYA 3, VARGA 12-14. • 

Krilam vah sardhah• mff,rutam anarviinam rathe-
gabham 1 kan.vab abhi pra gayata. 1. 

Ye prishatibhib rishti-bhih sakam vtigibhih anji-
bhih i ajayanta sva-bhanavab.. 2. 

Iha-iva grin-ye kham kagali hasteshu.  yA vadan 1 
ni ygman chitram yinjate. 3. 

NOTES. 
VERSE 	1. 	Wilson translates anarveittam by without 

horses, though the , commentator distinctly explains the 
word by without an enemy. 	Wilson considers it doubtful 
whether arvan can ever mean enemy. 	The fact is, that in 
the Rig-veda anarvcin never means without horses, but 
always without hurt or free from enemies ; and the com-
mentator is perfectly right, as far as the sense is concerned, 
in rendering the word by without an enemy, or unopposed 
(apraty-rita). 	Amman is not formed from tit-vat, horse, 

   
  



Ai CCLIX. ' 

.ANTIQUARISCHES BUCIIERLAGER 
von 

. . 

• 
H. W. SCHMIDT, 

A iitigitaliats -, Sortiments - and Verlagslatelthandler 
in 	Ilalle a,'S. 	Itannisehe Strasse iSr. 	1. 

• CATALOGUS LIBRORUM 
aniversas  

. . 
ad 	literas, historian et geograpluani 

ORIENTIS 
spectantes 	distiplinas 

. 	complectoutinm. 

Pars 	Prior 	. 
libros, 	qui ad literarily' 	Orientalinnt 

siudium pertinent, 
. 	co atinebit.  

. 	. 

Partem alter.am catalogi, bistoriam et geograpliiam Orientis complecten-
iem , subinde divulgabimus. 

Paulo 	ante Catalognm „Hi bli °the cae 	Judaicae" 	in lucena 	edidi- 
suns, quern gratis offerimus. 

11 alIe a/S. 1866. 

   
  



Argtunentum Catalogi. 

Libri ad literarum Orientalium studium 
pertinentes. 

Pag. 
Pars prior. 

Literarum Orientalium historia 	generalis. 	Encyclopaedica.. 
Polyglotta. 	Scripta philologica et miscellanea. 	. 	. 1 

Pars altera. , 

	

Linguarum Orientalium historia literaria, auctores, 	gram- 
matica, 	lexica etc. 	ad gentes singulas digesta. 

A. 	Semitica. 
Generalia 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. • 4 

a) Arabica 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	• 
b) Hebraica, Chaldaica, Samaritana. 

a. 	Lexica, grammatica; auctores, generalia. 	. 

- 

8 
/3. Literatura biblica Vet. et N. T. 	. 	. 	. 
y. Libri ad philologiam sacram , imprimis 	ad editionis 
. crit. liter. sacr. pertinentes 	. 	. 	. 

13 

14 
c) Syriaca, Aetbiopica, Phoenicia . 	. 	. 	. 	. 16 

B. 	Indo-Europara. .. 
Generalia . 	. 	• 	• 	• 	• 	• 	. 17 

a) Sanskrit 	. 	. 	. 	. 	 . — 
b) Indostana. 	Tamulica 	. 	. 	. 	. 18 
c) Persica et scriptura cuneata 	. 	. 	. 	: 	. — 
d) Armena 	. 	. 	. 	. 	. 	. 19 

C. 	Transgangetica. 	Barmana. 	. 	• 	. 	• 	. 20 
121. 	Sinica. 	Aino. 	. 	. 	• 	. 	• 	• 
E. 	Tartarica. 	• 	 . 

a) Ars grammaiica comparativa (Thibet., Fannie., Mandsch., 
Turc., Tschud., Onig. etc.) 	. 	. 	. 	. 

- ' 

21 
b) Mongolica 	 * 	• 	• 	. — 
c) Fennica . 	. 	 . • ' 	' 	. 	. 	. 

'd) Turcica 	. 	. 	. 	. 	. 	. 
— 
22 

F. 	Caucasea 	. 	 . 	. 	. 	. ' 	' 	• 
— 

G. 	Oceania. 	(Java, Malaica, Oceana.) 	. 	• 	• 	: — 
H. 	Hieroglyphica. Coptica:. 

a) 	Hieroglyphica 	. 	. 	. 	. 	• 	. 	. 23 
In 	Coptica 	. 	. 	• 	. 	• 	. 	. 24 

• I. 	Cingaria. 	. 	• 	. 	• 	• 	• 	. 	. — 
Varia 	• 	• 	. 	 • 	. 	. — 

• 

   
  



Bibliotheca Orientalis. I • 
Libri ad li tterar um Orientalium studium 

pertinentes. 
Pars prior. 	 , 

Litterarum Oriental;liistoria generalis. Encyclopaedica. Polyglotta. 
Scripta plidologica et miscellanea. 

1 Abhandl un g Ober d. Literatur d. Orients. 	Aus d. Franz. 	Gotha 
773. 	 1 /4  thl. 

2 Adelung, F., Catharinen d. Crossett Verdienste um d. vergleichende 
Sprachkunde. 	(St. Petersb.) 815. 4. 	(3 thl.) 	 I thl. 

3 Bohlen, Dr. P. v., Professor d. orient. Sprachen etc., Autobiogra- 
phie, hersg. v. J. Voigt. (m. Portr.) 	KOnigsb. 841. 	 1/2  thl. 

4 Bride Ob. d. Fortgang d. Asiat. Studien in Paris v. einem d. oriental. 
Spr. befliss. king. Deutschen. 2. Aufl. 	Ulm 830. 	 1/42  thl. 

5 	1.:̀ uys , 	dictionary of terms of art, 	words dirived 	from the h e- 
bre w, 	arable, 	greek , 	latin, 	spanish , 	trench, 	engl., 	german 	etc. 
2 Vls. 	Amst. 769. 4. 	 5 /4  thl. 

6 Callaway, oriental. observations and criticisms. Lond. 827. 	lig till. 
7 Calepeni, A., dictionarium undecim linguarum (Lat., Ile br., Graec., 
Gall., ltal., German., Bel,g., Hispan., Polon., Ungar., Angl.) Basil. s. a. 
Fol. (Brunet 30 fres.) 	 21j2  thl. 

8 Duret, CL, thresor. de l'hist. des langues de test univers. hebrai-
que, Tartaresque, Armen., Esclavonne, Georgiane, Lithuanienne, Vala-
chienne, Livonienne, Russienne, Mosquovit., Finnonienne, Laponienne. 
Yverd. 619. 4. lib. perrar. 	 6 thl. 

Sa Etehhorn, 1. G., marmora palmyrena explicita. Goett. 827. 4. 14 thl. 
9 Geseniun, G., Bibliotheca Geseniana. 	Halle 843. 	1/4  thl. 

10 	Gratesse,..1. 	G. 	Th.. 	Lehrbuch e. 	allgem. 	Literargeschicbte aller 
bekannten Volker d. Welt, 	von d. iiltesten his 	auf 	d. neueste Zeit. 
Bd. I. II. Abtlil. 1. u. 2. Hefte, (I, I. u. 2. Abthl. Geschichte d. 	Literatur 
d. Volker d. liken Welt: d. Egypter, Assyrer, Juden, Ar.menier, Chi- 
nesen, Perser, Inder, Griechen u. %inter. 	II. Bd. Literaturgeschichte 
d. V6Iker d. Mittelalters : Araber , Armenier, Perser, Turken , Syrer, 
Juden, Chinesen , 'niter, Griechen , baliener , EnglAnder, 	Franzosen, 
Deutschen, Spanier, Portugiesen, Slaven, Skandinavier. 	Dresd. 837 
—39. (II t/2  dd.) 	 4 thl. 

10a — 	Lehrb. d. Literargesch. d. Mittelalters od. Gesell. u. Literatur d. 
Araher,  , Armenier, Perser, Dirket]. Slaven etc. 	1. MAK in 2 Thin. 
ebd. 830. (5 thl.) 	 l'is  thl. 

11 Greve, E. J., 	°ratio 	de nexu linguarum orientalium c. ceteris ar- 
tibus et doctrinis human. 	Leovard. 797. 4. 	 Iht  dd. 

12 Groenewoud, J. C. S., 	Oratio de adhibenda ad docendas hieras 
orientates popularilate Socratica. ibd. 818. 4. 	 14 till. 

Antiquar. Catalog von H. W. Schmidt in lialte CCI.IN. 	 . 	1 
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Oriental= litterarum bistoria generalis. 

13 Ontbir, A., mtu4ae nrientalef nuptiis (Aethiop., Armen., Aegypt.; Syr., 
Arab., Pert., Belo., Samar., Cliald ) Hamb. 651. 4. 	 I 	'1111 ,zi. 	• 

14 Maniatker, H. A., °ratio de Graecis Latinisque histuricis med. aevi 
ex Orieittalium 	fontibus illuslr. 815. 4. 	 VG  thl. 

15 d'Ilerbeiot, B., oriental. Isibliothek oil. Universalw5rterb. zur Kenitt- 
niss tl. °fields. Bd. 	I. 2. 4. Halle 785-90. 	 a 	Bd. 	57„ ihl. 

16 	11110itiwter, 	J. 	H., 	Ht-toria Otientalis, 	quae ex variis urienialium 
monutueiiiis coltecta. SfhwhIbtl. Nu, i 660. 4. 	 1 	thl. 

17 Jolowirz, H., Polygloue der oriental. Poesie. enth. d. vorziigl. Dich- 
tiitivn d. A Igbanen , 	Araber,  , 	Armen i er , 	Kalmacken , 	Mongulen 
Tartaren, Tscherkessen, Chinesen etc. 	Lpz. 856. 	(4 ild.) 	2 thl. 

Is 	Juries, 	%V. , 	Abliandl. 	i1b. 	Geschichte u. 	Alierthtimer d. 	Literatur 
Asiens, hereg. v. C. Fick. 	4 Bde. 	Riga 795. (5'/6  thl.) 	1 thl. 

I8a 	Juynlboa, de hodierna studii lingual'. oriental. conditione. 8. u. 4. 
a 	i/6  thl. 

18b - oratio de codicum in academ. Lugd. Hatay. bibliotheca. 	Lugd. 
854. 	 I/5  thl.  

19 Kiinig, G. M., bibliotheca yeti's et nova in qua Ilebraeornm, Chat-
daeorutn , Syrorttru , Arabum, Persarnm , Egyptiorum patria, libri etc. 
recens. Altd. 678. Fol. 	 1 thl. 

20 Lessep, Reise durch Kamtschatka u. Sibirien. A. d. Franz. von J. R. 
Forster, m. ein. Worterb. d. Sprachend.lianitschadalen, 
li o ri a k e n, Ts ch uktschen u. Lamuten. Berl. 791. (1 1/6  tW.) 1/a  thl. 

21 - llsslb. aus d. Franz. von Villa u m e. 2 Thle. m. 1 K. 	Riga 791. 
Hfrzbd. 	 2 /3  thl. 

22 	Meissner, D. J., 	de confusione linguarum 	Babylonica. 	Wittenb. 
664. 4. 	 1/5  thl. 

23 	Inikiii, D., dissertt. select., varia S. lilterar. et  antiquitatis Orien- 
t ali s capita. Traj. a R. 724. 	 1/2  thl. 

24 10 iennelifq, J. D., oriental. u. exeget. Biblioilieli. 24111e. Frkf. 771. 4 01. 
25 -- Dsslb. Bd. 5-16. 	 a 	1/5  ail. 
26 - neue oriental. u. exeget. llibliothek. 9 Thle. Qat. 786- 93. PA thl. 
27 Mixti philologici, disputationes 37 praesidio J. Leusden. Ultraj. 656 

-60. contin.: de vers. vulgat., de targumi, de vers., syr., de talmu- 
dem peruchim, sectis jndaeicis, etc. 	 1 1/2  dil. 

28 PiTemmicis, P. a, 	Polyglottenlexikon d. Naturgeschichie m. erklar. 
Bemerk. (a. lat., deutsch., hollandisch., danisch., schwedisch., englisch., 
franzasisch , portugiesisch., p e l's is c h., illyrisch., lettisch., 	esthnisch., 
finnisch.,.kirgisisch., tungusisch., 	tfirkisch.,a rab., hebr. 
Sprache.) 8 Thle. in 3 Bde. Hamb. 795. 4. (30 thl.) 	 5 lid. 

29 	Nesse!, It. de, 	catalogus 	sive recensio specialis comnium codicum 
manuscr. Graecornm nec non linguarum orientalitim Bibliothecae Caes. 
Vindobonensii. 6 Tmi. c. tabb. aen. 	Vindob. 690. Fol. rar. 	3 thl. 

30 L'Or, L. de, seconde lettre adressee a la societe asiatique de Paris. 
Par. 823. 	 1/4  thl. 

30a 	Ora t i ones selectae ciariss. viror. adaux. 	Kappius. (inert Castelli, 
de lingua Arab., 	Morini , de ling. Oriental. 	etc.) 	3 prts. 	Lps. 732. 
Pgmtbd. 	 '/2  till. 

'In Paulus, neues Repertorium f. bibl. it. morgenland. Literatur. Intl.: 
f • Brutus, Append. ad Chron. Abulpharagii Syriace et lat.; Sehraurrer, 

Probe aus d. Samaritan. Chron. d. Abulplialacli ; ratans, Coheleth etc.) 
Thl. I u. III. Jena 790. 	 a 	1/41111. 

   
  



Encyclopaedia, Polyglotta, Miscellanea. 
• 

32 Parents, A. 11., Elegia Davidis in Saul= et Jonatbanem, cum alio-
rum Poetarum, sive Ilehraeorum, sive gentilittin antiquarum Orienta- 
hum , 	Graecorum, 	Septentrionalium in simili argumento versantium 
poematihus comparatur. 826. 4. 	 '/2  thl. 

33 ['neut., 11. A. de, tableaux synootiques de mots similaires dans les 
langues persane, sanskrite, gothique, danoise etc. Par. et Antst. 	VIthl. 

34 Proceedings of the 	10 annual meeting of 	the 	royal asiatic. 	society 
of Gr. Britain. Lond. 833. 	 '/6  thl. 

35 Pnendocritien lrinlio-112engeligivia, sive tractatus crit. quo ver- 
sion= sacr. orientalium syriacae arahicarum poliglottae 	perste. Co- 
helocianae, Aethiopicae et Artni•nicae allegationis pro variis N. T. graeci 
versionibus. a 31i1io et A. Bengelio factae ed. A. Bode. 2 Tmi. 	Halae 
769. car. 	 1 1/2  thl. 

36 iteperttorivaill far Bib'. 11.111orgenland. Literatur, brsg. v. Eichhorn. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 	13. ThI. 	Lpz. 776 - 86. 	a 	1/3  thl. 

37 Neues ltepert. f. Bibl. 	u. Morgenl. 	Lit., 	hersg. v. Paulus. 	3 	13de. 
Jena 790. (31 /3  dill 	 I thl. 

38 Ithenferdii, S., opera philol. disseh. arced, oration. H. de fun- 
damentis 	et 	princip. 	philol. sacrae et de autiquit. baptismi. 	(Enth. 
helm., arab. u. orient. Sprachlorschting betr. Bibelauslegung.) Frankf. 
722. 4. 	 • 	 1'13  thl. 

39 	- 	opera philol. (de lictis 	Jud. 	haeres., -de 	antiquit. literar. Jud., 
de X. otiosis synag., praef. et ministr. synagog., 	de 	Arabarcha Jud. 
aliaque ad linguam orient. et hehr. spect.) Traj. allt. 722. 4. 	1 1/2  thl. 

39a 	Seiseidii, E., oratio de 	Seltultensii ergs literas Orientales meritis. 
Lugd. Bat. 794. 4. 	 '/6  all. 

40 	Sclanurrer, dissertationes 	philolog.-criticae (in 	Vet. Test,) cont.: 
Carmen Dehorae, 	ludicum V., ad quaedam loca proverbiortim Salo- 
monis, 	Psalmorum , de Pentateuch° arabico Polyglotto. 	Gotha 790. 
(22/3  thl.) 	 . 	I 	 516  01. 

41 s'ehuttens, II. A., .oratio de linibus literar. Or i en ta 1. proferendis. 
Arns3. 	774. 	4. 	 '/6  till. 

42 - de studio Belgarum in literis Arabicis. Lugd. Bat. 779. 4. 	1/6  thl. 
43 Sitzungsber. d. 	Kaiser!. 	Akadcm. 	1849:41. tub.: liaansmer-Purg- 

stall, Gesch. d. arab. Literatur. riizmib tier, A ino• Sprache etc. 	1/2 1111. 
44 	Therottarast4, epistolici Lacroziani. I. ed. Uhlius 	(continet excerpta 

ex litteris clariss. virorum ad La Croziam 	dads 	Graeca , 	Hebraeica, 
Samarit., Phoenic., Syr., Coptica, Pers., Turc. , 	Armen. 	etc.) 	Lips. 
742. 	 0 	 Vs  1111. 

45 Voter, J. S., 	Literatur d. 	Grammatiken , 	Lexica u. 	Wartersantru- 
lungen alter Sprachen d. Erde. Berl. 815. 	 1/3  Oil. 

46 	- 	Vergleichtingstafeln d. Europ. ii. Sadwestasiat. Staminsprachen, 
flask. fiber d. Thrakische u. Albanes. Sprache, u. Firalow Grusinisihe 
Granimaiik. Halle 822. 	 11/2 1111. 

47 Wagner, A., zum .europ. Sprachenbau od. Forschung.. fib. d. Ver- 
wandisch. d. Tentonen 	Griechen, 	Celten, Shaven u. Ender, von A. , 
Murray. 2 fide. Lpz. 825. 	 1'V2  thl. 

48 Wntrisve, L). A., de lingual.= oriental. studio. Autst. 779. 4. 	1/6  dal. 

Autiqwir Catalog vOn H. w. Schmidt in Hallo, CCLIX. 

   
  



4 	 Linguarum .Orientalium historia Reran, 

Pars altora. 
Linguarum Orientalium historia literaria, auctores, 	grammatica, 

lexica etc. in gentes singulas digesta. 

A. S emitica. 	• 
Generalia. 	 - 

49 Schindler!, 	Lexicon Pentaglotion, 	bebraicum ,, chaldaicum, Syria- 
cum, TaImudico-liabbinicum et Arabicum 	in epitomen redactum a G. 
A. Londini 635. Fol. 	 1 1/3  01. 

a) 	Arabica.  
50 Abul[edae Africa, curay. J. G. Eichhorn. Gotting. 791. 	'/6  thl. 
51 - descript. Mesopotamiae. Ed. J. Chr. Fr. Tuch. Halae 830. 4: 1/3  thl. 
52 A hmed is Arabsiadae vitae et 	rerun) 	gestarum Timuri vulgo Ta- 

merlanes historia Arabice. Lugd. Bat. (Elzevir) 	1636. 4. rar. 	4 thl. 
53 -,7- id. lib. arab. c. vers. lat. 	H. Manger. 	1. Bd. nicht mehr erschie- 

nen. Leov. 767. 4. 	rar. 	 • 	1 1/2  lltl. 
54, Alcoranus s. lex islamitica Muhammedis ad optim. cedd. lid. etlita.  ex 

museo A. Ilinckelmanni. [Iamb. 694. 4. 	 2 1/2  thl. 

	

55 Alphabetum arabicurn 	una 	cum 	oratione 	dorninicali salutatione an- 

	

gelica et symbol() [Wei. 	ROM. 797. rar. 	 1/2  thl. 
56 Ainersfoordt, J., 	de studio literarum Arabicarum. Harderv. 816. 

4. 	 1/6  thl. 
57 Amrilltaisi carminis nunc prim. ed. specimen, 	c. vers., lat. et • m- 

ment. etlidit F. A. Arnold. 	Ilal. 836. 	 1 	' 
58 - 	carmen (quartum) e Codd. Mss. ed. idem. ihd. 836. 4. 
59 Amrulkeisi moallakQh c. scholiis 	Zuzenii e cod. Paris. ed. et  

vent. et  illustr. E. G. Ilengstenberg. Bonn 823. 4. 	(2'/6  01.) 
60 Apetz, II, descrip03 terrae Malabar. ex arahico Ebn, Batulae 

ratio ed., interpret. et  annotatt. instructa. 4. 	Jen. 819. \ 
61 	Auctoris incerti liber Or expugnatione Memphidis et Alexa\ndriae 

adscript. Abou Abdallaedkohammedi Omani tilio Wakidaeo\Medi 
Textum arabic. apart, 	Lugd. Bat. 825. 4. 

82 ['enrage zu tlen,aus der 'llamiise des 'Abu Temman bekannt g 
Gedichten. 	1. Abtheil. 	Gottingen 81,7. 	' 	 3 

63 Bohlen, P. a, commentaiio de Motenabbio, poeta Arabum celebet 
rimo, ejusq. carminill. 	Bonn 824. (11/4  thl.) 	 4/3  thl. 

64 Callenbera, epistola ad Hebraeos a ra bi ce. Hal. 742. 	1/6  thl. 
65 - Acta apostol. Arabice. ibd. 742. 	 1/4  thl. 
6:ia - 	Pauli epistola ad Bomatios. 	ibd. 741. 	 6/6  thl. 
65b - juris c. Chrislianos Muhammedici particular. e cod. Moslem. arab. 

erut. 2 ed. ibd. 	741. 	 1/6  thl. 

	

66 Cludius, J. Chr., 	theoria et praxis 	linguae arabicae h. e. gramm. 
arab. 	Lps. 729. 4. 	 1/3  thl. 

67 	- 	id. lib. ibid. 729. 4. 	Acced. : Neanutioni, 	C., 	genesis linguae 
sanctae V. T. Norimb. 696. 4. Schwldbd. 	 I ill. .  68 Corani caput 	1 	et 2. avers. prioress  arab. et  lat. 	c 	animadvers. hist. 
et philolog. a J. F. Froriep. 	Lps. 768. 	 *4 thl. 

..... 

   
  



auctores,. grammatica, lexica, .etc. 	 5 

69 Die eilf Tage. 	Neue arabiscbe illiihrchen nebst andern Blumen der 
asiatischen Literatur. A. d. Franz. Jena 789. 	 • I/3  thl. 

70 	Dozy, 11. P. A., 	ouvrages Arabes. 	Livr. 	1. u. 	2. cont.: 	Ibit-Ita- 
droun ay. comment. histor. Leyde 846. 	 4 thl. 

70a Ebn ilitittitar, Zusammeustell. einfach. Heil - u. Nahrungsmittel, 
atm d. Arab. tibt•rs. von Dr. J. v. S o n.t helm e r. 2 Ode. Stung. 840 
-42. 4. wie neu. (28 thl.) 	 7 thl. 

71 Brpenics, Th.. Grammatica Arabica 	cum fabulis Lokmani. acced. 
excerpta anthologiae veter. poetar. quae inscrib. Hantasa abi Temmam 
ed. a. Schultens. (2) Lugd. Bat. 767. 4. 	 11/ 2  thl. 

72 - Dsslb. ibd. 748. 4. 	 2/3  I hl. 
73 - Ruditnenta linguae 	Arabicae. Florilegium sentenliar. Arabicorum 

ut et elavira 	dialectorunt 	ac 	praesertim Arabicae adj. A. Sehultens. 
Lugd. Batay. 770. 	 2ja  ill!. 

74 - Dsslb. ebd. 733. 4. 	 1/3  thl. 
75 	Evargelitun 	infantiae 	ye! liber apogrvphus de infantia Servatoris. 

Ex manuser. A ra b. ed. et  vers. lat. adj. 11. Sike. Traj. a/B. 697. 'h thl. 
76 Eieimcher, H. 0., de glossis Habichtianis ill quatuor priores tomes 

Mi 	Noctium. 2 pis. Lps. 836. 	 . 	I/3  till. 
77 nage, 	G. 0., 	de arabicis scriptorum graec. interpretibus. Mit.etiae 

841. 4. 	 1/2  thl. 
78 Freytag, lexicon 	arabico•latinum. 	tom. 2. hal. 833. (Schreibpap. 

m. breitem Rand). broscb. 4. 	 21/3  Oil. 
'79 - id. lib. tom. 4. ibd. 837. br. 4. 	 4 thl. 
80 - id. lib. torn. 4. pars 1. cont. pag. 1-368. 4. ibd. br. 	2 thl. 
81 - lexicon arabico-latin. ex opere suo majore excerptum. Halis Sax. 

837. 4. Halbfrz. (Sehr gut gebaken) (10 01.) 	 5'/, thl. 
82 - liber Arabicus seu fructus inperatorum et jocatio ingeniosorum 

auctore Ahntede filio Mohamntedis Ebn Arabschab. Prs. I. (nicht mehr 
erschienen.) contin. Textum Arabictun, adnotationes. 	Bonnae 832. 4. 
(5thl.) 	 21/2  thl. 

83 - Selecta ex historia Halebi (arab. et latein.) Paris 819. 	21/2  thl. 
84 - Froriep, de utilit. ling. arabic. in defend. nonn. loc. etc. 4. 1/6  thl. 
84a Friedrich, codicum truss. Arabicorum in bibliotheca Basaviae pars 

prima. (34 Sell.) Bat. Gen. 853. 4. 	 2/3  till. 
85 Goeie, P. de, praecepta Corani, de ofticiis homin. erga deum, erga 

semet ipsos et erga alios. Groning. 4. 	 2/2  ill 
86 Gottwaldt, J., 	Hamasae Isiiabanensis annalium. cap. IV. 	Vratisl. 

936. 	 2/5  thl. 
86a Groenewoud, or. de sanguinis , clime vocatur, vindicta Arabibus 

maxim propria. 	GrOn. 822. 4. 	 I/6  thl. 
87 Uanrbriicker, Th., R. Tancburni in prophetas commentarii ara- 

bid specimen I. Hal. 842. 	• 	 1/4  thl. 
88 - Ejusd. libri specimen II. Lps. 844. 	 1/0  thl. 
89 	llackspani Th., 	Sides et leges Mohammaedis exhib: ex Alkorani 

mss. dpl. praem. institut. arabicis. 	Altdorf. 646. 4. 	1/3  thl. 
90 	tanonaker. H. A., vita Amedis Tulonidis cum ex 	mss. coilicibus 

libris. Lugd. Bat. 825. 4. 	 2/3  ihl. 
91 - Loci 1bn Khacanis de 1bn Zeidouno, ex mss. cod. Jelin. redditi et 

annotation. illustr. Lugd. Bat. 831. 4. 	 3/6  01, 
Antiquor 	Catalog von H. W. Schmidt in Hallo. CCLIX. 

   
  



Linguarum Orientalium historia 

92 Happelius, J. II., brevis institutio linguae Arabicae; Maji liebraeicae. 
Chald., Syr., Samarit., ac A ethiop. harmonica. Fret'. aPl. '707. 4. I/4  thl. 

93 Atarlatans', A. Th., d. Plejaden.. Arab. Gedichte 	fibers. u, 	erliiut. 
Minister 802. 	 1/3  thl, 

94 !Wirt, J. F., 	in gitutiones arabicae 	linguae c. chrestom. 	arab. 	Jen. 
770. (11 /3  thl.) 	 1/2  Lid- 

95 - id. lib. Angeb. Antholog. arabica. Jen. 774. 	 2/3 thi.  
96 - Anthologia arabica. 	ibd. 774. 	 1/4  thl. 
97 	Jahn, 	J., 	lexicon Arab.-lat. 	acced. 	Chrestomathia arab. Vindob. 

802. 	 . 	 11/3  Bd. 
98 	Ihn-al-Nardi, Aegyptus. 	Ex 	Apographo 	Escorialensi , 	una cnin 

lectionibus variis e codice Dresdensi, primus ed., vert. notulisque illustr. 
C. M. Fraehn. 804. 	 I/3  ill. 

99 Koehler, J. B., Notae in Theocritum. acced.: specimen emendatio- 
num in scriptores arabicos. 	Lubec. 767. 	 1/4  thl. 

100 Kuypers, G., Ali Ben Abi Taleb carmina. 	(arab. et  lat.) 	Lugd. 
Bat. 745. 	 1/2  thl. 

101 Lette, G. J., Caab Ben Zoheir, carmen panegyric. in laudem Mu-
hamedis item Amaralkeisi Moallakah cum scholiis et versione L. \Var- 
neri. Lngd. Bat. 748. 4. 	 2/3  thl. 

102 Locinani fabulae, annotationibus criticis et glossario explan. a A. 
Roediger. (2). iIalae 839. 4. (I thl.) 	 I/2 NIL 

10:3 Lorshaeh, G. G. , 	de Coil. Arabico Fuldensi 1. 	lIerbornae 	804. 
4. 	 Vs  thl. 

104 	Mitaltrizii, Takyoddin 	Al., Narratio de expeditionibus a Graecis 
Erancisque adversus Dimyatham, ab a. C. 708 ad 1221 ausceptis. E 
cod. bibl. 	Lugd. Bat. 	excerpsit, 	latine 	reddidit , 	et annot. illustr. H. 
A. Hamaker. M. 2 Kpfrt. A mstelod. 824. (3'/3  thl.) 4, 	12/3  till. 

104a 	- 	hist. monetae arabicae, • arab. et 	lat. ab G. Tychsen. 	Rost. 
797. 	 1/2  thl. 

104aa - historia regum Islamititortim in Abyssinia cum Abulfedae de- 
scriptione regionum nigritartun ed. 	F. Th. Rinck. (arable. c. lat. vers.) 
Lugd. 	Bat. '790. 4. 	 1 /2  thl. 

10;$ Medini,, E., sententiae quaedatn arabicae, c. latin.'vers. F. de Dom - 
bay. 	Vindob. 805. 	 1 /8  thl. 

106 Michaelis, J. D., Arabische Grammatik, nebst 	e. arab. Clireste- 
mathie 	u. 	Abhandlungen 	v. 	arabischen 	Geschmack. 	2. A till. 	Giitt. 
781. 	 '/2  thl. 

107 Moller, J. H., 	catal. 	libror. tam 	manuseriptor. 	araltieorum etc. a 
B. Seetzenio in Oriente eutti. T. 1, 1. 2. part. 	Gothae 826. c. 4 tab. 
4. 	(91/3  till.) 	 3 thl. 

103 Palm, J. H. 	v. d., conspectus operis 1bn Chalicani, de vitis illttstri- 
um virorum. Text. Arab. c. in terpr. lat. Lugd. B. 809. 4. 	(3 thl.) 	s/,  thl. 

109 Pareutt, .1. K., de Atnralkeisi Moallakah. Traject. a/  R. 828.4. 1/2  ilil. 
110 - de Tograji carmine. did. `',24. 4. 	 V: lid. 
.111 Paulus, E. G., compend. gramtnaticae arab., acced. chrestomath. 

arab. 	ihd. 	790. 	 1/4  till. 
112 Peiper, de moallaka I,,;bidi celeherr. veteran) Arabum poetae carer. 

2 / 	Oil. Jordan. 823. 	4. (11 , 2  till.) 	 a 
113 	Reline, M. G., clavis linguae Arabicae. Jenae 718. 	I/6  thl. 
114 11 einerciits, 	Chr., .‘loliammedis 	filii 	Abilallae, 	pseudo-propbetae, 

tides Islamitica. Ex 	A rabic() 	Latin. vert. 	Lps. 721. 	 1/2  till, i. ,. 

   
  



auctnres, grammaticar  lexica etc. 	 7 

115 Rebate, .1.-.1., Proben arab. Dicbtkunst aus dem Motanabbi. Arab. 
u. deutsch. Lps. 765. 4. 	 1/3  till. 

116 - et J. E. Faber, opuscula medical ex monumentis Arabum et 
Ebraeorum. Ilalae .776. 	 1/2  thl. 

117 	iltelaudi, H , de refigione Illohammedica. (2) Arab. et lat. Traj. a1R. 
717. Schwiilbd. 	 1/3  ltd. 

118 Hitter, F., fib. unsere Kenntnisse d. Arab. Philosophie. Gott. 843. 
4. 	 '/, thl. 

119 Ruediger, de orig. et  indole arab ica e libror. Vet. Test. histori- 
corum interpretationis; 	adjecta suet scholia 	Tanchumi arab. atiaque 
anecdota. Halis 829. 4. (2 01.) 	 3/6  thl. 

120 Itosenmiliter, E. Fr. C., Analecta arabica. 3 prts. Lps. 825-28. 
4. (32/3  dd.) 	 1 thl. 

121 - institutiones ad lundamenta linguae Arabicae. Lps. 818. Hlrzbd. 
4. 	(4 till.) 	 11/2  thl. 

122 - Zohairi carmen templi Meccani etc. Arabice edit. et  lat. convers. 
Lps. 797. 4. 	 1/2  thl. 

123 ltutgens, A., hist. Jemanae sub Hasano7parcha. Arab. c. annotatt. 
Lugd. Bat. 838. 	4. geb. 	 21/2  thi. 

124 Scheidius, J., glossarittm arabico-latinum manuale maxim, partem 
e lexico Goliano excerptum. (2) Lugd. Bat.. 787. 4. 	 I thl. 

125 - id. lib. ibd. 	769. 4. 	 2/6  thl. 
126 - Abu Becri 'Alubammedis Ebn Hoseini Ebn Doreidi Azdienis Kam- 

trijda 'L Mektsoura sive idallium arabicum. Harderv. 786. 4. 	1/3  thl. 
127 	Schieferdeeker, J. D., nucleus institutt. arabic. acced. gramm. 

turcica. Cizae • 695. 	 Va  thl. 
128 Schnurrer, bibliotheca arabica. Hall. 811. (32/3  thl.) Enthalt so- 

wq111 die gesammie Bibliographie d: 	arabischen Literatur als auch d. 
Kritik fib. jedes Werk. 	 11/4  all 

129 - bibliothecae arabicae spec. 5 prts. Tubing. 799. 4. 	2/3 thi.  
129a - de pentateucho arabico polyglotto. 	ibd. 780. 4. 	1/4  thl. 
130 Schutterapi, H. A., Anthologia sententiarum arabicarum c. scholiis 

Zamachsjarii. Lngd. Bat. 772. 4. 	 I/2  thl. 
131 	- 	fabularum 	Bidpai philosophi Indi 	ed. 	Arabiseh 	mit 	Index d. 

Miner u. Phrasen. 	Lugd. Bat. 786. 4. 	 '/2 1h1. 
132 -- Haririi tres priores confessus. 2 Bde. Franequerae 731. acced.: 

- monumenta vetustiora Arabiae. Arab. c. not. latin. Lugd. Bat. 740,. 
4. 	 3/6 	till. 

133 - 'or. de ingenio Arabum. Lugd. Bat. 788. 4. 	 1/3  thl. 
134 	Schultz, E. G., lect. ad  Abulfaragii Babbaghae carmina. Regiom. 

838. 	 1/6  thl. 
135 Schulz, F. 1L, Coraui Surae VI. vers. 74. etc. Ilalae 4. 	1/3  thl. 
136 	Scriptorutn Arabum de rebus indicis loci et 	opuscula inedita, re- 

cens. et  illustr. J. Gildemeister. fast. I. (nicht mehr erschien.) Bonn 
839. (22/3  thl.) 	 1 1/3  thl. 

137 Sienna, G., et V. Scialac Moronitae, liber psalmorum Davidis re- 
gis et prophetae Arab. et Latin. 	Romae, ex typogr. 	Savariana, 614. 
4. rar. 	 1'4 thl. 

138 	Stoot, H. van 	der, 	Poema 	Tograi, 	ex 	versione 	latina J. Golii. 
Franequerae 769. 4. 	 1 ,/2  thl. 

139 	Specimen 	lexicograph. arabic 	in 	primis vero 	M-Gieploarii ill ex- 
pon. (Wk. 	vocibus hebr. 	Hard. 776. 	 I/4  till. 

Antignar. Catalog von H. W. Schrnidi in Hallo. CCLIX. 
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140 Taberistanensis i. e. Abu Dschaferi Mohammed Ban Dscherir Etta- 
beri annales regum atque legatorum 	dei. 	Arab. ed. 	et latin. vertit J. 
G. L. Kosegarten. 3 You. Gryphisw. 831. 4. (152/3  thl.) 	S thl. 

141 	- id. lib. 	Vol. 1. ap. 	ibid. 	 . 3 thl. 
142 Tychsen, 0. 	G., elernentale arabicum.. RoM.. 792. 	' 03  thl. 
143 	- 	interpretatio 	inscript. 	cuficae in 	marmorea 	templi 	patriarch. 

,S. Petri Cathedra, 	qua Apost. Petrus 	Antiochiae sedisse 	traditus c. 
append. Rostochii 788. 4. 	 1/2  thl. 

144 - takieddin almakrizi tractat. de legalibus Arabum ponderibus et 
mensuris Arab. ibd. 800. 	 1/3  thl.) 

145 	- 	Grammatik d. Arab. Schriftsprache to. Ausziigen a. d. Koran. 
Gott. 823. geb. 	 I/3  thl. 

146 Tydemann, H. W., vitae ex lexico biogr. IBN-CALLICANJS. Artistic!. 
845. 4. 	 5/6  thl. 

147 Umbreit, histor. Emirorum al Omrah ex Abulfeda. 	Gritting. 816. 
4. 	 1/2  thl. 

148 	Vein, J., carmen mysticum borda dictum Arab., accedo hist, Jo- 
sephi pAriarchae 	ex Alcorana Arabice. 	- 	fl. v. Alphen , 	inflitisitio 
brevis usus accentuum. 	Lugd. Batay. 761. 4. gebd. 	, 	1 thl. 

149 rylenbroek, P. J., de Ilin 	Haukalo geographo et descriplio li a- 
cae Persicae. Praem. de Ibn 	Hankali Geographi codice. 	Lugd. Bat. 
832. 4. (6 (hi.) 	 2 thl. 

150 Vnleton, J. Ph., Taalibii syntagma 	dictorurn brev. 	et acut., ara- 
bice et lat. 	Lugd. Bat. 844. 4. 	 , 	 1 thl. 

151 Vriemset, E. L., arabismus exhib. 	grammaticam arabicant novain 
et monumenta quaedam arabica c. notis et glossar. 	Franequ. 733. 
4. 	 '/3  thl. 

152 weiiere, H. E. , et M. 1111ooguliet, de regia Aphtasidae familia 
et de Ibn-Abduno poeta. arab. et  latin. Lugd. Bat. 839. 4. 	P13  thl. 

153 Willtnet, Jo., de Autara ejusque poemate arabico Moallakab. Am- 
stelod. 814. 4. 	 1/3  th1. 

154 Wolff, Ph., carm. Abulfaragii Babbaghae. Lps. 834. 	1/ 5  thl. 
1'45 Wolteradorf, G. G., Abu 'I Charri '1 Nlomallechi ad Abu '1 Mel- 

chum sapicntem carmen arabicum. Halls Sax. 828. 4. 	J/3 thl, 
156 Zoheir, C. Ii., carmen Panegyricum in tandem Muhanamedis item 

Amralkeisi. Moallalph. acced.•Sententme Arabicae imperatoris. 	Ali et 
nonnulla ex Hamasa et Diwan Iludeilitarum et G. J. Lette. geb. Lugd. 
Bat. 748. 4. 	 1/3  thl. 

A 57 - Carmen templi Meccani foribus ex codice Leidensi arabic. ed. 
E. F. C. Rosenmfiller. 	Lps. 792. 4. 	 i/2  thl. 

b) 	Hebraic; Chaltlaica , Sarnaritana. , 
a. 	Auctores, grammatica, lexica, histor. literar., generalia. 

160 	Abhandlung a. Ersch u. 	Gruber 61). 	Hebraer, 	heir, 	Literatur u. 
Sprache v. A. G. Hoffmann. 4: 	' 	 2/3  MI. 

161 	Aquilinns, A., pentatenchi bebr. - samara. samarit. praestantia 
in illustr. et  emend. textu masoreth. Heidbg. 783. 	 1/2  thl• 

162 Ueer, E. F. F., inscriptiones et papyri veteres Setnetici in Aegypto 
repent, c.'tab. 	Lps. 833. 4. 	 . 	'is  dd. 

163 	Benjamin, 	(Rabbi 	Tudelensis) 	itinerarinna ex 	versione Moniani 
subjectae sunt descriptiones Mediae et Medina -Alnabi. Lps. 764. rar.1 dd. 

, 
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' 	164 Bledenaktan, J. G., d. Anfangsgrunde d. hebr. Sprache. 	Lpz. 
762. 	 '/so thl. 

165 - Dsslb. abd. 785. 	 14 thl. 
166 Mei, J. C., exercit. de linguis ex Libano ad tempi. Hierosolym. et  

multa e sacr. monument. 	Brunsv. 740. 4. 	 1/4  till 
167 - id. lib. Hag. Com. 7b0. 	 1/4  till. 
168 Maga., S. E., aedilidium Salomonis, with. vollst5nd. Gesch. d. bebr. 

Sprache, des Talmuds etc. 	thinnov. 831. 4. 	t I thl.) 	5/2  thl. 
169 	iloysen, 	Fr. E., 	Beitrage zum richtigen System d. hebraeisch. 

Philologen. 3 Bde. Lpz. 762. (28/4  N.) 	 ill  01 
170 Duxdorlii, J., lexicon hebraicum et chald. Bas. 698. 	I/2 thl. 
171 	- id. lib. Bas. 655. (6) 	 lig till. 
172 - id. lib. ibd. 676. (8) 	 5h 2  thl. . 
173 - thesaurus gramtnat. ling. set. 'bd. 629. Pgtotbd. 	1/2  thl. 
174 Callerakerg, n=lto r•tinPt `IDO - d. Buch von dl viten Botschaft 

durch Lukas - in jiid.' Sprache. 	 '/6  thl. 
173 Carmina samaritana e codd. Lond. et Gothanis ed G. Gesenius. 4. 14 thl. 
176 Castelli, E., lexicon hebraicum (e. ej. lexico Hotaglotto) annotat. 

in margine ex 	J. D. Michaelis 	supplementis ad lexica heb.) 	2 prts. 
in 	1 vol. Gutting. 790. 4. Ldrbd. 	(41. 6  thl.) 	 1 1 /2  thl. 

177 Chrestomathia hebraica c. vocabulario. 	Hal. 782. 83. 	'is  thl. 
178 Clodius, G. Chr., lexicon hebraicum selecturn. 	Lps. 744. 	'A tbl. 
17.9 Coccejas, J., lexicon et commentarius sermonis hebraici et

ti

c

2

h

t

a

h

l

i

d.

. 
cur. F. Schulz. 2 Tali. Lps. 793. 	 I 	thl. 

180 - id. lib. pars 1. ibd. 793. 
181 Colvin, Abr., ;II 184rm -inn Ito liber initiationis electorum dei. 

Col. Brand. 659. 4 . (schlitt. hebr. Manusc. m. lat. Uebers.) Smtbd. 	2 thl. 
182 Dante, ebreo ossia it I'icciol San tuario e Rabbi Mose publicat. dal. 

J. Goldenthal. 	Vico!). 851. nett. 	 1 thl. 
183 Illanzil, A., interpretis Ebraeo-Chald. synopsis. Jen. 746. 	'/6  thl. 
184 - 	novilunii initiatio, pro festis Judaeorum determin. e Muse Maj- 

' 	monide transtul. Jan. 703. 4. 	 5/2  thi. 
185 - id. lib. Acc. Calvisii elenchus calendarii Gregoriani. 	Frkf. 712. 

4. Schwldbd. 	 5/6  thl. 
186 Dassovium, Th., de ritibus Mesusae tdiss. talmud..rabb.) Vitemb. 

714. 4. 	 1/4  thl. 
187 Decker, J. Chr. et G. J. L. Dienenbann, detnonstrationes ad he- 

braeorum grammaticam pectin. 	Hatae 737. 4. 	 lis  thl. 
188 Drechsler, M., de linguae hebraicae vocal. mutationibus. Erlang. 

842. 	 '10  thl. 
189 Ewald, G. H. A., kritische Grammatik d. hebraischen Sprache aus- 

fiihrlich bearbeitet. Lpz. 827. (2 '/4  dd.) 	 1/2  thl. 
190 - Grammatik der hebraischen Sprache des A. T. (3). 	Lpz. 838. 

(3) (1 thl.) 	 • 	 5/3  thl. 
191 	- id. lib. Lpz. 828. 	 1/4  dd. 
192 - hebraische Sprachlehre. Lpz. 842. 	 5 / 4  till. 
193 Freytag, G. W., kurzgef. Grammatik d. hebr. Sprache. Halle 835'/2  ad. 
194 Gesenius, G., hebraische Grammatik 1. 2. 3. 6. 7. 8. AutI. Halle 

813-26. 	 a % IR 
195 - id. lib. 9. u. 10. AUL Halle 828-31. 	 a 1/6 11d. 
195a - id. lib. R. Anil. Sebraibpap. m. !welt. Rand. 4. Halle 826. % 114 
1911 - id 	lib. in. hebr. Leselmch. Hulk *4 ,1. a. 818, 	a  % thl. 
Ailltipor. Catalog von 11. %% 	Scholl& in Mlle. CCL1S. 
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197 Oesenius, G., hebr. Grammatik m. hebr. Leseb. 7. AWL 824. 	1/4  thl. 
198 - het'''. Lesebuch. 	Bearb. v. 	Dr. A. Ileiligstedt. 	10. Anil. 	Lpz. 

865. 	 1/3  ltd. 
199 Griifenhahn, Aug., Voriibungen z., Uebers. a. d. Deutsch. insile- 

braischo,' mit Bezug auf Gesenius u. Ewald. 	Gotha 833. 	1/4  thl. 
200 Giirttleri, vocum typico Propheticarum. Bremae 698. 4. 	1 /2  thl. 
201 Gassetii, Jac., lexicon linguae hehraicae. Lps. 743. 4. (8 thl.) 1 1 /6  ilil. 
202 Mite, II. E., Anfangsgrunde d. hebr. Sprache. Halle 782. (durch- 

schossen.) 	 Vs ill. 
203 	Eflanno, R., d. hebr. Sprache 1. d. Anfang a. Schulen etc. Abthl. I. 

Heidelb. 	823. 	 5 	 i /6 thl. 
204 itaartsuann, A. Th., supplementa ad Buxtorfii et Gesenii lexica. Rost. 

813. 	4. 	 1/3  till. 
205 11affelbaner, R. P. F., 	Lexicon Hebraic° - Chaltlaicum 	una cum 

cantibus dictionuin etc. 	Pragae 743. Fol. 	 3 thl. 
206 	Hasse, 	J. G., prakt. Handb. z. Erlern. d. hebr. Sprache. 	Jena 

787. 	 116  thl. 
207 apinpell, E. ,G., prima linguae ebr. elementa c. doctrina de accen- 

tib. Lps. 776. 	 V, MI. 

	

208 Herbst, conjecturae etymol. de 	lingua hebr. radic. tn  et rm at- 
que 	particulis primitivis. Hal. 842. 	 . 	 2/3 , thl• 

209 • ligezel, W. F., 	allgem. Nominal- Formenlehre d. 	hebr. Sprache. 
Halle 793. 	 1/4 	till. 

210 - kiirzere hebr. Sprachlehre f. Antanger. Dom. 787. 	Vs MI. 
211 - ausliihrl. heir. Sprachlehre u. Vergleichung d. morgenland. Dia- 

lek te. 	Halle 777. 	 1/1  thl. 
212 - 	krit. WOrterbuch d. Hebraischen Sprache. Halle 793. 	1/4  Oil. 
212a illiornheisn, C., Versuch eines dentsch-latein.-rabbinischen %%roller- 

huchs zur Erleichterung tlerer, 	welche die 	rabbinische 	Sprache er- 
lernen 	wollen. 807. 	 1/6  all- 

213 !ffnpfeld, H., de rei grammaticae apud. Judaeos initiis. 	Hal. 840. 
4. 	 11.1 all. 

214 	- 	de 	antiquiorib. 	apud 	Judaeos accentuum scriptorib. 	2 prts. 
Ilal, 	846. 47. 	4. 	 1/4  thl. 

215 Jacobi, J. A., Elementarbuch d. hebr. Sprache. Jena 797. 	'in  ihl. 
216 Jahn, J., Elementarb. (1. hebr. Sprache. 2 Bde. (2) Wien 799. 1/3  thl. 
217 Karg, A. F., hebr. Chrestomathie, m. lat. Uebers. Lpz. 824. 1/3  thl. 

et testamentaria, collectae in tihro Schutcliam Aruch , 	latine redditae 
218 TiKaro, Rabbi J., sentontiae Rabbinorum de successione ab int

l

e

4

st

t

a

h

t

i

o 

p. C. G. Meyer c. accessionibus G. H. Stuck. 	1775. 	 . 
219 Kirsch, G. W., de facili linguam hebr. docendidiscendique raiione. 

4. Lps. 777. 	 1/6  thl. 
220 	Koch, C. D. , 	de . nummor. ebraeor. inscript. samaritan: 	Helmst. 

712. 4. 	 2/3 'hi, 
221 	- 	Fr. Chr., de methodo 	scientif. 	in 	adtlisc. lingo. et  de analys. 

vocum Hebraeor. Jen. 740. 4. 	 1/6  thl. 
222 Koheleth„ d. Collectio d. Davidischen Ktinige in Jerusalem. Uebers. 

u. m. Anmerk. v. Kaiser. 	Erlang. 823. 	 1/3  thl. 
223 	IN 7riikeia., G. D., 	hebr. 	u. chald. 	Grammatik, 	nach Danz 	bearb. 

Bresl. 752: 	 V, ill. 
224 Lowitto. K.. de sacra poesi Hel,raeor. CUL 758 et 770. 	if 2,/3  dd. 
225 - Dssib. Oxon. 763. 	Arced.: 	rtlichaelio, notae in Lowth , 	de 

sacra poesi Hebr. ibd. Ldrbd. 	 lit  thl. 
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226 Loath, R., de sacra poesi Ilebraeor. Oxonii 753. 4. Ldrbd. edit. 
rar. 	 3/4  thl. 

227 Luatze, J. G., Carom u. Kehren, etymel. phil. Unters. SOS. 1/4  thl. 
228 31 a anent i u s. 	Ituddei, J. Fr., de vita ac doctrina llrabani Mag- 

nentii ''A1auri. Jenae 724. 4. 	 1/2  thl. 
229 Mahnotaidae, idololatria lib. c. interpret. lat. et  notis P. \'ossii. 

Blaeu 668. 4. 	 3/6  MI. 
230 Martinet, A., Hebriiische Chrestomathie d. Bibl. u. neuern Litera- 

tur. 	Bamb. 837. 	 f iz (hi. 
231 Itiezger, K. L. F., hebr. Uebungsbuch. Lpz. 856. gebd. 	1 /4  lid. 
232 Meyer, 	Chr. 	13., de punctorum Hebraicorum antiquitate. 	Goetz. 

759. 4. 	 1/2  thl. 
233 - J. G., suppl. ad  lexica hebraica. 4 prts. 4. 	 I thl. 

	

234 	- 	31., 	de massora, 	sive crit. sacra Ebraeorum. 	Wittenb. 670. 

	

4. 	 If a  thi. 
235 Michaelis, J. O., supplementa ad lexica hebraica. 6 prts. Gottg. 

792. 4. 	 2 thl. 
236 	- 	J. II., hebr. Grammatik. 	Angeb.: 	dessen 	Chaldaische Gram- 

matik. Halle 723. 	 1/4  thl. 
237 Mischnalt in. Vocalzeithen u. kurz. ErlAuterungen. 	Bd. 1. u. II. 

Bed. 831. 4. 	 12/3  thl. 
238 Moser, Ph. U., lexicon manuale heir. et chant. Ulm. 795. 2/3  thl. 
239 Nationalgesange d. Hcbri,ec. Uebers. u. erlaul. v. K. W. Justi. Bd. 2 

et 3. 	Marburg SIG. (21 /3  Oil.) 	 24 thI. 
240 Noldii, C., 	concordantiae 	par 	ebraeo-chald. 	Halm 679..4. 

(6 thl.) 	 4/6  Oil. 
241 	Opitii, II., lexicon hebr.- chant. biblicum. Lps. 692. 4. 	1/2  thl. 
242 - atrium linguae sanctae, ed. 	10. 	ibd. 725. 4. 	1./2  thl. 
243 - id. lib. 	ibd. 745. 4. 	 1/4  thl. 
244 Otto, 	G., zweckmAss. Grundriss von d. Natur and Fundamente 

d. ebraischen Sprache. 	Lpz. 788. 4. 	 1 /6  thl. 
245 rareats, J. H., antiquitas hebraica. Traj. 823. (2'/, thl.) 	1/21b1. 
246 rfeillrer, A. F., ebrAische Grammatik. (3) Erlang. 803. 	1/4  thl. 
247 Philippsohn, III., Lehr- u. Lesebuch I. Liebhaber d. hebr. Spra- 

che. ThI. 2. (2) Lpzg. 823. 	 . 	 I/0  thl. 
248 Positiones philol. controv. 	(Pars 1. de lingua LI e bra i ca , pars 

IL 	de antiquitatibus Hebraicis. Traj. a/11. 760. 	' '1 thl • 
249 	Mechenberner, J. L., 	linguae samaritanortun principia. 	Jen. 

739. 	 1/5  thl. 
250- liber rad icuto s. lexicon bebraicum. ibd. 749. Schm.hibd (3 thl.) 5/6  till. 
250a Illeuchiin, J., de accentibus et orthographia 	linguae hebraicae. 

s. a. et  I. (flagenoae, Ansbelmus, 1518.) 4. lib. rariss. m.musik.Noten. 5 thl. 
251 	itoords, F., oralio de poetriis hebraeis, 	Amsterd. 828. 4. 	1/2  till. 
252 Rupert- I, J. C., liher Nizza chon vetus in quo Christus suppo- 

sitionis in Judaeorum Talmud accusatur. Jenae 699. 4. 	1/4  III. 
253 Meherle, C. 11., commentatio grammat. exeget. 	de hebraea par- 

ticula 	z. Hal. 832. 	 ' 	1/, 2 thl. 
254 Schroeder, J. F.. hebr. Uebungsbuch enth. d. evangel. Pedro- 

pen. Uebers. ins Hebr. Lps. 821. 	 1/4  ail. 
255 - dentsch-hebr. Wiirterb. 	eb. 823'. (4 thl.) 	 li/s  thl. 
256 -- N. W., inoitutiones ad fundamenia linguae Ilebraeae. (2) Cain. 

775. 	 1/2  dal. 
A illipinr. Catalog von 	fl. A'. Schmidt in 	Halle. 	cr.m.  
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257 Schubert, 1I. F. W., Gramm. d. hebr. Sprache. San eeb. 830. //2  III. 
258 Schultens, A., 	origines hebraeae s. 	hebr. linguae atiliquiss. na- 

tom et indoles. ed. 2. acced. de defectibus hodiernis ling. hebr. Lugd. 
Bat. 761. 4. 2 Schwldrbde. 	 ' 	12/3  lid. 

259 -- id. lib. 2 tomi. 	Franequerae 724. 	2) Ejusd. de defectibus ling. 
hebr. Di. 731. Zusamm. in 	1 	vol. 4. 	 1'/2  thl. 

260 - id. lib. tom. 1. ibd. 724. 4. 	 '/2  ail. 
261 - institution, ad fundamenla linguae hebr. ed. 2. 	ibd. 756. 4. 	1 thl. 
262 - de utilitate dialect. oriental. 	2 prts. Lugd. Bat. 742. 4. 	1/2  thl. 
263 - vetus et regia via Hebraizandi. 	ibd. 738. 4. 	. 	1/4  thl. 
264 - Duae epistolae ad F. 0. 111eukenium, prima cont. recensio gratuna. 

Erpen, cum praefat. et  accensionib. ex Hamasa ; secunda cont. comm. 
in proberbia Salotnonis. ibd. 749. 4. 	 1/2  thl. 

265 Schulz, J. C. F., hebr. Elementarb. Pros. u. poet. Thl. Halle 780. 1/2  thl. 
266 semaalcr, J. S., Uebers. d. Buch Massoreth Hammassoreth. Halle 

772. 	 IA thl. 
267 Sengehnunn, 11., d. Duch von den 7 weisen Meistern, a. d. Hebr. 

u. Griech. m. Bemerkk. Halle 842. neu. 	 thl. .1/3  
268 Simon, Joh., arcanum formarum nominum hebraeae linguae sive 

de significatione formali tractat. 	philolog. (P. 1. de nominibus nudis. 
P. H. de nominibus auctis.) Halae 	Magd. 735. 4. gebd. 	2/2  till. 

269 3t11%tr, 	113+101 -Ito. Frani& a/M. in 	der Druckerei von J. Kellner 
5480 (1620) Fol. Ein astromisches Werk in hebraischer Sprache mit 
zahlreichen rabbinischen Randglossen versehen. 	Sehr selten. 	8 thl. 

269a n'pr.tp rill Ov-0=-; '1,11., 	nT,z4 QDU)7Z ol't-rri 	.1z-RD. Berl. 811. 	14 Eh]. 
270 stooge, Th. A., Beitr'age z. hebr. GI ammatik. Halle 820. 	14 thl. 
271 Starhil, H. B., 	lux grammatices Ehraeae 	(ed. V.) 	cur. Bosseck. 

Lps. 764. 	 1/2  thl. 
272 Steinersdortlr, J. Chr., grammat. hebr. 	Hal. 747. 	1/2  thl. 
273 - id. lib. ed. 3. ibd. 772. 	 14 01.. 
274 - hebr. Gramm. 	ebd. 751. 	 14 thl. 
275 - Dsslb. (2) ebd. 767. 	 14 thl. 
276 - Dsslb. (3) v. Giite. ebd. 790. 	 1/4 1111. 
277 Starr, G. Chr., observationes ad analogiam et syntaxin hebr. per- 

tinentes. Tuhg. 779. 	 5  /1 2  thl. 
278 Surenbusiva, G., t-rnmart .108 sive ptillog xaraUcenig. Amstel. 

713. 4. Schwldbd. 	 5/4  dd. 
279 Talinudis, 	Babylonici 	codex succa, 	illustr. D a c h s, acced. J. J. 

Crameri comment. c. praef. Millii. 	'raj. a/R. 726. 4. 	1 14 thl. 
290 - duo codices talmud. A voda Sara et Tamid - primus de idola- 

, tria , 	alter. de sacrificio jugi. 	hebr. c. 	paraph. lat. 	a 	G. 	Peringero. 
Altdorf 680. 4. 	 1/2  thl. 

281 - Paellas, Fr. B., Taltnudis babylonici cedex succa sive de taberna-
culorum festo. ace. Crameri, J. J., commentarius posthumus. Traj.a/R. 
726. 4. 	 1 1111. 

282 - 111 i s ch n a h, 	oder d. Text d. Talmuds. 1 -- 5. Bd. v. J. Rabe. 
Onolzh. 760. 4. 	 4 thl. 

282 	- 	Daiv4ovitts, Th., de jure finium ex pandectis T a lmu di cis. 
witteb. 676. 4. 	 1/2  thl. 

283 vater, J. S., hebr. Sprachlehre. 	Lpz. 797. 	 1/2  thl. 
t2134 - r.rammat. d. hebr. Sprache 1. d. ersten Anfang. ebd. 801. lig  thl. 
285 --- Dsslb. Curs, 1. (2) ebd. 807. 	 14 thl. 
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286 Vater, J. S., hebr. Sprachlehre. Curs. 2. (2) Lpz. 807. 	1/, thl. 
287 - kl. hebr. Sprachlehre. ebd. 798. 	 2/12  thl. 
288 - hebr. Lesebuch. ebd. 799. 	 1 /6  thl. 
259 - Dsslb. (2) ebd. 809. 	 . 	1/6 1111- 
290 Vogel, G. J. L., Anfangsgr. d. helm. Sprache. Halle 769. 	• 1/8  tbl. 
291 	Walther, Ch. Tit., ellipses hebr. c. observat. a. J. H. Pratje. 	Lps. 

782. 	 '4 111'- 
292 Wilaket, J., or. de ingenici Hebraeorum, ad poesin impr. compo- 

sito. 	Hard. 796. 4. 	 '/a  thl. 
293 Wirthgen,Materialien z. Einiibung d. hebr. Sprache. Lpz. 825. 1/5  thl. 
294 Woldero, D., Donatus hebraicus , contin.: 	Rudimenta hebraeae 

linguae etc. Hanibg. 591. 	 1/5  Oil. 
295 Zenkel, G. P., austfilirl. ErlAtiterung d. hebraisch. Sprache. 	Jena 

748. 4. (1 2/, thl.) 	 1/2  thl. 

it?. 	Literature biblica, vetus et nov. Testam; hebraice. 

296 	Igiblia 	hebraica -latind planeque nova Seh. Munsteri. Genes. - 
lib. I. regum. 	Basil. 534. 	Fol. 	 1 1/2  thl. 

297 - id. lib. hebr. c. vers. lat. Munsteri. ib. 546. Fol. Tit. leblt. 2/3 61. 
298 - evangel. deutsche Originalhibel, d. i. A. o. N. T. in) Grundtext 

tn. tiebensteliender de utscher Uebersetzung M. Luthers, nebst Vorrede 
Muthmanns. 3 Bde. 	Zfill. 741. 4. rar. 	 3 1/2  dd. 

299 - testam. veteris (hebr.) • studio Clodii etc. Frei. 677. beschr. 	1/2  till. 
300 - hebraica studio Clotlii recognita a Majo revisa a Leusdeno. ii, o. 

692. geb. 	 2/2 ihi.  
301 - hebraica ex recensione Ilahnii. Lps. 834. 	acced.: novum testa- 

mentum graece recens. Tittmann, edit. stereotyp. Lips. 831. Illbfrzhd. 
(4 thl.) 	 1 'JAI. 

302 - hebraica recens. A. Hahn, ed. stereot. Lps. 839. (31/2  [hi.) 5/, tbl. 
303 - hebraica ex receusione Jablonski, opera Knebelii. 2 Tom. Berol. 

699. Htzbil. einige 	B11. d. Vorrede feblen. 	 1/2  all. 
304 - hebr. direxit. op. Mains ed. Biircklin. Frcf. 706. 4. 	3/4  thl. 
305 - Dsslb. ebd. 716. 	 1/, thl. 
306 - hebraic. recognita a Majo, revisa a Leusdeno. 4 Vol'. ibd. 712. 1/2  thl. 
307 - Dsslb. ebd. 712. 	 V, 01. 
308 - hebraica c. optirnis impr. et  manuscr. codicil). opera H. Opitit. 

Kilo n i. 709. 4. Ldrbd. 	 - 	21/, Oil. 
309 - hebraica,. Ed. Reineccius. Lps. 756. 	 1/, 1111. 
310 - hebraica sec. edit. Belgicam. E. v. d. llooglis. versione lat. Sc)'. 

Sehmidii. 	Lps. 740. 4. 	 2 1111. 
311 	- 	graece latine et german. opera Day. Wolderi 2 Arts. 	Emil). 

596. Fol. 	 1 1/2  thl. 
312 - Nairn 	Achronim (proph. posterior.) Jesaia , Jeremia, Ezecbiel, 

etc. 	bond. 	geb. 	 1/2  thl. 
313 - Neliim Achronim (prophetae posteriores) psalmi, Daniel et libri 

novi testamenti hebraice. 	ibd. 822. 	 2/, dd. 
314 - hebr. et nov. test. grc. 	Amst. 639. 	 1/2  thl. 
315 - id. lib. hebr. et  graec. ed. Leusden. Frkf. 692. 	2/3  O. 
316 - hehr. accur. Iteineecio. Lps. 739. 4. 	 2/3  MI. 
317 - id. lib. ibd. 739. 756. Pgrothd. 	 /4  lid. 
318 - id. lib. eadem editio ed. Doederlein. lb. 793. 	J/3  thl. 

Antignar. Catalog von IL W. Schmidt in Halle. CCLIX1 
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319 	Itliblia hebr. olim a 	Reineccio 	evuNata c. variis lectionibils cur. 
boederlein et bleisner, access. linappii praefatio. Hal. 818. 	1/2  thl. 

320 - hebr. (3 lib. Mosis et proph. priores.) Bas. 824. 	1/4  thl. 
321 Gesbeeieve4 libr. hebr. resens. Rau. 	Region,. 797. 	1/,, thl. 
322 Gt;flemis hebraice. 	Hal. 829. 	 1/6  thl. 
323 - hebraischer Text nebst Kommentar. _Berl. 839. 	1/2  LW. 
324 - hebraice edit. a G. Chr. Bureklino. Frcf. aIM. 4. 	1/4  thl. 
323 Jeseaute vaticinia hebraice ad opt. exempt. expr. Hal. 832. 1/ 6  dd. 
326 Jubi liber hebr. Halls Sax. 828. 	 1/6  tld. 
327 Pentateuch, 	Josuah, judic., regum, 	Samuelis hbri hebr. 	edid. 

Michaelis. 	 1/3  thl. 
328 - sive V. libr. Mosis Hebraice. 	Halae 710. 	 1/4  ill. 
329 Prophetae priores, Josua, judicum, Samuel, regum libri, hebraice 

comment. 	ed. 	Michaelis. 	 1/3 1111. 
330 Ppsuiteriunk hebr. rec. H. Opiiiits. Witteob. 645. Pgmtbd. 	1/6  thl. 
331 - Davidis hebr. c. notis per A. Husium. Lugd. 650. 	1/3  dd. 
33'2 %Uvula Testane: Hebraeo-Teutonic. od. Ch Moller, ohne Puncte. 

Francof. 700, 4. 	 1/2  thl. 

y. 	Libri ad philologiam sacral'', imprimis ad editiones 	criticas literar. sand. pertinenles. 
333 Anger, B., de Onkelti, Cbaldaico, quern ferunt, Pentateuchi para- 

phraste etc. Lps. 846. 4. 	• 	 Vs thl. 
334 Wei, J. Chr., 	novus thesaurus philolog. siv. lexicon in LXX. et  

alios interpretes el script. apocryphos Vet. T. et praef. E. 11. Mutzen- 
becher. 3 yell. Illzbd. Hag. Com. 779. (92/3  thl.) 	 22/3  thl. 

335 	noddegas, J. , 	de 	filo 	rubro altaris 	hierosolymitani. 	Traj. a/R'. 
714. 	 1/6  thl. 

	

336 Curpzovias, G., appar. bist. crit. antiquit. Sacri 	Codie. et gen- 
t is 	11 ebr ea e. 	Francf. 748. 4. Schwitligl. (33/4  thl.) 	11/2  thl. 

337 CodexFriderieo-Augustinns sive fragmenta vet. Testam. 
e codit.e araeco , 	ed. Const. Tischendorf, (m. 43 lith. Blatt.) 
Lpz. 846. Fol. maj,. (geb. u. gut erlialten.) rat. (32 thl.) 	8 1/4  thl. 

338 Eichhorta, allgem. 	Bibliothek 	d. bibl. 	Literatur. 10 Bde. u. Re- 
gister. Lpz. 787-S00. (26 thl.) 	 41/4  thl. 

339 	Gleergi, Chr. S., 	vindicia Novi Test. ab .Ebraismis. 	Frctt. 732. 
Acted. - .de style N. T. 2 pas. Witte!). 733. 4. 	 1 thl. 

340 	Glassii, Sal. , 	Philologia 	sacra 	vet. 	et nov. T. ed. Olearius. Lps. 
725. 4. 	 3/4  till. 

341 	- id. lib. ibd. 743. 4. Schwhibtl. 	 ', 	1 thl. 
342 	-- 	id. 	lib. 	Amst. 711. 4. 	 2/3  nil. 
343 Gudius, G. F., thesaurus pliraseel. ebraeo-bibl. Lps. 755. 	1/4  Dd. 
344 Haab, II., hebr. gr. Grammat. z. Gebr. f. d. N. T. Tub. 815. 	1/3  thl. 
345 adackumnts, D.„praecidanea sacra sive animadv. ad  textum origi-

nalem Veteris testamenti Tom. prim.: Genesis, Exodus et Leviticus. 
Lugd. Bat. 735. 	 1/4  thl. 

346 	iffackspoli, 	Th., 	de locutionibus sacris. 	Acc. observ. Arabico- 
Syriacae. Altd. 648. 4. 	 1/3  thl. 

347 Hartmann, A. Th., linguist. Einleitung in 	d. Studium d. POcher 
des A. Testam. 	Bremen 818. (2 thl.) 	 I/2 161- 

348 	neeser, Joh., 	observ. ',bile]. 	theol. in omnes votes chaldaic. et 
' 	multas hebr. V. T. Amst. 714. 	 2/2  LW. 
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349 	Illeitgel, 	W. A. v., 	de grammatica litter. sacrarum 	interpretat. 
Lugd. 84. 827. 4. 	 Vs  dd.  

350 flirt, J. Fr., bibliorum analiticor. prs. chaldaica. Jenae 757. 	5/12  till. 
351 	- Eat,leitung in d. hebr. Ainholongskonst d. heti. Scbrift. 	Jena 

762. 	 1/2  61. 
.332 nollebeek, vindiciae Pentateuchi Alosaici. Lugd. B. 757. 4. 1/2  ail. 
353 	litoegler, J., 	notitiae S. S. biblior. Judaeor. in imp. Sinesi. Ed. 

alt. 	auct. 	seriem 	chronol. 	argue 	diatr. 	ac 	Sinicis S. 	S. 	bib!. 	add. 
Clir. Th. de Murr. c. tab. Hal. 805. 	 1/4  Hi!. 

354 hoop:tins, W., dissertatt. grammat. -- sacrae quibus analogia tem- 
, 	porum et modorum Itchy. linguae. Anist. 748. acced. - observ. Olio!. 
1 	- exeget. in Mosis libros. ib. 755. etc. 	 I /2 till. 
!355 - dsslb. Werk, ohne observ. etc. 	Amst. 748. 	 1/2  till. 
356 Lanckisch, F., concordantiae bibliorum germanico-hebraico-grae-

cae, mit Einleit. v. Reineccius. Lpz. 718. ScliwItl bd. schemes Expl. 31/2  thl. 
357 	Leigh, Ed., 	crit. sac. V. et N. T. c. 	suppl. et append. 2 tom. 

Gothae 706. 4. Pgnithd. 	 '/2  till. 
358 - id. lib. 	ibd. 735. 4. 	 - 	'/2  thl. 
359 Leopold, E. Fr., Lexicon liebr. et  chaldaic. in libros V. T. 	Lps. 

832. 	 1 /3  till. 
360 (Leun, J. G. F.), 	Biblische Encyclopadie od. exeget. Realworter- 

buch Ob. d. sammtl. 1Vissensch. d. A uslege'rs. 4 Title. 	Gotha 793-98. 
4. neu. (18'4 dd.) 	 21 /3  tilt. 

361 Leutiden, J., 	Pitilologus Hebraeus 	(quaestiones c. veins testain. 
llebr.) Anistelod. 685. 4. 	 5/6  thl. 

362 	---- Philolog. tiebraeus. (quaest. circa textum Hebraic. Vet. Test. et 
catalog. Helm. et Lat. 613 praecept. in quae Pentateuchus ex sententia 
Jud. divisus 	est). 	Ultraj. 	656. 4. 	 2/3  thl. 

363 - Philolog. Graecus, cont. quaest. Ilebraeo-Graecas circ. Nov. Testain. 
ibd. 670. 4. 	 1/2  dd. 

364 - philologus hebr. graec. general. Bas. 739. 4. br. 	'14 tbl. 
365 - phi101. hebr. mixtus. rig. aeneis ornat. 	ibd. 739. 4. 	1/3  till. 
366 	- 	phi!. Hebraeus c. Vet. Test. 	Ultraj. 672. 	Acced. Phil. Hair.- 

Graec. 	Ultraj. 670; Philol. liebr. mixtus, contin. X quaest. et  position. 
etc. 	Ultraj. 663. 4. 	Schwldrb. 	 1 till. 

367 Lilienthal, T. C., continent. crit. sistens duorum 	codicum nibs. 
biblia hebr. cont. qui Regiom. assert,. Regb. 770. acced. scheLting-, 
descript. codicis mss. hebraeo -1.ublici qui 	Stuttgardiae asserv. c. lect. 
Stung. 775. 	 1 MI. 

368 Lightfoot, J., horae hebr. et 	t aim u d. in 4 evangelistas. 	Lps. 
675. 4. ScliwIdVd. 	 1 till. 

369 - 	horae helm talmud. in N. T. 	Lpz. 684. 4. Pontbd. 	11 /2  Oil. 
370 - opera omnia. 	2 Voll. Rotterd. 686. Fol. 	(Genes., Exodus, har- 

mon. Evangel., descripti tentpli Hierosolymit., horaehebr. et tbalintid. 
etc.) 	 3 thl. 

371 	- opera posthuma. Ultraj. 699. Pol. 	 I Oil. 
372 - opera oimaia acted. opera !tomb. rec. J. Leusden, c. &lig. 2 true. 

Ultraj. 699. Fol. SchwItibd. 	 3 V, thl. 
373 ftliehaellid, J. G., observationes sacrae in quibus div. sac. scr ipt. 

ex ling. ebraea etc. Arnh. 752. 	 1/3  tit!. 
374 - Chr., satura observatt. philolog. sacrar. (liebr.) Lugd. 702. '1 thl. 
aotiquar. Catalog von H. W. Schmidt in Mile. CI.L.rt. 
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375 Oldeantinn, G., de Onkelosi chaldaica Pentateuchi versiono. Traj. 
a/ R. 863. 	 ihs  ill. 

376 Pfeiffer, Aug., tractatus philo1.-antirabbinicus, sistens exam. et  vers. 
Don Isaac-A barbenelis 	ad Ubadiam ; 	de Judaeorum 	Pseudo-Messiis; 
de variis Idumaeae et Palaestinae falls; illud gysdaitta Jud.: Christanos 
esse Idumaeos etc. Witteb. 676.• 4. 	 1/2  ail.. 

377 Philippi, F.1  grammar. Vorschule F. d. 	exeg.-dogm. Studium des 
A. T. Neust. 826. (2 thl.) 	 2/3  thl. 

378 Raithius, B., 	Vindiciae versionis S. bibliorum 	Germanic. Mart. 
Luther ope fontium Itebr. in• vet. test. et  graecor. collatis, ut plurim. 
ing. 	nobilor. 	orientalis 	et 	occidentalis 	eccles. 	versionib. 	exhib. etc. 
Tubing. 676. 4. 	 SA t II I. 

378a liteekenbergii, A., hierolexic. reale h. e. bibl. theot. et  hist. ec-
cies. e sacris philol. probatis lexicis;. 2 tmi. Lps. 714. Pgmtbd. 4. 1 dd. 

379 Schnurrer, Chr. Fr., de• codic. Hebr. V. T. mss. aetate. 	Tithing. 
772. 4. 	 1/6  ail. 

380 Sehultens, A., opera mitiora, animadversiones ejus in vIria loca 
Vet. Test. nec non var. dissertat., complect. Amst. 769. 4. 	5/6  thl. 

381 - animadv. philolog, et crit. 	V. T. ibd. 709. 	 v, dd. 
382 Simon, J., lexicon hebr. et chald. in quo omnium vet. test. vocab. 

Hall. 771. (5 thl.) 	 2/2  dd. 
383 - id. lib. rec. G. Eicbhorn. edit. 3. Halae 793. (5 thl.) 	1 thl. 
384 Soerensen, Th., 	Untersuchungen 	tib. Inhalt 	u. Alter d. Aittest. 

Pentateuch. I. (nicht mehr erscbien.) Kiel 851. (13(4  thl.) 	3/4 111I. 
385 	Stock, C., 	clavis linguae sanctae vet. 	test. 	cui 	accedit dictiona- 

ri4n chald. medico-rabbinieum,  cur. Fischer. Lps. 152. (31/2  thl.) 2i2  thl. 
386 	Writ:it/gen, 	tentamen 	de 	variis,  codic. 	hebraicorum vet. test. ntss. 

Rost. 772. 	 1/2  thl. 
387 - G., befreites Tentamen (de 	variis codicum helm V. T. generi- 

bus), nebst Beschreib. d. 	Mantuanischen 	hebr. Bibel, m. Anil. 	Rost. 
774. 	 1/2  thl. 

	

388 	Vorstii, Job., 	de hebraismis N. T. comment. 21  Tmi. 	Amstelod. 

	

4. 	 1 thl. 
390 	Winer, G. B., 	Jonathanis in Per►tateuchum paraphrasi chaldaica 

specimen I. 	Erlangae 823. 4. 	 1/5  thl. 
391 	Woken, F., 	vindiciae textus 	originalis 	vet. et  nov. test. 	2 Tmi. 

Viteb. 722. - textus vet. test. orig. ab enallagis liberatus. ibd. 726. - 
enallagae e N. T. gr. textu. ibd. 7311 	 2/2  thl. 

392 Zornii, P., historia bibliorum ex Ebraeoronn 	diebus 	festis illustr. 
1-ps. 741. 4. 	 5/12  thl. 

c) 	Syriaca , Aethiopica, Phoenicia. 
a. 	Syriac a. 

393 Siblin, Excerpta vet. 	et 	nov. 	testami 	Syriaci c. lat. ititerpr. ed. 
Cellarius. 2 panes. Ciz. 682. 	 1/2  thl. 

394 Codex syriaco-hexaplaris, lillei• 4. regum e cod. Paris: Jesaias, proph. 
min., proverb. , Johns, cant., Ahreni et 	ecclesiastes e cod. Mediolan. 
ed. c. comment. H. Middeldorpf. 2 prts. in I Vol. Berol. 635. Velinp. 
4. (12 thl.) 	 5 thl. 

395 Gesenins, W., 	de Bar Alio et Bar Rahlulo, lexicographis syro- 
arabicis ineditis. Lpst 834. 4. 	 1/4  thl. 

396 Guild'', Aug., lexicon Syriacum. 	Hamb. 667. 	 1/3  ail. 
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396a Ilistoria passionis et mortis Jesu Christi ejusque resurrectionis 'et 
ascensionis in coeltim. Siriac. 	Halle 755. 	 Ifs  thl. 

3.97 Kirsch, G., lexicon Syriac. chrestom. suae syriacae. Ilof 7139. 	iht  thl. 
398 Oberteitner, A., Chrestomatia Syriaca ma cum glassario Syriaco- 

Latino. 2 pris. 	Viennae 826. 	 2'/, thl. 
399 Opitii, H., syriasmus restitutus. 2. ed. Lps. 691. 4. 	1/2  thl. 
400 rifischke, T., de psalterii Syriaci Mediolan. a Buguto edit. 	Bonn 

835. 	 , 	11 	 till. , s 

	

4 	• 
401 	- 	Psalterium syriacum 	rec. et  lat. vest. 	A. Erpenius, not. add. 

J. A. Bathe. Halae 7'68. 	 2/3  AI. 
402 Schaaf, C., 	opus aramaeum 	complectens. grammat. chald.-syr., 

selecta 	Targumin c. vers. lat. 	et 	annotatt. 	et lexicon 	chald. 	Lugd. 
Bat. 686. 	 1 1/2  thl. 

403 Testamentuan Nov. syriacum a Cleq. Gutbierio. Hamb. 663. s/6  ilk 
404 Treinellli, J., gram-Italica chaldaea et nyra. Fol. s. I. 569. 	li2  thl. 
404a Tyclasess, 0. G., histor. animalium XXXII. in S. S. memoratoruna, 

Syriaca e codice biblioth. Vaticanae. 	Rost. 795. 	 Va  dd., 
405 Uhlessaann, Elementarlehre d. S y r. Sprache. Red. 829. (2 thl.)'/2  M. 

ft. 	Aethiopien. 

406 Dorn, J. A. B., de psalterio A ethiopico. Lps. 825. 4. 	1/3  thl. 
409 Illurtubunn, J. Ph., Grammatica A ethiopica. Frncf. a;111. 707. 	if, 1111. 
410 	Libri aethiopici le, tha nege st i. e. canon regum 	cap.. XL1V de 

regibus. 4. s. a. et  1. 	4. 	 I/2  thl. 
411 standftcher, B. A., Jonas vates. Aethiop. et  Lat. c. glossar. Aethiop. 

in eundem et 4 geneseus capita priora. Frcit 01. 706. 4. 	V3 1111. 
412 Tuch, Fr., de Aethiop. linguae sonorum proppetatibus. Lps. 854. 

4 • 	4. 	 I/5  thl. 
r. 	Phoenicia. 

413 Gesenium, (lisp. de inscript. Punka Libyca. Lps. 836. 4. 	1/4  thl. 
414 - inscript. Carihag. 	1. 2. et cyrenica bilinguis. Fol. 	1/6  61. 
415 - inscript. Melitenses. Fol. 	 i/bIld. 
416 - de inscrpt. Phoen. Graeca in Cyrenica reperta. Hal. 825. 4. %N. 
411' Illamaker, II. A., miscellanea Phoenicia, widths inscriptiones, Pu- 

nicae 	geniis 	linguae 	etc. 	illustrantur. c. fir tabb. lithogr. 	Lugd. 	Bat. 
828. 4. 	 3 thl. 

418 iteurcno, animadv. ad  Cippos Punicos. 	Lgd. Bat. 822. c. 1 tab. 
4. 	 'fa thl. 

B. Indo - Europaea. 
Generalia. 

419 	Bibliothek , indische, eine 	Zeitschrift 	v. A. W. v. 	Schlegel. 	1. !left 
1-3. 11. Heft 1. 	Bonn 820-24. 	 a Ileft 1/, thl. 

420 Hoefer, A. 	zur Lautlehre 	der Hauptsprachen des Indoperman. , 
Stammes. 	Berl. 839, 	 5/41,1. 

421 Tychsen, 	 %lid. 0. 	G., tie inscriptionibus 	indicis. 819. 4. 

a) 	Sanskrita. 
422 Adchang, F.,  V ersimeh ein. Lileratur d.nnntikrIt-Sprnehe. 

St. Petorsb. 830, (I'/, ail.) 	 '/2  thl. 
Aoliquar. Catalog von 11. W. Sebinidt in Halle. Cri.IX 	 2 
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423 Aimarakocha ou vorabulaire d'Amarasinha pal. en Sanskrit ay. 
une trad. franc. des notes et intl. par A. Loiseleur Deslongthamps. 
I" Part. Paris 839. (44/14  thl.) 	 I Dol. 

424 	Bernstein, 	G. H., Hitopadaesi 	particula libri inirod. 	et fabulas 
duas prior. complect. Acced. V tabb. 	Vratisl. 823. 4. 	1 /2  tltl• 

425 Bopp, 	Fr., austarl. Lehrgebaude d. Sanskrit-Sprache. 	Llrg. 2. 
4. Berl. 827. 	 1 thl. 

426 	- 	vergleichende Grammatik d. Sanskrit, Zend , Griech., 	Latein., 
Litlt., Goth. u. Deutsch. Abthl. 1-3. Berl. 833. 	(9'/a  till.) 	3 thl. 

427 	Brockhans, H., Grundung d. Stadt Pataliputra 	u. Gesch. d. 
Upakosa. Fragm. a. d. Katha Sarit Sagara d. Soma Neva. Sanskrit 
u. Deutsch. Lpz. 835. 	 1 /4  thl. 

428 Frank. O., Grammatica Sanskrita. Wirceburgi 823. 4. (9 thl.) 	3 thl. 
429 PAniors acht Bucher grammatischer Regeln od. Batlingk. 2 Bde. 

Bonn 839 u. 40. (20 !hit 	 I 0 thl. 
430 Perils, G. H., 	llandschriftenverzeichniss d. 	Konigl. 	Biblioihek in 

Berlin. I. Bd. enth. d. Verzeichniss der Sanskrit Handschrilten, h'sg. 
v. Dr. 	Weber, 	mit 6 fain color. 	Sanskrit - Schrilttafeln. 	Berl. 853. 
(12 thl.) 	 4 Dd. 

431 	Schutz, C. , 	Bharavi's 	Kiratarjuniyam 	(d. Kampf Arjuna's m. d. 
, 	Kirfiten). Ges. 	1 	ti. 2. A. d. Sanskr. 	Bielet. 845. 4. 	'/3  thl. 
432 - krit. Anmerk, zu v. Bohlen's Ausg. d. Haurap,inchasika u. Bhar- 

triharis. 	ebd. 835. 	 1/4  thl. 
433 Yadjnadattabadha, episode du Ramayana, publ. en Sanskrit par Loi- 

seleur-Deslongchamps. 	Paris 829. 	 '/2 till. 

b) 	Pracrilica. 
434 Delius, N., radices pracriticae. 	Bonn 838. 	 1/5  1111. 

c) 	Indostana , Tamulica. 
435 Alphabet= Brammhanicum seu Indostanum. Romae 771. rar. 	3/4  thl. 
436 	Gramatica indostana a mais vulgar. 	Roma 778. rar. 	(Brunet 19 

frcs.) 	 . 	. 	 2 thl. 
----- - - 

437 Aweior's Kalwiorhuckam od. Sittensprfiche aus Tamulischen Palm- 
blattern fibers. von J. C. C. Rfidiger. Halle 791. 	 I/6  thl. 

438 ftatdateuto, Beschreibung d. Kfiste Malabar, Coromandel etc. m. e. 
Malabaarsc he Spraak-K onst. etc. Amst. 672. Fol. 	3/4  thl. 

439 	Ziegenbolg, B., 	grammatica 	Damulica seu Malabarica. 	Ilalae 
716. 4. rar! 	 1 1/4  thl. 

d) 	Persica et scriptura cuneata. 
440 	Bohlen, P. v. , Schahnameh, var. lect. a. Lumsdens Textausgabe 

le. Manuscr. in Persischer Sprache 192 S.) 2 Bde, 4. geb. 	3 thl. 
441 	- 	Descript. du 	Pachalik 	de 	Bagdad, 	suivie (rune notice bistor. 

sur les 	Waltabis et de quelques pieces de la litterature 	de l'Orient. 
-Paris 809. 	 1/2  thl. 

442 Bombay. F. de, grammatica linguae persicae; acced. dialogi ItiNto- 
riae, sententiae et narrationes persicae. Vindob. 804. 4. 	2/2  till. 

443 Ferhenghl lltesehitli, Gramm. penile. praeeepto ae re-
solse quad lexieo persieo praefiXos e dueling rodleibus 
seripsit et edidit Dr. Splieth. 846. nen. 	 2 thl. 
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444 Keeren, 	A. M. L., 	de linguarum 	Asiat. in Persarum inperio. 
Goett. 795. 4. 	 ifs  tld. 

445 1910eek, C. F. C., Veteris Mediae et Persiae monumenta c. 8. tab. 
aen. Goetting. 818. 4. (2'/3  thl.) 	 1 thl. 

446 	Ilona p.,rsici et arabici in 	lath 	valles 	transtul. 	0. Anithor. et  A. 
Fritzcliius, pars 1. Lps. 842. 	 14 Rd. 

447 Lichtenstein, A. H., tentamen palaeographiae assyrio persicac. 
c. 4 tabb. -(praes. compend. 	ad 	cuneatas 	quay 	vocant inscriptiones.1 
Helmst. 803. 4. 	 1% thl. 

448 Mirchondi, historia Seldschukidarum, persice not. J. A. Vullubii. 
Giss. 837. (3 thl.) 	 1 thl. 

4119 - Gesch. d. Seldschuken. Aus d. Pers. v. F. A. Vullers. ehd. 837. 
(1 I/6  thl.) 	 2/3  thl. 

450 Alirichond, memeires sur diverses antiquites de la Perse etc., a. 
-d. Persisch. p. L., de Sacy. Paris 793. 4. 	litzbd. 	 4 thl. 

451 	Possart, 	P. A. F., 	Grammatik il. pers. Sprache nebst Redick- 
sichtigung d, w. d. pers. verwandten Spraclien , namentlich 4. Sans- 

, 	krit u. d. Sia vischen, u. sin. Anhange z. Uebers. a. d. Deutschen ins 
Persische 	u. aus d. Persisch. ins Deutsche. Lpz. 831. 113/4  thl.) 1 till. 

452 Hosensniiller, 	E. F. C., de versions Pentateuchi Persica. 	Lps. 
813. 4. 	 '/a  thi. 

452a Sandi, S., das Persianische Rosenthal, wobei midi Lockmanns 
Fabeln zu linden. hersg. v. Olea r i u s. 	Hamb. 696. Fol. 	2/4  thl. 

452b Saint-Illartin, M., nouvell. observations sur les inscriptions de 
Persepolis. 	822. 4. 	" 	 1/2" till. 

453 Tychsen. 0. G., de cuneatis inscriptionibus Persepolitanis. c. 2 tabb. 
Rost. 798. 4. 	 1/1  thl. 

454 Vullers, J. A., 	Hafizi Schirizensis vita ex 	Dauletschalii historia 
poetarum. Persice et Lat. 	Gissae 839. 	 '/G  thl. 

e) 	Armena. 
455 Alphabettim Arinenain cum oratione dominicali salutatione an-

gelica initio evangelii S. Johannis et cantico poenitentiae. Rom. 784. 
rar. 	 1/3  thl. 

456 L'Arte di armare iddio, in versi Armen', con rami. V en. 819. '/2  thl. 
457 Helfand. M., essai sur la langue armenienne. Paris 812. 	I thl. 
458 Calendario armeno perpetuo (in arm. Sprache). V enez. 782. 4. 24 thl. 
45,!4a 	Copey e. Brides d. 	K6nigs a. Persia an d. 	!Wig v. 	Hispania. 

Aus d. Armen. 585. 4. 	 I/a thl. 
459 De s cr iptio Ponti Euxini, (in armen. Sprache.) 819. 4. rar. 11/a  01. 
460 Doctrina 	christiana 	Armenice et lat. a Th. Petraeo. 	Amsterd. 

667. rar. 	 6 /6  thl. 
461 Eznik, (ill amen. Sprache). Mit Titelk. 	Venedig 826. 	6/6  thl. 
462 Galtilli, Cl., conciliationis eccles. Armenae c. Romana pars histo- 

rians. (in armen. Sprache). 	Rum 690. rar. 	 1 1/2  tbl. 
463 Geschichte d. Themistocles. Drama nach d. Griech. (in armen. 

Sprache.) Wien 812. 
464 	Guiseppe, S., preghiere 	ed. encomi, 	in lingua arum), 	isis 11L  eritoz. 

831. 	12. 	 '/4 tilt 
465 Incensiere delle preghiere (in ling. armen.) 12. 	ibd. 512. 	Is ibi. 
466 ladjidjan, P. Lucas,. Leben d. Ileiligen, (in armen. Sprache. Ve- 

nedig 832. 	 24 thl. 
Antiquar. Catalog von H. W. Schmidt in Halle. CCLIX. 	 2* 
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467 Ingigian, Nachrichten fib. d. Iliraz. Bospor., oder d. Stress° von 
Constantinopel. A. d. Armenischen fibers. Angebd.: ILlaproth, geo-
graph. hist. Beschreib. d. Sstl. Kaukasus. etc. Weint. 814. (3 thl.) %till. 

468 11 christiano 	istruito 	net misteri 	della Fede in volg. (in ling. 	ar- 
men.) Venez. 820. 	 6/E2 thl. 

469 lstruzione morale practice per i confessori, (in ling. armen.) Veuet. 
'821. 	 2/3  thl. 

470 	Medicine della vita spirituale, (in ling. armen.) Vouch. 810. 	2/3  tW. 
471 Minas itiledizi, iter in Poloniam et descriptio Ani. 	Venet. 830. 

4. (in armen. Sprache.) 	 1 thl. 
472 .7-- grammatica Russo-Armenia. ibd. 848. (in lingua Armen.) 3/4  thl. 
473 Mese mariano in volg. (in ling. armen.) ibd. 818. 	V, 011. 
474 Miracoli della B. Virgini (in lin.

l'
. armen.) Venez. 782. 	1 ad. 

475 Modo di recitare SS. tno Rosario (in ling. armen.) Venez.7S1. I/, thl. 
476 Obadins Armenus quo cum analysi vocum armenicarum, grammat. 

et collat. 	versionis 	Armen. curn 	fontibus 	aliisque 	versionibus exhib. 
Lpz. 680. 2. (erster Armen. Druck in Deutschland). 	• 	1'/2  thl. 

477 Nagharesi, G., opera omnia (in ling. armen.) Venet.827. 4. 2 thl. 
478 Naregh, Gregor, le 3 Omelie ed alcune odi (in ling. arm.) Velit'it• 

827. 4. 	 2 III. 
479 Preghiere succincte (in ling. amen.) 	Venez. 16. 	1/4  thl. 
490 Illivola, Fr., Dictionariam Armeno-latinum. Lut. Par.633. Angebd. 

Kircher, 	Alb., 	prodrormis Coplus, in 	quo 	origo et aetas linguae 
coptae et hieroglyph. literatitrae instant-. Romae 636. 4. Pgatibd. libri 
perrari. 	 5 	thl. 

481. 	Spiegazione del pater noster e.  via crude, in Turco con nun. 	(in 
armen. Sprache. 	 2/12  thl. 

492 Thesaurus gratiae (in armen. Sprache). M. 3 Kpfrn. Venet. 812. 2/, thl. 
483 	Tratatto sopra le virtute 	le vizi 	(in ling. armen.) 	2 Vol). 	Venez. 

773. 4. 	 2 thl. 
484 — storicho del Testamente Vechio (in ling. armen.) 4 Vol]. Venez. 

819. 4. 	 31 /2  thl. 

C. Transgangetica. Barmana. 
485 	Charencey, H. de, 	des 	aftinites •  des langues Tratisgangetique's, 

avec les langues de Caucase. Halle 864. 	 1/5  thl. 

486 Alphabetum barman= sett bomanutn regni Mae linittim. regiontim. 
( Ed. .1. Chr. Amadutius.) 	Romae 776. rar. 	 2/3  till.  

487 — id. lib. Ed. allera emendation ibd. '787. (Brunet 5 tr.) rar. 	3/4  thl. 
487a Birmanisches Strafgeseizbuch, 	fibers. etc. 	v. 	M. T. 	Zatinschliefer. 

2 Bde. 822. 	 1/3  till- 

D. 	Sinica. A.ino. 	• 
487a Unser, J., 	monument d. Vu en la pins ancientie inscription de 

IAChine. 	Avec 32 formes 	d'auciens 	caracteres Chinois. 	Paris 802. 
F of. 	 4 till. 

48713 	Unapt, 	Auslegung 	d. v. Folti 	hinterlassenen 	Undies Ye-Kim. 
Rost. 753, 	 li, thl. 
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487c 	Kircher, China nronumentis qua 	sacris qua profanis nec non 
variis naturae et artis speciaculis, illustrata, c. 	Iigg. Amstelod. Jans- 
son 	667. Fol. 	 1 1/5  thl. 

487d — hi. lib. Ainst. (illeurs) 667. Fol. 	 1 thl. 
488 Lautcrbach, W., 	Or. W. Schott's vorgebliche Uebersetzung d. 

Werke d. Confusius a. d. Ursprache als eine liter. Betrfigerei 	(large- 
stellt, m. 5 fish. Taf. u. chines. Texte. Par. 828. 	 1/2 01. 

489 rauthier, 31., 	sur la doctrine 	du Tao. Av. notes et traduction 
du texte „San Kiao yuao Iieou Ching ti etc." Comm. p. Klaproth. 	1/6  thl. 

490 Schott, G.. de indole linguae Siuicae. Hal. 826. 	 '/6  i hi. 
491 	Y-King, antiq. Sinar. lib. ex lat. interpret. Regis aliorumq. e Soc. 

Jes. p. p. ed. 3lohl. 2 	you'. 	c. 8 tabb. 	Stuttg. 	834. 	(5 1/3  thl.) wie 
. nett. 	 3 thl. 

492 	Pfizmaier, A., krit. Rturchsiclit d. v. 	Dawidow verfassten Mr- 
tersammIting aus cl. Sprach? d. Aino's. Wien 851. 	 2/3  tld. 

E. 	Irartarica. 
a) 	Ars grammatica comparaliva (Thibet., Fennic., Mandsch., Tue., 

Tschtul., Onig. etc.) 

493 Abel-Iiimllsot; M., rei heath. s. 1. langues tartares, on memoir. 
stir dilferens points de la gramtnaire et de la Intent. des blandschous, 
des Mongols, d. Onigours et des Tibetains. Tom. I. 	publie pas plus. 
Par. 820. 4. 	 8 thl. 

494 	Roehrig, 	F. L. 	0., 	les 	langues Tartares et Finnoises. 	Paris 
845. 	 1 /2  thl. 

495 Schott, W., d. Zahlwort in d. Tschudischen Sprachenklasse , 	wie 
auch int Turkischen, Tungus. u. Mongol. 	Berl. 854. 4. 	1/2  thl. 

496 riErlander, d. Sprachgeschl. d. Titan., Darstell. u. ursprtingl. Ver-
wandtschaft d. Tartaren-Sprachen tinter sich u. m. d. Sprache d. Hel- 
lenen. 	Frani& 837. (22/2  thl.) 	 11/2  thl. 

' b) 	Mongolica. 
497 	Schmidt, J. J., Zugabe zn den von Abel - Remusat bekannt ge- 

machten zwei mongolisch. 	Original - Itriefen d. 	honige von Persien, 
• Argun u. Oeldschaitu an Philipp d. Schonen. St. Petersb. 824. 	1/2  thl. 
497a — Geschichte d. Ost-31ongolen, verfasst von Ssanang Ssetsen Chung- 

taidschi 	d. 	Ordus. 	Ails d. 	Mongol. 	m. Anm. 	v. J. J. Schmidt. 	St. 
Pete rs b. 829. 4. (6 thl.) 	 2 th1. 

497b strathienberg, P. J. v., d. nord - u. &tilde Theil von Europa 
u. Asien, soweit solches d. gantze russische Reich m. Sibirien u. der 
Fartarey in sich hegreift, in 	1 grossen Polyglottentafel von 32 tar- 
tarischen 	Sirrach en 	u. 	I 	Kalmuck. 	Vocabular.. 	m. 	vial. 
K Rif r. v. Asiatteh., 	Scyiisch. Antiquitat. 	u. 	Platten. Stockh. 730. 4. 
gehrl. 	 3 thl. 

498 Zwick, INandimella 41. weatmongol. Sprache. 	Donauesching. 
852. Prachtvoll ausgestaltet, wie nett. 	4. 	 41/2  thl. 

499 — Grammat. tt, westmongol. Sprarhe. 4. 	1 thl 
holignnr. Coodno von H. W. Schmidt in Halle. (TUX. 
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c) 	Fennica. 
500 Borg, C. G., KuIlervo (finnisch). Helsingf. 851. Lwdbd. neu. 	I/3  Ill. 
501 Enropaculiselta, D. E. 11., Pleni Rution-seppa. (finn.) He!snit. 

847. 	 1/2  thl. 
502 Granlund, J. F., Lyhy Suomen Historia ja Maantiede kansakon- 

lujen 	tarpeeksi. liaising!. 849. Lwdbd. neu. 	 1 /3  thl. 
602a Gyarfinnthi, A., 	affinitas ling. 	H ung a r. cum 	ling. Fenn i ea 

originis gran)mat. demo(istrata. Nec non 	vocabul. dialect. Tartaricar. 
et Slavic. 	c. 	Hung. compar. 	GOtting. 799. 	' 	 I thl. 

503 S u o ni a 1 ai s en Kirjallisunden Seurat) toimiluksia 15 osa. Suomen 
katisan laulantoja. Pianolla soitettavia 1. Helsingissa 849. qu. Fol. 	1/2  thl. 

' 	d) 	Turcica. 
504 .11e veritate religionis 	Christianae. Turcice. 	 IA thl. 
505 Dietrici, Fr., chrestomathie Ottomate, precedee de tableatix gram-

maticaux et suivie (Pun glossaire Turc- Francais. Berl. 854. (nett). 3/4  thl. 
506 Toderini, Literalur d. Tfirken, fibers. U. m. Anmerkk. von Hans- 

leaner. 2 fide. KOnigsb. 790. (21/2  thl.) 	 1/2 1b1. 

F. Cancasea. 
508 Giildenotedt, J. A., Beschreib. d. kaukas. Lander, enth.: pag. 189 

—239. 	14 Wertersammlungen 	d. v ers c hie d. kaukas. 	Mund- 
a r ten, 	ausserdem Gesch. , 	Genealogie d. Kenigl. Familien , Menzel) 
etc. 	Berl. 	834. 	(I'/4  thl.) 	 2/8  till. 

509 	niaprOth, J. 	v., Kaukas. Sprache u. Schrift d. Uiguren, Lesgi- 
sche Sprachen u. Wertersammlung, Mizdshegische, Ossetische, Tscher-
kessische, Abassische, Ssuanische u. Tatarische Sprachen. Halle u. Berl. 
812. 	Vorgebd.: Reise in d. ,Kaukasus u. nach Georgien in d. Jahren 
1807 u. 8. 2 Thle. in. ei ner Kaukas. IV ertersa m al I u n g. 4 thl. 

G. Oceania. 
• a. Java. 

510a 	Friedrich, H., 	vorloop verslag van bet eiland 	Bali. (Taal en 
Letterkunde, epische Poezy, Kavi-Litteratur etc.) Wretta-santjaja. 	Alit 
e. Lithogr. 2 Sell. Jitip.-Fol. — Javaan'sche Oudlieden. 	Mit 24 lith. 
Tafehi. — Ardjoelia-Wievaha, een oorsp. Kawiwerk, volgens een Bali-
neesch Manuscript met interim. Commentarius. (284 Seiten.) 4. (Bat. 
Gen.) 849. 50. 	 3 thl. a 

510b 	— 	Boma kamja , Gedicht v. Branum etc. 	In kawi nebst 2 Bali- 
neesche Mss. 38 Seiten. 4. 	(Bat. Gene. 852.) 	 3/4  thl. 

510c — over Inscription van Java en Sumatra, your het eerst onteijferd. 
4. 	102 pag. ay. 3 pl. (Bat. Gen. 854/57.) 	• 	PA thl. 

511 	Geschichte 	v. 	Sultan Ibrahim Fiirst v. Firack 	aus d. Maleiischen 
in Javaan'sche Poesie hrsg. v. R. v. Bysinga. Amsterd. 842. (in Java'- 
schen Lateral 	 I'/, thl. 

51Ia Hollander, J. J. de, Manik 51;ji , 	Javan. Ge.dicht m. Anmerk. 
51 Seit. 4. (Bat. Gen. 	852.) 	 3/4  thl. 
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Malai. 
512 Handling Darmo (Absiaminung v. 	Hardjoetio , regierte zu Malowo- 

path, Poesie nach eiaer Original-Java-Handschrift, hersg. v. F. Winter, 
in Malaiischen Letiern. 	Amsterd. 4. (220 Seit.) 	 2 thl. 

513 blowison, J., a dictionary of the Malay tongue as spoken in Ma-
lacca, Sumatra, Java, Borneo etc. 2 Vls. Lend. 801. 4. rar. lilbfrzbd. 
wie neu. 	 S thl. 

514 Robinson, W., Maleische spelling. Uit het Engl. door E. Netscher. 
173 Seit. 4. (Bat. Gm: 854/57.) 	 13/4  thl. 

y. Oceana. 
515 Histoire des Severambes, peuples qui 	habitent la 	terre Australe, 

cont, une relation du gouvernement, des ntoeurs, de la religion, 	d ti 
I a n ga ge de ce ite nation. 2 partes. Amst. 702, rar. 	I thl. 

t 
U. Hieroglyphics et Coptica. 

a) 	Hieroglyphics. 
515a Rellermann, Ob. d. Scarabaen-Gemmen, nebst Versuch d. dar- 
• aid betindl. Hieroglyphen zu erklaren. 2 Stiicke. 	. 	I/3  t Id. 
516 Essai stir les hieroglyphes, ay. fig. Weim. 804. 	4. 	,/3  thl. 
517 Gonlianof,,J. A. de, 	archeologie egypiienne ou recherches sur 

l'expr. 	des signes Hieroplyphiques. 3 Vol. Lpz. 839. (11 I/2  thl.) 3 thl. 
519 lnscriptio perantiqua sacris Aegyptiorum et vulgarbus literis item- 

que graecis in lapide nigro prope Rosettam invento. 	Monachii 817. 
gr. Fol. 	 * 	 11/3  tld. 

519a Kiaproth, sec. Iettre sur les hieroglyph. aegypt. Paris 827. 1/4  thl. 
519a Manuscript sur papyrus en caracteres hieroglypliiques• 2. p. 	(Aus 

. 	.,' d. Descript. de I'Epypte). 	1 	Blatt. imp. Fol. 	 li 	thl 

	

s 	• 
519b — sur papyrus (Thebes hypogees). (Aus d. Pesci ipt. de I'Egypte). 

1 	Ill. imp. Fol. 	 1/3  thl. 
/ 520 Meister, Fr., Anleitung z. verstandl. Ausspr. jed. Hieroglyphen u. 

symbol. Wortsprachen. Bresl. 	 1/3  thl. 
521. Nork 	F., Vorschule d. Ilieroglyphik od. d. Bildervrache d. Allen. 

Lpz. 837. (12/3  thl.) 	 2/3  thl. 
522 Proben ein. alt. Inschrift hieroglyph. koptisch. u. griech. Charakt., 

von d. Franzosen in Rosette entdeckt (1 hill. Blatt in gr. Fol.) 	'4 thl. 
523 Roineyn de Mlbooge, hieroglyphica od. Denkbilder d. alien Vol- 

ker, nebst Bericbte vom eingt'schlichenen 	Verderbniss in 	d. 	Gottes- 
thensten, m. 63 Kpf. 	Amst. 744. 4. 	 1 thl. 

524 Schumacher. J. H. , Versuch Ob. d. dnnkeJn Geheirenisse an d. 
hieroglyphischen Denkbilder d. Epypt., Chablaeer and Persil... Wollenb. 
754. 4. 	 • 	I/3  thl. 

525 Seyffarth, G., de hieroglyphica Aegyptornm serious. Lps. 825. 
4. 	 '/a  thl. 

526 Mettler, die Hieroglyphen in d. Mytlitis des Aesculapius, tn. 1. 
Meining. 819. 4. 

526a Siury, Poinsinet de, nouv. recherches 411r la science 
inscriptions 	et 	hieroglyphes 	antiq. . 'v 	pine 
4. 

tiotiquar. Cato!og von II. W. Schmidt in HAM. CCLI 
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527 VaLeriani, hieroglyphica, sive de sacris Aegyptiorunt aliarumque 
gentium literis commentiliorttin. 58 libb. c. figg. et  bieroglypIncot um 
collectanea. Frkt. 	678. 4. 	 1 	thl. 

528 - id. lib. Col. Apr. (i8:1, 4. 	 11/2  dd. 

. 	
b) 	Coptica. 

530 Alphabet= copticum sive Aegyptiacum. Bottae s. a. (17..) 8 pagg. 
Lpzg. rar. 	 J/3  tilt. 

531 nenfey, Tb., iib. d. Verlialtniss (1.5gyptisclien Sprache zum semili- 
schen Sprachstamm. eb(I. 844. wie nen. 	 1 ill. 

532 Cramer, A., Beytrage z. BefArderting theol, Kenntnisse von Gelehr- 
ten a. Kiel, 	3 Title. malt.: 	Von d. 	e gyp t. Uebers. 4. Bibel , 	v. d. 
Alexandrinisclien Handschrift, v. Danklied HesItiae etc. Kiel 777. 	2/3  lid. 

533 Crush's, de veter. van. Niloiicae incolis eortitnque lingua Coptica. 
Halle 8s9. 	 . 	V4  thl. 

.534 Kircher, Mb., 	prodromus Coptits sive Aegyptiacus, in quo origo 
aetas linguae Coptae, 	turn bieroglypIticae 	litteraturae instauratio. Ho- 
mae 636. Vorgeb. : ltivola, Fr., dictionariurn Arnteno-latintn. Par. 
633. 	4. Pgniibd. libri rani. 	 5 thl. 

535 	Kosegnrters, J. G., 	de 	prisca Aegyptiorum litteratura. I. c. 13 
tabb. 	Vimariae 828. 4. (3 till.) 	 I 1.111. 

536 Spoilt', F. A. G., de lingua et literis veter. Aegyptiorum e grantin. 
et glossar. aegypt. 	ed. 	G. Seylfarth, 	pars I. 	Lps. 825. 4. 	 2 1/ 	1111 

	

. 	• 
537 'rroemIcr, C. H., biblioth. copt.-Jacob., praern. de linguae coplicae 

fa tis. 	Lps. 	767. 	 Vs  till. 
• 

• 
I. Cingaria. 

539 Gratrander, 6b. d. Sprache 4. Zigeuner. EH. 835. 4. 	1/4  all. 
540 Thiele, d. jthl. Gautier in Deutschland, Sprache etc., nebst WOr- 

terbuch d. Gauttersprache. (2. Ault.) 1. Rd. Jena 812. 	'hi  thl. 

V aria. 
Coinenii, J. A., janua aucta reserata quatuor linguarum. 	Lugd. b'atay. 

(Elzevir). 	644. 	 I/4  thl. 
Des Cartes, Hen., medita tiones de prima pltilos. cum appendice et epist. 

ad G. Voelium. Amst. (Elzev.) 678. 4. Pgmthd. 	(lib. rar.) 	1i/3  Ilil. 
Lactantil, 	C. L., opera Vend!, (Aldus) 516. Scliwldbil. rar. 	21/3  thl. 
Lipsias, J., opera, postremurn ab ipso aucta et recens. nunc print= 

copioso rer. ind. illustr. 4 volt. Antverp. (Plantin.) 637. Fol. unbeschn. 
31/2 1111. 

- de constantia. Antv. (Plantin.),,599. 4. 	 1 /4  Hil. 
1Rhodigginum, L. G., 	antiq. 	lect. 	comment. 	Venet. (Aldus) 516. Fol. 

Edit. princ. v. Ebert 19032. schon. Exempt. m. breit. Rande. 	4 ail. 
Woos, G. 	Job., 	Poeticarum 	institutionum libri tres. 	Amsterd. (Elzev.) 

Acc. de artis poetic. natura ac constitutions. ;b. (Elzev.) 647. --
me deque melt. veterum, ib. (Elzev.) 647. 4. Schwldbil. 3/4  thl. 

on H. W. Schmidt in Halls a/S. 

   
  



Nachrichten fiber Angelegenheiten der 1). M. Gesellschaft. 

Als ordentlichps Mitglied ist der Gesellschaft beigetreten: 
689. Herr B. Stec k, reformirter Pf;rrer in Dresden. 

Durch den Tod verlor die Gesellschaft das correspondirende Mitgliad: 
Herr Dr. Ph. Fr. von Sie bold , t 18. Oct. 1866 in Mtinchen; 

Ferner das Ehrenmitglied : 
Herr J. T. Reinau d, Membre de PInstitut, t 14. Mai 1867 in Paris. 

Vertinderungen des Wohnortes u. s. w.: 
Herr Dr." Alex. Kohut, jetzt Oberrabbiner in Stuhlweissenburg. 

„ Dr. A. Bastian, jetzt Docent an d. Universitiit in Berlin. 
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XIV 

Verzeielmiss der bis zum 31. tali 1867 	file die Ilibliolliel 
der D. M.G. eingegaipaelien Schriften ii. s. w.,i) 

( Vgl. 	S. 1/.11- XII. ) 

I.' Fort setzungen. 	 • 
Von der Rais. Russ. Akad. d. Wissensch. zu St. Petersburg: 

1. Zu Nr. 9. Bulletin de l'Acadetnie Imperiale des sciences de St.-Petershourg. 
Tome X, No. 1-4. 1866. Tome XI, No. 1. 2. 	Gr. 4. 

Von der Deutschen morgenliindischen Gesellschaft : 
2. Zu Nr. 155. Zcitschrift der D. M. G. Bd. XXI. H. 1 n. 2. 	Leipzig 1867. 8. 

Von der Asiatischen Gesellschaft in Paris : 
• 3. 	Zu Nr. 202. 	Journal 	asiatique. 	6e serie. 	T. IX. 	Fi]vrier-Mars. 1867. 8. 

Vom Verfasser: 
4. Zu Nr. 248. Indisehe Alterthumskunde von atr. Lassen. 1. Bd. 2. Milne: 

Aelteste Geschichte. 	2. Aufl. 	Leipzig 1867. 	Or. 8. 
Von der Raiser). Akademie d. Wissensch. in Wien: 

5. Zu Nr. 204. 	Sitzungsberichte der kaiser]. Akademie d. Wissensch. 	Philos.- 
histor. Classe. 	Bd. LIII. H. 1-3 (Jahrg. 1866, Mai-Juli), Wien 1867. 8. 

6. Zu Nr. 295. a. Archly fiir tisterreich. Gesehichte. 	36. Bd. 	2. Hiilfte. 	Wien 
1866. 	8. 

7. Zu Nr. 295. er Fontes rerum austriacarnm. 	Zweite Abth. 	Diplotnataris et 
Actn. XXV. Bd. XXVI. Bd. 	Wien 1866. 8. 	 - 

Von der Deutschen morgenhindischen Gesellschaft: 
8. Zu Nr. 368. 	Indische Studien. 	Derausgegeben von A. Weber. 	Mit Hitter- 

stiitzung der 1). M. G. 	10. Bd. 1. Heft. 	Leipzig 1867. 	8. 	(5 Exx.) 
Von der Asiatischen Gesellschaft von Bengalen : 

9. Zu Nr. 593 u. 594. 	Bibliotheca Indica. 	No. 108. 	Cale. 1854. 	No. 132. 
Calc. 1855. 	No. 156. 158. 159. 162. 165. Cale. 1860. 	No. 167. 	170. 173. 
Cale. 1861. 	No. 182. 	Cale. 1862. Fol. 

Von der Kiinigl. Geograph. Gesellschaft in London : 
10. Zu Nr. 609. c. Proceedings of the R. Geographical Society. 	Vol. XI. No. 2. 

London. 1867. 8. 
Von der Konigl. Preuss. Akademie der Wissensch. zit Berlin: 

11. Zu Nr. 642. 	Monatsberieht der Konigl. Preuss. Akademie 	der Wissen- 
sehaften zu Berlin. 	Jan. - April 1867. 	Berlin 1867. 8. 

Von der Asiatischen Gesellschaft von Bengston: 
12. Zu 	Nr. 1044. 	Journal 	of the Asiatic 	Society 	of Bengal. 	Now Series. 

No. CXXXIV. Part I. No. III. - No. CXXXVII. Part II. No. M. CAI. 
1866. - 	Proceedings of the Asiatic Society of Bengal. 	Title, Index and 
Appendix. For 1865. Cale. 1866. - Proceedings &c. No. IV - XII. 	April 
-Dec. 1866. No. I. 	Jan. 1867. 	Cale. 1866. 8. 

1) Die geehrten Zusender werden ersneht, die Auffiihrung ihrer Gesehenke 
in diesem fortlaufenden Verzeichnisse zugleich 	als den von der Bibliothek aus- 
gestellten Empfangsehein zu bctrachten. 
• Die Bibliotheksverwaltung der D. Al. G. 

Prof. 	Gosc he. 	Prof. Fleischer. 

   
  



Vers. der fiir die Bibliothek der WIG. eingeg. Schriften-u. s. to. 	xv 

Von dem historischen Vereine fiir Steiermark: 
13. Zu Nr. 1232. 	Mittheilungen 	des. historischen Vereines fiir Steiermark. 	14. 

heft. 	Gratz 1866. 	8. 
Von der Geographisehen Gesellschaft in Paris:  

14. Zn Nr. 1521. 	Bulletin de la Societe • de Geographic. 	Fevr. 	Mars. 	AIM. 
1867. 	Paris. 1867. 8. 

.* 	Von dem Klinigl. Institut fiir die Sprach-, Land- und Vilkerkunde' 
von Niederlandisch-Indien : 

15. Zn Nr. 1674. Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch 
Indio. 	Perde ATolgreeks 	10 Deel, 4e Stuk. 	s' Gravenhage, 1867. 8. 

16. Zu Er. 	1856. 	Werken van bet Kon. Instituut voor bud-, land- en volken- 
ktmde van Nederlandsch Indii. 	Tweedo Afdeeling. 	Afzonderlijke Werken. 
Reis near de zuidoostereilanden door C. B. H. von Rosenberg. 	s' Graven- 
hage, 1867. 	8. 

Von der D. AL G. durch Subscription: 
17. Zit Er. 1935. 	Hadikat al- abbar. 	( Beiruter Journal 	in 	arab. 	Sprache.) 

No. 452. 453. 455-465. Fol. 
Von der Kinigl. Bayer. Akad 	d. Wissensels. zu Miinchen: 

18. Zit Er. 2327. Sitzungsbericbto der kin. Bayer. Akad. d. Wiss: zu Munchen. 
1867. 	I. Heft 1-3. 	MUnchen 1867. 8. 

Von dem Verleger, Herrn Didier in Paris: 
19. Zit 	Nr. 2452. 	Revue 	archstologique. 	Nouvelle serie. 	8e annee. 	V. 	VI. 

Mai. Juin. 	1867. 	Paris. 	8. 
Von dem Verfasser: 

20. htt Er, 2574. An Arabic-English Lexicon, by E. 1V. Lune. Book I. 	Part 3. 
J -) , 	London 1867. Fol. 

Von dem historischen Voreine fiir Steierntark : 
21. Zu Nr. 2727. 	Beitriige 	zur 	Kunde 	steiermarkischer 	Geschichtsquellen. 

2. Jahrg. 	3. Jahrg. 	Gratz 1865. 1866.. 8. 
Von der Verlagsbuchhandlung J. C. Hinrichs : 

22. Zu 	Nr. 2771. 	Zeitschrift fur iigyptische Sprache 	und 	Alterthumskunde, 
herausg. von Prof. Dr. H. Lepsius unter Mitwirkung von Dr. H. Brugsch. 
Mai. Juni 1867. 	Leipzig. 	4. 

Durch Subscription  
23. Zu Er. 2859. The Pandit. 	A monthly Journal, 	of the Benares College, 

devoted to Sanskrit Literature. 	Vol. I. No. 10 -12. 	March -May 1867. 
Benares. 	Kl.-fol. 

Von den Ilerausgehern: 
24. Zu Er. 2896. Beitriige 	zur Kenntniss der iranisehen Sprachen. 	I. 	Theil. 

Masanderanische Sprache. Herattsgeg. von B. Dorn und Miraa ilfuham- 
me,d Scitafy. 	St. Petersburg 1860. Gr. 8. 

25. Zu Er. 2923. a. Revue des tours htteraires de la France et de l'Etranger. 
4e allude. no. 24-27. 29. 30. 	4. 

Zu Nr. 2923. b. Revue des cours scientitiques de la France et do l'Etratt- 
ger. 	4e mink , no. 23-30. 4. 

Von der Ungarischen Akad. d. Wissensch. in Pest: 
`26. Zu Er. 2939. Magyar Akademiai Ertesiti. Bd. 111. it 2. 	Pest 1863-65. 

Gr. 8. 

II. 	Andere Werke. 
Von der Kaiser!. Russischen Akad, der Wissenselt. in St. Petersburg: 

2946. 	Recueil des loix et autres documents coucernant l'emaneipation des serfs 
en Mingr4lie. 	Texte rttsse avec traduction en langue mingrelienne et ill 
giiorgicn, Fol, 

   
  



... 
xvit 	Verz. der fur die Bibliotkek der DMG. eingeg. Sehriften u. s. w. 

Von der Universititt Christiania: 
2947: Ungcdruckte, unbeachtete 	und wenig beacbtete Quellen 	zur Geschichte 

des 	Taufsymbols 	und 	der Glaubensregel, 	hrsgeg. u. 	in A,bliandlungen 
erliiutert 	von 	C. 	P. 	Caspari. 	I. 	Universittitsprogramm. 	Christiania 
1866. 8. 	. 

2948. 	Ezechiels Syner og Chaldreernes Astrolab. 	Af C. A. Holmboe. 	Univer- 
sitets-Program for andet Halvaatt 1866. 	Christiania 1866. 4. m. 111th. Taf. 

Von dem grossbritanischen Staatsseeretariat 	fiir Indien: 
2919. 	'fables 	of heights in 	N. W. Provinces and Bengal, determined by the 

great 	trigonometrical 	survey of India, 	by spirit leveling operations, 	to 
May 1865. Roorkee 1866. Gr. 8. 

Von dem Konigl. Institut fib. Sprach- , Land- mid Volkerkunde roll 
Niederliindisch- Indien: 

2950. 	Neerlands Streven 	tot 	openstelling van Japan voor den Wereldhandel. 
Uit officielle , 	grootendeels 	onuitgegeven 	bescheiden 	toegelicht 	door Mr. 
J. A. ran der Chijs. 	Uitgegeven 	door het Kon. Instituut voor de taal-, 
land- en volkenkunde van Nederlandsch Indi6. 	Amsterdam 1867. Gr. 8. 

Von Henn Lieutenant Colonel Playfair : 
2951. 	The Fishes of Zanzibar, 	Acanthopterygii by /1. L. Playlair; Pharyn- 

gognathii etc. by A. C. L. G. Gunther. 	London 1866. Hoch-4. 
Von der Verlagsbuchhandlung J. C. Hinrichs: 

2952. 	Peregrinatores medii nevi qttntuor: 	Burehardus do Monte Sion, Ricoldus 
de Monte Crucis , 	Odoricus de Fero Julii , 	Wilbrandus de Oldenborg, 
quorum duos 	nunc primum edidit , duos ad fidem libb. mss. recensutt 
J. C. M. Laurent, Lipsiae 1864. 4. 

2953. 	Mag. Thietmari Peregrinatio. 	Ad fidem codicis Hamburgensis cum slits 
libris mss. collati ed. &c. J. C. M. Laurent, Hamburgi 1857. 4. 

Von der ungarischen Akad. d. Wissensch. zu Pest: 
2951. Mordvin KfizIdsek (S. 81-238). Gr. 8. 

Von den Verfassern: 
`2955. 	Chronologisches Verzcichniss der seit dem J. 1801 	bis 1866 in Ka,san 

gedruckten 	arabischen , 	tfirkischen , 	tatarischon und persischen Werke, 
als Katalog der in dem Asintischen Museum befindlichon Schriften der 
Art, von B. D o r n. 	(Mélanges asiatiques tires du Bulletin de 1'Acaddmio 
Imperiale des sciences de St.-Petersbourg. Tome V.) 

2956. 	Tobasche Spraakkunst, voor het Nederlandsch Bijbelgenootschap vervaar- 
digd door H. N. van der Tank. 	Tweede Stuk. 	(De woOrden als zin- 
deelen). 	Amsterdam 1867. 	Or. 8. 

Von Williams & Norgate: 
2957. 	Williams 	and Norgate's Oriental Catalogue. 	No. VI. New and 	second- 

hand 	books on the languages, religious, antiquities and literature of the 
East. [Linguistic Catalogue B.] London 1867: 8. 

Von dem Verfasser: 
2958. 	Beitriige zur Geschichte 	der Volker Mittolasiens. 	B. 	1. (Auch unt. d. 

T.: Untersuchungen fiber die Kasimofschen Zaren und Zarewitsche, von 
W. Weljaminof-Zernof. Aus d. Russ. fibers. von J. Th. Zenker. Th. 1. 
Leipzig, 1867. 8. 

III. 	Handschriften u. s. w. 
Von Herrn Staatsrath Berge in Tiflis: 

321 und 322. 	Zwei lange Papierrollen , 	enthaltend die persische Uebersetzttng 
zweier,  , angeblich von Mubanamed und `Ali den armenischen Christen in 
Persieu ausgestellter, von den Armeniern in Dschulfa aufbewahrter Schutz- 
brief°. 	Die Schrift grosses schones Talik. 

   
  



. Die Lehrspriiche der Vaiceshika-Philosophie 
von Karalcia; 

aus dein Sanskrit iibersetzt und erliiutert 	von 

Dr. E. Mier. 

Erstes Buck 
• Erster Abschnitt. 

1. Zunachst dem wollen wir erklitren, was Verdienst ist. 
2. Verdienst ist das, 	wodurch Erhebung mid des hochste Gut 

hervorgebracht werden. 

1. Atha, zuntichst, bedeutet nach dem Upaskara entweder eine 
Zeitangabe „nach", namlich nach der Bitte der Schuler um Beleh- 
rung, ocher Anktindigung des Heils. 	Atah, denn, deshalb, weil nam- 
lich fithige und von Misgunst freie Schuler da sind. 

Mit Ausnalime der Nyaya beginnen alle Darcana, oder philo-
sophischen Lehrsysteme der luder, mit atha, die Vedanta, Mimansa, 
Yoga und Vaiceshika mit derselbeu Forme], athatah. 

2. Der Upaskara erklart abhyudaya, Erhebung, durch tattwa-
jnana, Wissen der Wakrheit, und nihcreyasa, des hochste Gut, durch 
unendliche Befreiung voni Uebel. , 	Danach musste die Uebersetzung 
lauten entweder: Verdienst ist das, wodurch das Wissen der Walir- 
heit und das htichste Gut hervorgebracht werden; 	oder: 	Verdienst 
ist des, wodurch verrnittelst des Wissens der Wahrheit das hOchste 
Gut hervorgebracht wird. 	Dieser letzten Erklitrung folgt Ballantyne 
in seiner Uebersetzung dieses Sutra: Duty is that from which there 
results 	emancipation 	through 	exaltation. 	Anders 	die 	Vivriti ; 	in 
Uebereinstimmung mit dem Verfasser der Vritti, welcher abhyudaya 
durch „Gluck" erklart, ist ihr zufolge Erhebung: der Himmel, 	des 
hochste Gut: unendliche Befreiung. 	Die Ursache, welche den Him- 
mel und die unendliche Befreiung hervorbringt, ist Verdienst. 	Ver- 
dienst als Ursache des Himinels 	wirkt (lurch wahrnehmbare Mittel, 
als Ursache der Befreiung aber durch das Wissen der Wahrheit. 

Bd. xxt. 	 21 

   
  



310 	Rder, die Lehrsprfiche der IYaigeshilea-Philosophic. I. 1. 3. 4. 

3. Der Veda hat Beweiskraft, weil er von ill m ausgesprochen ist. 
4. Das hiichste Gut (Mint ab) von dem Wissen der Wahrheit, 

welche erzeugt wird durch 	ein besonderes Verdienst vermit- 
telst (der Kenntniss) des Gemeinsamen und Widerstreitenden 
in den sechs Kategorien der Substanz, der Eigenschaft, der 
Bewegung, des Allgemeinen, des Besondern und der Inharenz. 

3. Zur Einleitung in dieses Sidra bemerkt die Vivriti: -Was 
ist nun 	der Beweis , 	dass es ein solches Verdienst wirklich giebt, 
und dass es das Wissen' der Wahrheit hervorbringt? 	Etwa der 
Veda?. 	Die Beweiskraft desselben wird aber bezweifelt, 	wie es in 
einem SUtra 	des Akshacharana (Nyttya-Sutra II, 9 , 57) 	heisst: 
„Der Veda hat keine Beweiskraft, 	weil er an den Gebrechen der 
Unwahrheit, des Widerspruchs und der Wiederholung leidet." 	Mit 
der Absicht, Zweifel soldier Art zu Ibsen, ist dieses Sutra verfasst. 

Das FtirwOrt „tat" kann sich, nach dem Upaskara, eutweder 
auf Gott, oder auf das im vorhergehenden Sidra erwdhnte „Ver- 
dienst" beziehen. 	Im letztern Falle wiirde die Uebersetzung laden: 
„Weil der Veda das Verdienst erklart, hat er Beweiskraft." 	Die 
erstere Erklarung ist vorzuziehen, 	weil 	zunachst nach einem Be- 
weise des Verdienstes gefragt wird. 	Dieser ist anerkanntermassen 
im Veda gegeben; 	der Veda aber hat Beweiskraft, weil er „von 
i hm" ausgesprochen ist, d. h. nach den Worten der Vivriti, veil 
er 	von 	dem ewigen, 	allwissenden 	uud heiligen Geiste herrubrt. 
Diese Auffassung namlich, dass sich das „tat" auf Gott bezieht, wird 
durch das Schluss-Sittra des ganzen Werkes, welches eine wOrtliche 
Wiederholung des gegenwartigen ist, noch bestittigt, indem dort 
kaum eine andere Auslegung als die gegebene moglich ist. 	Vergl. 
auch II, 1, 18 — 19, 	welches die Bedeutung „tat" feststellt, 	and 
VI, 1, 1-4. 

4. Nach der Ansicht des Upaskara und der Vivriti beziebt 
sich dieses Siitra auf beide Arten des Verdienstes, sowohl auf des, 
welches 	das Gluck in 	einer hOhern Welt hervorbringt, 	als such 
auf 	das, 	welches 	der 	Grund der Befreiung 	ist. 	Im 	Gegentheil 
mochte ich es nur auf das erste beziehen, weil das zweite Ver-
dienst, welches zur schliesslichen Befreiung von der Welt faint, int 
nttchstfolgenden Skim, angefuhrt wird. 

1. 	Der Upaskara und 	die Vivriti weichen in der Erklarung 
des Pradikates 	„welche erzeugt wird durch ein besonderes Ver- 
dienst" von einander ab. 	Ein sokhes Wissen, sagt der Upaskttra, 
hangt ab von dem Lehrsystem der Vaiceshika; demnach ist dieses 
auch der Grund des hOchsten Gutes. 	Und ferner: Der Satz „welche 
erzeugt wird durch ein besonderes Verdienst", ist ein Pradikat des 
Wissens der Wahrheit. 	In diesem Falle hat das besondere Ver- 
dienst den Charakter des sich Lossagens von weltlicher Thutigkeit. 
Wenn aber der Ausdruck „Wissen der Wahrheit (tattwajnana)" duct, 
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---- — 
die Herleitung „die Wahrheit wird dadurch gewusst", 	als gleich- 
bedeutend mit Lehrsystem aufgefasst wird , so muss man das be-
sondere Verdienst als Anordnung und Gnade Gottes annehmen; denn 
der grosse Weise Kanada soil sein Lehrsystem, nachdem er es durch 
die Anordnung und Gnade Gottes erhalten, verktindet haben. 	Unter 
dem Wissen 	der Wahrheit aber 1st bier die Wahrheit der Seele 
gemeint, indem eben diese die trugerische und .unwabre Erkeuntniss 
zu vernichten im Stande ist. 

Hier bestreitet nun die Vivriti , dass unter dem besonderen 
Verdienst eutweder das sich Lossagen von weltlicher Thatigkeit oder 
die Anordnung und Gnade Gottes gemeint sei, mid versteht darunter 
selbst „eine besondere gute That, eutweder in diesem oder in einem 
fraheren Leben verriclitet". 	Obwohl diese Auslegung dutch den Text, 
dessen wOrtliche Uebersetzung sie ist, unterstutzt wird, so darf man 
doch die Richtigkeit derselben bezweifeln; denn eine solche beson-
dere gute That musste doch eine der im Veda vorgeschriebenen 
Handlangen sein; 	in diesem Falle aber wurde sie nur eins der 
Mittel sein, um eine hohere Welt zu gewinnen; auch wurde das 
System in diesem Falle wohl kaum unterlassen haben, Handlungen 
von solcher Wichtigkeit zu 	beschreiben. 	Vielmehr intissen solche 
Handlungen darunter verstanden werden, wie sie das 6te Sutra des 
zweiten Abschnitts des Gten Buches andeutet: „Wenn die Handlun-
gen der Seele Statt finden, so ist die Befreiung erklart". 

2. Ueber das Verhaltniss des Lehrsystems zu seinem Zwecke 
und Inhalt bemerkt der Upaskara: Das gegenwartige Sfitra hat die 
Absicht, die Verbindung der zu behandelnden Gegenstande ausein- 
anderzusetzen. 	Die Verbindung zwischen dem Lehrsystem and dem 
hochsten Gute ist die des Verhaltnisses zwischen Ursache und Wir-
kung; die Verbindung zwischen dem Lehrsystem und dem Wissen 
der Wahrheit die des Verhaltnisses zwischen Thatigkeit und dem 
Instrumente derselben; die Verbindung zwischen dem hiichsten Gute 
und dem Wissen 	der Wahrheit 	die 	des Verhaltnisses 	zwischen 
Wirkung und Ursache•

' 	
die Verbindung zwischen den Kategorien 

and dem Lehrsysteme die des Verhaltnisses zwischen dem zu Er- 
klarenden und dem Erklarenden. 	Die Vivriti giebt diesen Zusam- 
menbang wie folgt. 	Der -Zweck ist das hOchste Gut, 	die Gegen- 
stande, welche behandelt werden sollen, sind die Kategorien; die 
Verbindung zwischen dem Lehrsystem und dem hOchsten Gute, so 
wie zwischen dem Wissen der Wahrheit vermittelst der Kategorien 
und dem htichsteii Gute ist die des Verhaltnisses 	zwischen Mittel 
und Zweck; die Verbindung zwischen dem Lehrsystem and dem 
Wissen der Wahrheit vermittelst der Kategorien die des Verhalt-
nisses zwischen Wirkung and Ursache; die Verbindung zwischen 'den 
Kategorien und dem Wissen der Wahrheit die des Verhaltnisses 
zwischen dem Gegenstande und dem Instrumente; die Verbindung 

21* 
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- 	- 	. 
zwischen den Kategorien und dem Lehrsystem die des Verhaltnisses 
zwischen dem Hervorzubringenden und deco Hervorbringenden. 

3. Nach der Erklarung des Upaskara ist das hOchste Gut ab- 
solute Befreiung vom Uebel. 	Nachdem er fiber die Giltigkeit dieser 
Erklitrung sich 	weitlaufig ausgelassen, 	fasst er zuletzt 	das Gauze 
zusammen: Man Minute nun sagen, vielleicht ist denuoch das Auf- 
'liken des Uebels nicht das 	hochste Gut, weil es unmoglich ein 
AufhOren 	des litinftigen Uebels geben loam, weil das vergangenc 
Uebel vergangen ist, und weil das gegenwartige Uebel vermoge der 
Bestrebung des Menschen eben aufliCat. 	Eine solche Ansicht 1st 
nicht richtig, weil die Thatigkeit des Menschen, gleich wie die Suh- 
nung, 	auf die Vernichtung der Ursache des Uebels 	sich richtet 
( und mit der Ursache ist auch die Wirkung aufgehoben). 	Die 
Ursache des weltlichen Daseins ist namlich das trfigerische, falsehe 
Wissen; 	das wird aber durch das Wisseu der Wahrheit der Seele 
vernichtet; und das Wissen -der Wahrheit entsteht durch die Ass- 
ttbung des Yoga. 	Deshalb (weil das htichste Gut = Befreiung vow 
Uebel, erreichbar ist) 	ist das Streben (nach dem hochsten Gut) 
zulassig. 

Die Ansicht nun, 	dass Befreiung, anstatt des Nicht-Daseins 
des Uebels, die Offenbarung 	eines ewigen Wohles 	sei, 	ist nicht 
richtig, weil es an einem Beweise eines ewigen Wohles fehlt; gab° 
es aber einen solchen, so ware es uicht ewig, weil Wegen der Offen-
barung desselben kein Unterschied zwischen dein Befreiten und den,i, 
im weltlichen Dasein Befangenen Statt findet, und wegen des Ent-
stehens des Offenbarwerdeus bei dem Aufhoren desselben das welt-
liche Dasein wieder erfolgen wurde. 

Ferner, ist die Ansicht, dass Befreiung die Auflosung der indi- 
viduellen Seele in die allgemeine sei, nicht richtig. 	Soll Auflosung 
Eins-Sein bedeuten, 	so ist dies widersinnig; denn 	zwei sind nicht 
eins. 	Soll aber Auflosung das Aufhtiren des urspriinglicheu, feinen 
KOrpers, und der urspriingliche, feine KOrper die eilf Sinne, mid 
das Aufluiren von diesem uud dem (groben) Korper Auflosung be- 
deuten, 	so ist auch dies nicht richtig, weil damit nur die Freiheit 
von den Gegenstanden des Uebels ,ausgesagt wird. 	Es ist demnaeb 
ausgemacht, dass Befreiung eben das Nicht-Sein des Uebels ist, 

Hiermit ist auch die Ansicht der Ekadandi (einer Sekte der 
Vedanta, welche das Tragen eines Stabes als ein Symbol d er 
Lehre ansehen, dass Alles das eine Brahma sei), 	dass beini Auf- 
haren der Unwissenheit d e r Zustand der Seele, worm 	sie nur sich 
selbst gleich ist, Befreiung sei, 	und dass die Seele die Natur des 
Wissens und des Wohles an sich trage, widerlegt; denn es giebt 
keinen Beweis, dass die Seele Wissen und. Wohl ist. 	Der Text der 
Qruti namlich: „Brahma ist ewiges Wissen und Seligkeit", ist ken% 
Beweis, weil dieser durch das Haben von Wissen und Seligkeit zu 
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erklaren ist; 	denn 	es giebt eine solche Ueberzeugung, wie: ich 
weiss, mir ist wohl; nicht aber: ich bin Wissen, ich bin Wohl. 

Die Vivriti fasst dies kurz zusammen: Nach der Nyitya, Vaiee-
shika und Sankhya ist das hochste Gut absolute Befreiung vom 
Uebel, bestimmt durch die Vernichtung des Uebels in dem ihm (dem 
Uebel) 	gemeinsamen Substrate 	des nicht gemeinsamen 	zeitlichen 
Uebels ; denn die Vernichtung des der Zeit nach letzten Uebels ist 
nicht gleichzeitig mit (der Vernichtung) des Uebels in dem ihm 
gemeinsamen Substrate, well zu der Zeit in der befreiten Seele 
kein Uebel entsteht; nach einer Abtheilung der Nyay-a ist es die 
absolute Befreiung von der Sande; nach den Vedtinti, welche Eka-
dandi heissen,Befreiung von der Unwissenheit; nach den Vedanti, 
welche Tridandi (eine Sekte der Vedanta., welche dr e i in eins ver- 
bundene Static tragen, 	als 	ein Symbol ihrer vollstandigen Beherr- 
schung von Gedanken, Worton und Thaten) heissen, die Auflasung 
der individuellen Seele in die Waste Seele; nach den Bhatta der 
Genuss eines unwandelbaren Glacks; das unwandelbare Gluck aber, 
wie es durch den Veda bewiesen, ist wahrend des weltlichen Da- 
seins unentwickelt, 	obwohl 	es jeder individuellen Seele 	einwohut, 
mid wird erst nach dem Offenbarwerden der Wahrheit der Seele 
offenbar. 	Die schwachen Seiten in diesen Ansichten sind hier nicht 
welter auseinandergesetzt; 	aber so viel steht fest, 	dass alle einer 
absoluten Befreiung 	vom Uebel' in dem Zustande der Befreiung 
nicht entgegen sind. 

4. Nach der Vivriti sind die Begriffe der Substanz, der Eigeu-
schaft und der Bewegungen Gattungen; der Begriff des Allgemeineu 
(d. h. der Gattung) ist das Verbundensein von vielen bei der Exi-
stenz des Unverganglichen, der Begriff des Besondern das Verbun-
densein mit Einem allein bei der Existenz von irgend etwas, wel-
ches von der Gattung verschieden ist; der Begriff der Inharenz ist 
bestandige (unwandelbare) Verbindung. 

5. Die Vivriti sucht, gleich dein Upaskara, zu beweisen , dass 
die Kategorie der Nicht-Existenz ebenfalls durch Kanicla aufgestellt 
sei, folgendermassen: 	Obwohl 	die sechs Kategorien als existirend 
ausgesprochen sind, so ist doch in Wahrheit auch die Nicht-Existenz 
als eine andere Kategorie beabsichtigt. 	Deshalb stimmt es hiermit 
tiberein, was im ersten Sidra des 	zweiten Abschnitts 	des 	ersten 
Buches: „Bei der Nicht-Existenz der Ursache existirt die Wirkung 
nicht", und im ersten Sara des ersten Abschnitts des neunten Ruches: 
„( Eine Wirkung ist) vorher night seiend, weil Bewegungen und 
Eigenschaften nicht (darauf) angewandt werden", mid in andern 
Sfitras gesagt wird. 	Demnach heisst es in der Nyayalilavati: Aucb 
die Nicht-Existenz ist zu erwahnen, well sie, gleich den Kategorien 
der Existenz, mit dem hochsten Gute verbunden ist; denn durch 
den Beweis, 	dass mit der Ursache such die Wirkung nicht exi- 

   
  



314 	..11,5er , die Lehrspritehe der Vaiceshika-Philosophic. ' I. 1. 4. 

stirt, ist das Verbundensein bewiesen. 	Ebenso in der Dravyakira- 
pavan durch die Lehrer der Nyaya: Diese (sechs) Kategorien sind 
angeftthrt , 	weil sie die hauptsachlichsten sind, 	die Nicht-Existenz 
dagegen, obwohl sie ihren eigenen Begriff hat, ist nicht eingeftihrt, 
nicht deshalb, weil sie verwerflich ist, 	sondern weil ihre Bestim7 
mung in der des Eutgegengesetzten enthalten ist. 

Es war unnothig, einen solchen indirekteu Beweis, dass Kanada 
die Nicht-Existenz als eine Kategorie angesehen , zu ftihren; dean 
die Nicht-Existenz wird im neunten Buche von Kanada selbst auf 
gestellt und eingetheilt; ja sogar behauptet, dass sie dutch sinuliche 
Wahrnehmung aufgefasst werde. 	Obwohl sie an dem angeftihrten 
Orte nicht ausdrticklich als Kategorie erklart wird, so versteht sick 
dies doch von selbst, 	indem 	sie keinem andern Begriffe unterge- 
ordnet werden kann. 

6. Dr. Ballantyne in seiner Uebersetzung der „Aphorisms o 
the Vaiceshika" giebt die Namen der Kategorien folgendermassen: 
Substance, quality, action (karma), community, distinction mid con- 
cretion. 	Karma 	(Bewegung) bedeutet im gewohnlichen Spracbge- 
krauch allerdings 	„action", 	Handlung, Werk, 	in der technisclien 
Sprache der Vaieeshika aber nur Bewegung. 	Community fur soma,- 
nya (Allgemeines) ist nicht bestimmt genug, indem samanya immer 
die 	Begriffsallgemeinheit , 	community 	aber diese 	nut • ausnalns- 
weise bezeichnet. 	„Concretion" 	fur samavaya ist gleichfalls nicht 
passend. 	Samavaya ist nach den Vaieeshika unwandelbare Verbiti- 
dung, welche erstens zusammengesetzte Substanzen mit den einfachen 
babel), aus welchen sie zusammengesetzt sind, welche zweitens Eigcn-
schaften und Bewegungen mit der Substanz haben, ohne welche sic 
nicht gedacht werden konnen, und welche drittens das Individuum mit 
der Art, und die Art mit der Gattung hat. 	Concretion bezeichnet 
dies nun keineswegs , indem es vielmehr die Verbiudung gleicharti- 
ger Theile zu einem Ganzen ausdruckt. — 	In Dr. Ballantyne's 
Vorlesungen, welche 1852 erschienen, werden samanya und vicesho 
durch genus und difference, und samavaya durch coinherence fiber- 
setzt. 	Genus und difference sind vollkommen zulassig, und coinhe- 
rence trifft auch im Allgemeinen das Richtige, indem Inharenz nach 
philosophischem Sprachgebrauche das Einwohnen des Einen in deal 
Andern bedeutet. 	Das „Co" giebt aber eineu tiberflussigen ZusatZ, 
indem 	die samavaya 	nicht 	die nothwendige Mehrheit des 	Intik 
rirenden , sondern nur das Inhariren des Einen in einem Auden' 
bezeichnen soli. 	. 

Prof. Muller in seinen „Beitragen zur Kenntniss der indiscbeil 
Philosophic" (Zeitschr. d. D. M. G. Bd. VI) tibertriigt die Kategorien 
dutch: 	Gegenstaud , Eigenschaft, Bewegung, 	das Allgemeine, das 
Besondere, Inharenz. 	Diese Ausdrticke , mit Ausnalime des Gegew 
standes, habe ich adoptirt. 	Dravya, 	im gewohnlichen Sprachge- 
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5. 	Erde, Wasser, Licht, Luft, Aether, Zeit Raum, Seele, innerer 
Sinn, — sind die Substanzen. 

brauche, meint in der That nichts Andres als Gegenstand, Ding u. s. w., 
als Runstausdruck des Vaiceshika aber das Seiende, auf welches 
alles andere Seiende als auf seinen Grund zuruckgefuhrt werden 
muss. 	Gegenstand dagegen bedeutet im Allgemeinen das, was der 
Empfindung, der Wahrnehmung, dem Denken u. s. w. vorliegt, und 
naher etwas ausser dem Subjekte Liegendes und Him Entgegenge- 
setztes , 	and hat daher nicht die bestimmte Bedeutung des dem 
Abgeleiteten, 	den Eigenschaften u. s. w. zum Grunde Liegenden. 
Der augemessenste Ausdruck dafur ist Substanz. 

5. 	1. Alle indischen Systeme nehmen , ausser Erde, Wasser, 
Licht und Luft noch ein funftes Element an, welches sie gewOhnlich 
akaca nennen. 	Dies funfte Element, 	welches unendlich ist, hat 
Colebrooke dUrch „Aether" wiedergegeben, welcher Ausdruck deshalb 
nicht unangemessen ist, weil der Aether nach der Theorie von vie-
len Physikern ebenfalls einen durch den ganzen Weltenraum ver- 
breiteten Stoff bezeichnet. 	Nur ist zu beachteu, dass der Aether 
der indischen 	Philosophic nicht, 	wie 	der unserer Physiker, 	die 
Quelle des Lichts , 	sondern des Tens ist, and dass die Vaiceshika 
besonders den Aether den , ubrigen vier Elemeuten • entgegensetzt, 
indem diese aus Atomen bestehen, wahrend der Aether nach ihrer 
Ausdrucksweise zu den unendlichen Substanzen gehOrt. 

2. Professor Muller tibersetzt atma (Seele) durch Selbst, uud 
manas (innerer Sinn) durch Seele. 	Atm& ist uach Kapitda d i e 
Substanz, aus welcher Wissen, Lust uud Unlust, tWollen u. s. w. 
entspringen, and dieser Begriff wird durch Seele, welche immer als 
Grund aller geistigen Erscheinungen gegolten hat, am angemessen- 
sten wiedergegeben. 	Der Manas dagegen hat an und fur Bich weder 
Wissen. noch andre geistige Eigenschaften, sondern ist nur die noth-
wendige Bedingung, durch welche das Wissen u. s. w. zur Erschei-
nung kommt, indem alles in der Seele Entstehende durch den Manas 
hinduich muss. 	Aus• diesem Grunde wird er denn auch , von der 
Vaiceshika sowohl wie der Nyaya, 	als antarindriya, 	als innerer 
Sinn, bezeichnet. 	Insoferu ist die Uebertragung „innerer Sinn" fur 
Manas durchaus gerechtfertigt, doch ist sie unpassend, insofern inne-
rer Sinn nach unserem Sprachgebrauch als ein VermUgen der Seele 
dieser selbst zugehtirt, wa,hrend Manas eine von der Seele verschie- 
dene atomistische Substanz ist. 	Dennoch habe ich diesen Ausdruck 
gewahlt, 	weil ich keinen passendern in unserer Sprache fand , and 
weil er wenigstens die Funktion des Manas vollstandig ausdrUckt. 

3. Iti (Dies), hinter „innerer Sinn" soil die abschliessende Be-
stimmung anzeigeu, so dass es weder mehr noch weniger als neun 
Substanzen giebt. 	Andere namlich haben noch andere Substanzen 
angenommen , z. B. die Sankhya Finsterniss , Andere Gold u. s. w. 
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6. 	Farbe, Geschmack, Geruch und Tastbarkeit, Zahlen, Ausdeh- 
nungen, 	Einzelnheit, Verbindung und Trennung, Ferne and 
Mile, Erkenntnisse, Val and Uebel, Verlangen mid Abscheu, 
und Bestrebungen sind Eigenschaften. 

Upaskara and Vivriti suchen diese Ansicbt bier zu widerlegen, wall- 
rend 	Kanada selbst die Meinung , 	nach welcher Finsterniss eine 
Substanz sein soil, an einem andern Orte (5, 2, 19) zurtickweist. 

4. Nach 	der Vivriti .bilden weder der Aether, noch Zeit und 
Raum Gattungen, 	weil sie nur in Einem gefunden werden; die 
tibrigen Substanzen, als viele einer Art, bilden Gattungen. 

6. 	1. Es ist bemerkenswerth , 	dass in diesem Sidra, welclics 
alle 	Eigenschaften 	aufzahlen 	sollte, 	von 	den 	24 	diesem Systeme 
eigentlitimlichen 	Eigenschaften 	nur 	17 	angeftihrt 	werden. 	Veber 
diese Hinweglassung sagt der Upaskara: 	Durch das „Und" werden 
Schwere, 	Fltissigkeit , Zabigkeit , 	Selbstwiedererzeugung , Verdienst, 
Nicht-Verdienst und Ton zusammengefasst , 	and diese werden des- 
balb nicht 	namentlich 	angeftihrt , 	weil 	ihre Natur als Eigenschaft 
bekannt ist. 	Spaterhin aber werden sic, ihrer Erklitrung and ihrer 
Natur nach 	als unter den Begriff der Eigenschaft fallend , an dell 
gehorigen Orten erwahnt werden. 

Dies 	ist 	in 	der 	That 	der 	Fall. 	Fltissigkeit 	und 	Zahigkeit 
werden II. 1. 2., Ton II. 1. 25-27 und II. 2. 22, Schwere V. 1. 
7, Verdienst and Nicht - Verdienst im 6 ten Buche , and Selbstwie-
dererzeugung IX. 2. 6 angefithrt ; auch ist es unzweifelhaft, class sic 
Eigenschaften 	im Sinne 	des Kaph.da 	sein sollen, 	weil sie eben in 
Verbindung mit 	den itbrigen Eigenschaften erklai•t werden. 	Der 
Grund aber, 	welchen der Upaskara far ihre Nicht-Erwalmung i►' 
dem gegenwartigen Sidra angieht , 	ist nicht stichhaltig; 	denn die 
namentlich angefithrten Eigenschaften 	sind wenigstens eben so be' 
kannt, wie die nicht namentlich angeftihrten. 

Eine 	andere 	Eigenthtimlichkeit 	dieses Sidra ist 	die Art der 
grammatischen Verbindung der Eigenschaften; 	sie werden namlicli 
nicht in 	eine Reihe , 	sondern gruppenweise zusammengestellt. 	so 
bilden Farbe, Geschmack, Geruch und Tastbarkeit ein zusamineu-
gesetztes Wort im Plural; Zahien und Ausdehnungen sind jede5 
im Plural; Verbindung and Trennung als ein Wort im Dual; and 
Einzelheit im 	Singular 	angegeben. 	Zur Erklarung 	bemerkt der 
Upaskara: 	Farbe, Geschmack, Geruch and Tastbarkeit bilden en) 
zusammengesetztes Wort, um anzudeuten, class ftir gleichzeitige Far 
ben u. 	s. w. 	kein gemeinsames Substrat vorhanden ist ( weil jede 
dieser Eigenschaften einer verschiedenen Substanz angeliort); 	Zale 
len and Ausdehnungen, aber sind Plurale and nicht in ein Wort 
zusammengefasst, urn anzudeuten,• dass die gleichzeitigen Zablen und 
Ausdehnungen ein gemeinsames Substrat haben. 	Obwohl das ge- 
meinsame Substrat der Einheit nicht eine andere Einheit, and das 
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gemeinsame Substrat der Lange mid Breite' nicht eine andere Lange 
und Breite ist, 	so sind doch die Zweiheit unb andere Zahlen sich 
gegenseitig ein gemeinsames Substrat, und Breite und Lange u. s. w. 
ein gemeinsames Substrat fiir anderweitige Ausdehnungen. 	Wenn 
auch die Einzelheit als gemeinsames Substrat fur die Einzelheit von 
zweien u. s. w. aus diesem Grunde durch die Vielheit der Zahl zu 
bestimmen ist, so hat doch der Singular die Bestimmung, den Gegen-
satz zur Zahl, ivelcher durch das Offenbarmachen der Granze charak- 
terisirt ist, anzudeuten. 	Verbindung und Trennung, obwohl sie zwei 
sind, sind (als e i n Wort) im Dual zusammengestellt, um anzudeuten, 
dass sie die eine Bewegung hervorbringen. 	Nabe und Ferne (ei n 
Wort bildend) haben den Dual, 	urn ihre gegenseitige Abhangigkeit 
zu bestimmen, and um anzudeuten, dass sie ohne Unterschied ein 
Zeichen des Raums und der Zeit sind. 	Erkenntnisse sind im Plural 
urn durch die Eintheilung des Wissens u. 	s. w. die Ansicht der 
Siirdrhya, 	dass 	die Einsicht 	nur 	eins sei, 	zu 	widerlegen. 	Wohl 
und Wehe, 	obwohl zwei Eigenschaften , haben den Dual (als e in 
Wort), dass sie eine und dieselbe, als Genuss zu fassende, Wirkung 
erzeugen , 	ferner, 	dass sie ohne Unterschied das Schicksal herbei- 
ftihren, 	und 	dass das Wohl als ein Uebel gedacht werden muss. 
Verlangen und Abscheu (als Theile eines Wortes) stehen im Dual, 
urn anzuzeigen, dass sie die Ursachen des Handelns sind, and Be-
strebungen im Plural, urn auszusagen, dass sie der Grund des Ver-
dienstes von zelm Arten von gebotenen und verbotenen Gegenstan-
den mid der Grund der &tilde von . zelin Arten ( solcher Gegen-
stande) sind. 

Oder auch: Farbe, Geschmack , Geruch und Tastbarkeit situ! 
zusammen angefuhrt, 	um die Ursaclilichkeit des Verhaltnisses zwi- 
schen den Elementen (Erde, Wasser, Licht, Luft, deren jedes der 
Gegenstand 	nur eines Sinnes ist) 	and den Sinnesorganen (deren 
jedes einem bestimmten Elemente entspricht) deutlich zu machen, 
oder auch, um die Wirkungen, weld.* durch Anwendung von Hitze 
entstehen, festzustellen. -- Ferner : um den Gegensatz der Zweiheit 
und Vielheit u. s.' w. hinsichtlich der Zahl zu entfernen, ist sie im 
Plural angefuhrt. 	Futter, die Einzehtheit ist einzeln angefuhrt, um 
anzudeuten, dass sie durch die Vielheit der Zahl auch eine vielfache, 
and ihr Gegensatz zur Zahl das Offenbarmachen des Wissens der 
Granze ist. 	Ferner steht Ausdehnung im Plural, urn den Wider- 
spruch zwischen Breite und Lange zu entfernen ; Verbindung and 
Trennung im Dual, um den Gegensatz zwischen ihnen hervorzuheben; 
Nahe und Ferne aber im Dual, weil wegen der Eintheilung ( der-
selben) nach Raum und Zeit in Folge einer Vermuthung ihrer Ver- 
schiedenheit vier 	(Eigenschaften) herauskiimen, and (deshalb) die 
Eintbeilung der Eigenschaften eine geringere (?) sein wurde. 

Die Auslegung des Upaskara scheint gezwungen zu sein , ist 
aber der kenstlichen Anordnung der Eigenschaften 	im Siltra voll- 
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7. 	Aufwerfen, Niederwerfen, Zusammeuziehen, Ausdehnen uud 
Gehen, dies sind die Bewegungen. 

kommen angemessen, 	und erklart im Ganzen gewiss richtig den 
beabsichtigten Sinn jener Gruppierung. 

2. Sind nun die Begriffe 	der Eigenschaften Klassen, mid .ist 
der Begriff der Eigenschaft selbst eine Klasse? 	Darner sagt die 
Vivriti: 	Hier sind nun alle Theilungsglieder der Eigenschaft, maw 
lich die Begriffe der Farbe, des Geschmacks u. s. w. Klassen;` der 
Verfasser der Sakti jedoch halt den Begriff der Selbstwiedererzeu- 
gung, 	wie er in der Geschwindigkeit, Elasticitat und in der Eriu- 
nerung gefunden wird, nicht fur eine Klasse, weil kein Beweis dafur 
vorhanden ware. 	Hinsichtlich eines Beweises der Klasse: 	Eigen- 
schaft, bemerkt der Verfasser der Mukavali: Die Ursachlichkeit, 
welche in dem Statt findet, was eine von den Substanzen mid deu 

_Bewegungen verschiedene Allgemeinheit besitzt _( d. h. in den Eigen-
schaften) , ist durch irgend welchen Charakter bestimmt , indem eine 
unbestimmte Ursachlichkeit undenkbar ist; 	dean bier ist nicht der 
Begriff der Farbe (der niedere Begriff), 	oder das Sein (der hither° 
Begriff) bestimmend, weil sonst ein kleinerer oder grosserer Umfang 
(des Begriffes) Statt fande; .deshalb ist ein in den 24 Eigenschaften 
selbst Enthaltenes anzunehmen. — Die Neuern aber nehmen •an, 
dass der Begriff der Eigenschaft durch Wahrnehmung bewiesen ist. 

3. Dr. Ballantyne mid Prof. Muller ubersetzen parimina dumb 
GrUsse; 	es ist aber raumliche Grosse, indem es Lange und Breitc 
umfasst. 	Sanskara wird von Pr. M. durch Anlage wiedergegeben; 
Anlage jedoch ist etwas ursprtinglich Vorhandenes , 	wahrend sans' 
kara die Wiederhdrstellung eines fruher Vorhandenen , wie dies er- 
halt aus 	der Tarka-Sangraha 	(§ 87 ): 	Selbstwiedererzeugung ist 
dreifach, Geschwindigkeit, Einbildung und Elasticitat. 	Geschwindig' 
keit findet sich in der Erde , 	dem Wasser, dem Licht und deal 

-innern Sinn 	( denen 	allein Bewegung zukornmt ); 	Einbildung, die 
Wirkung der Auffassung, und die Ursache der Erinnerung , findet 
nur in der Seele Statt. 	Elasticitat ist das, welohes das Veramderto 
zu seinem fruheren Zustaude zurackftihrt, und sich in erdigen Sub' 
stanzen; 	wie 	in Matten u. s. w. 	findet. 	In meiner Uebertraguag 
bin ich Dr. Ballantyne, der es in der Tarka-Sangraha durch: the 
self-reproductive ubersetzt, gefolgt. 

7. 	1. Die Bewegungen, sagt der Upaskara, sind wahrnehinbar,  
weil sie die Wirkungen von 	Substanzen und Eigenschaften 	shut,  
und weil 	sie farbigen Substanzen inhariren ; aus 	diesem Grua°  
geschieht die namentliche Angabe und Eintheilung der Bewegung 
nach der Aufzahlung der Substanzen und Eigenschaften. 

2. Die Bewegung ist offenbar eingetheilt nach den verschiedr 
nen Hauptrichtungen, 	welche ein bewegter Gegenstand von eineol 
und demselben Punkte aus nehmen kanu, namlich nach oben, natl.' 
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8. 	Sein, Verglinglichkeit , Inhitrenz in der Substanz, Wirkung, 
Ursache, das Haben des Allgemeinen und Besonderen, das 
ist das Nicht-Besondere (Gemeinsame) der Substauzen, Eigen-
schaften und Bewegungen. 

unten , 	und 	horizontal nach zwei 	entgegengesetzten 	Seiten. 	Das 
ftinfte Glied, wenn es wortlich „Gehen" bedeutet, scheint tiberthissig 
zu sein; denn im Gehen sind die ubrigen Bewegungen schon begrif-
fen, und es wurde deshalb den Begriff, welcher eingetheilt werden 
soil, nur wiederhalen. 	Dies wird denn auch von den meisten Er- 
klitrern zugegeben, und sie nehmen deshalb an, dass „das Gehen" 
hier nicht in seinem ursprunglichen Slime aufzufassen sei, sondern 
alle tibrigen nicht angeftihrten Bewegungen, wie die Kreisbewegung, 
die Bewegung durch Ausleerung, Tropfeln u. s. w. enthalte. — 
Nichts ist bezeichnender fur den blinden Autoritatsglauben der Inder, 
als die Erklarung dieser Stelle in dem Dinfikari, welche Ballautyne 
(Vaiceshika Aphorisms p. 14) anfahrt. 	Nun denn, weil Aufwerfen 
u. s.. w. 	vom Gehen allein gewonnen wird, so ist die Eintheilung 
in Aufwerfen u. s. w. nicht angemessen. 	Auch kann man nicht 
sager, dass der Begriff des Gehens im Aufwerfen u. s. w. sich nicht 
erkennen lasse ; denn wenn ein Erdkloss u. s. w. auf- oder nieder- 
geworfen wird, so 	findet die Auffassung Statt, er g e ht aufwarts, 
oder er geht.  niederwarts. 	Diese eure Meinung indess ist nicht 
richtig; denn es ist unmoglich, einen grossen Weisen (wie Kanada) 
beschranken zu wollen. 

8. Um dieses Sara zu verstehmr, muss man die Ansicht des 
Kauttda hinsichtlich der Substauzen kennen. 	Die Substanzen sind 
namlich entweder eiufach, und deshalb unverganglich, oder zusam7 
mengesetzt, 	und deshalb vergiinglich. 	Einfach sind 1. die Atome, 
deren Mass oder GrOsse ein Atom, d. h. unendlich klein ist, 	und 
2. die sogenannte Vibhu, oder unendlichen Substanzen, wie Raum, 
Zeit u. s. w., deren Mass 	unendlich gross ist. 	Die zusammenge- 
setzten Substanzen bestehen aus Atomen, und sind als zusammenge-
setzt vorztiglich, indem sie immer wieder in ihre einfachen Bestand- 
theile aufgelost werden konnen. 	Die ersten drei Merkmale, welche 
in diesem Sidra als das Gemeinschaftliche der Substanz, Eigenschaft 
und Bewegung angegeben werden, passen nun in der That nicht auf 
einfache Substanzen; denn diese sind nicht verganglich, nicht anderen 
Substanzen inharirend , 	und nicht Wirkungen. 	Sie passen nur auf 
Bewegungen 	und 	auf vergangliche Substanzen uud Eigenschaften. 
Warum denn diese Zusammenstellung? 	Dem Verfasser des Sara 
war es offenbar darum zu thun , 	die Bewegungen mit Substanzen 
und Eigenschaften zu vergleichen, und dies ware unmiiglich gewesen, 
wenu er sie 	mit der einfacheu Substanz oder mit unverganglichen 
Eigenschaften verglichen hatte. 	Upaskara und Vivriti bemithen sich 
nun, das Widersprechende dieser Zusammenstellung hinwegzuerkla- 
ren. 	Die Vivriti, im Gauen mit dein Upaskara fibereinstimmend, 

   
  



	

320 	Roer , die Lehrspriielre der Vaiceshika-Philosoplde. 1. 1. 9. 

	

9. 	Das Gemeinsame-  der Substanzen und Eigenschaften ist, dass 
sie den Anfang dessen bilden, was unter dieselbe Klasse fallt. 

sagt dartiber: Das Aligemeine (lie Gattung in der Substanz, Eigen-
schaft und Bewegung) ist das Sein, das Besondere die Begriffe der 
Substanz, der Eigenschaft und Bewegung. 	Die Auffassung „Sein" 
kommt sowohl den Substanzen, wie den Eigenschaften und Bewe- 
gungen zu. 	Demnach besteht das Gemeinschaftliche der Substanzen, 
Eigenschaften und Bewegungen darin , dass sie 1. 	das Sein haben, 
2. dass sie das Gegentheil der Zerstorung (= Verganglichkeit) sind, 
3. dass die Substanz 	ihre inhitrente Ursache 	(=—_. Inharenz in der 
Substanz) ist, 4. dass sie Ursachen sind und 5. dass sie eine Gat- 
tung haben, welche im Sein enthalten ist. 	Obwohl Verganglichkeit, 
Inharenz in der Substanz, 	und Wirkung nicht enthalten sind in 
einer unverganglichen Substanz 	oder Eigenschaft, noch Ursachlich- 
keit 	in 	dem, dessen Mass ein Atom ist, oder in unverglingliclien 
Substanzen, 	so ist Verglinglichkeit loch eine Eigenschaft der Thei- 
lungsglieder der drei Kategorien, 	wide in der Substanz als inha- 
renter Ursache vorhanden ist; 	Wirkung ebenso eine Eigenschaft 
der Theilungsglieder der drei Kategorien, welche in dem Gegentheile 
der vorangehenden Nichi- Existenz vorhanden ist; 	ebenso Ursache 
eine Eigenschaft 	der Theilungsglieder der drei' Kategorien, 	welche 
Statt findet entweder in der inharenten oder in der nicht-inhiirentea 
Ursache. 	Das erste mid letzte ( Gemeinschaftliche) 	aber (namlich 
das.  Sein, und das Haben des Allgemeinen und Besonderen) ist Alta- 
lich 	zu 	verstehen. 	Dieser Versuch der 	Vivriti, 	das 	Widerspre- 
chende in dem Sutra hinwegzuerlditren, ist offenbar mislungen. 	Ihre 
Erklarung namlich beruht darauf, die Substanzen in der Mfiglichkeit 
als verganglich u. s. w. aufzufassen ; 	dies ist. aber eben unmoglich• 
Die allgemeinen Merkmale von Substanz, Eigenschaft und Bewegung 
(wie diese Begriffe durch Kanada bestimmt werden) sind eben nichts 
als Allgemeines, d. h. Sein, und Besonderes , d. h. die Begriffe der 
Substanz, Eigenschaft und Bewegung selbst. 	Die spatern Darstel- 
lungen der Vaiceshika haben denn auch die Erklarung dieses Siitrit 
fallen lassen , so z. B. der Blitishaparichheda , wo (4) nur das Selo 
als das Gemeinschaftliche jener drei Kategorien ausgesagt wird. 

Ein fernerer Mangel dieses Sittra ist, dass dasselbe Merkmal 
zwei Mal angefiihrt wird, 	Minna das Sein und das Allgemeine, 
welshes eben das Sein ist, wenn man nicht Stunanyaviceshavat (des 
Haben des Allgemeinen und Besondern) durch das Haben der bc• 
sondern Allgemeinheit erklaren will. 

9. 	Die Erklarung wird Hach dem UpaOtetra in dem nachsten 
Sidra gegeben. 	Die Vivriti dagegen sagt: Die erdigen Grundatome 
bilden den Anfang eiri6r Verbindung von zwei, drei u. s. iv. erdigen 
Atomen, die blaue Farbe u. 	s. w. der erdigen Grundatome den 
Anfang einer Verbindung der blauen Farbe von zwei Atomen u. s. W. 
Dieses 	findet 	zwar in dem Aether u. s. W.. 	sowie in dem letzten 
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10. Substanzen bilden den Anfang einer andern Substanz, Eigen- 
schaften den Anfang einer andern Eigenschaft. 

11. Eine Bewegung wird nicht durch eine andere Bewegung her- 
vorgebracht. 	. 	. 

12. Eine Substanz wird weder durch ihre Wirkung noch durch 
ihre Ursache veruichtet. 

13. Eigenschaften (werden) auf beide Weise (vernichtet.), 

Ganzen ( d. h. dem eiuzelnen Atome) und in dessen Eigenschaft 
nicht Statt , 	doch 	soil es das Haben eines allgemeinen Merkmals 
der Theilungsglieder der beiden Kategorien , welches vorhanden ist 
in dem Anfange der eigenen Klasse, bedeuten, — Diese Erklarung 
der Vivriti ist eben so unhaltbar wie die im vorigen Stitra. 

11. Weil es 	an einem Beweise dafar fehlt. 	Sollte eine Be- 
wegung namlich eine andre hervorbringen, 	so miisste sie es im 
nachsten Augenblicke ihrer Entstehung thun, gleich wie beim Tone 
(wo der erste Ton den zweiten, dieser den dritten u. s. w. hervor-
bringt) ; dean eine spatere Wirkuug gehort, beim Dasein des Dinges, 
dem Schicksal an. 	Demnach wenn durch die erst en Bewegungen 
(und Bewegungen sind ihrer Erklarung Hach unmittelbare Ursache 
der Trennung und Vereinigung. ; siehe S. 318.) eine Trennung (von 
den Substanzen, mit welchen das bewegte Ding in Verbindung stand) 
hervorgebracht ist, welche Trennung kOnnte durch die zweite Bewe- 
gung hervorgebracht werden? 	Und wenn, sie keine Trenuung her- 
vorbringt, so ist sie auch keine Bewegung; 	dean es ist das unter- 
scheideude Merkmal der Bewegung, dass sie die unmittelbare Ursache 
von Verbindung und Treunung ist. 	Vivriti. 

12. 1. In diesem und den beiden folgenden Sfttra wird der 
Unterschied zwischen der Substanz und der Eigenschaft und Bewe-
gung gezeigt. 

Zur 'Erlauterung sagt die Vivriti : 	Eine entstandene (d. h. zu- 
sammengesetzte ) 	Substanz 	wird 	entweder durch die Vernichtung 
ihres Substrates (d. h. der Substanzen, welche sie zusammensetzen), 
oder durch Vernichtung der Verbindung, wodurch sie -ins Dasein 
tritt, aufgehoben; doch hebt sic weder litre Ursache noch ihre Wir-
kung auf (indem z. B. eine aus zwei Substanzen zusammengesetzte 
Substanz diese wieder enthalt). 

2. Sowohl (lurch die Ursache als durch die Wirkung dersel- 
ben. 	Als ein Beispiel wird von der 	Vivriti 	der Ton angefuhrt ; 
der erste Ton wird niimlich durch seine Wirkung 	(den zweiten), 
und der letzte durch seine Ursache (den vorletzteu) aufgehoben. — 
Wir mOgen dies zugeben, so wie auch, dass ein Gegenstand des 
Wissens (lurch eineu andern aus dem Bewusstsein verdrangt wird; 
aber die Behauptung ist im Sato. allgemein , und passt doch nicht 
auf alle Eigenschaften, z. 13. nicht auf Farbe , Tastbarkeit u. s. w. 

   
  



322 	Rder, die Lehrsprilehe der Y aigeehilea.Philosopliie. 	1. 1. 14. 15. 

14. Die Bewegung steht -mit ihrer Wirkung im. Widerstreite. 
15. Dass sie Bewegungen und Eigenschaften hat , 	und dass sie 

inharente Ursache ist, dies ist das unterscheidende Kennzei- 
chen der Substanz. 	. 

14. D. h. die Bewegung wird durch ihre Wirkung aufgehoben ; 
die Wftkung der Bewegung namlich ist die Verbindung der beweg-
ten Substanz mit einer andem ; sobald sie erfolgt ist, hOrt die Be-
wegung auf. 

15. Das heisst, sagt der Upaskara, die Substanz ist das Sub- 
strat fair Bewegungen and Eigenschaften. 	Das unterscheidende Kenn- 
zeichen (lakshanam) meint bier ein Zeichen, und zwar eine Art 
von ausschliessendem Zeichen, wodurch etwas von gleichartigen und 
ungleichartigen 	Dingen 	abgesondert wird, 	nach 	der Etymologie : 
lakshyate anena, man kennzeichnet dadurch. 	Hier nun wird die 
Substanz als solche durch Bewegung und Eigenschaft gekennzeichnet. 
Durch das Haben von Eigenschaften wird die Substanz von allem 
Anders, sei es von gleicher oder ungleicher Gattung, als abgeson- 
dert gekennzeichnet. 	Die Eigenschaft und die vier nachstfolgenden 
Kategorien sind, 	wegen des Begriffs der Existenz , 	von derselben 
Gattung mit der Substanz, • die Nicht-Existenz von verschiedener. 
Demnach ist die Substanz von der Eigenschaft u. s. w. abgesondert, 
weil sie unter den Begriff des Habens der Eigenschaft Slit; 	was 
(namlich) von der Eigenschaft u. s. w. nicht abgesondert ist, das 
1st kein Substrat der Eigenschaft, wie die Eigenschaft u. s. w. Ob-
wohl das Haben der Eigenschaft im ersten Augenblicke (des Ent-
stehens) nicht in einem zusammengesetzten Ganzen vorhanden ist 1), 
so ist dock hier (mit dem Haben der Eigenschaft) das Gegentheil 
der absoluten Nicht-Existenz der Eigenschaft gemeint, well auch die 
vorangehende Nicht-Existenz und die Zerstbrung der Eigenschaft das 
Gegentheil der absolute'' Nicht-Existenz der Eigenschaft sind. — 

Das Haben der Bewegung passt nicht auf alle Substanzen, 
namlich z. B. 	nicht auf den Aether,  , 	Baum u. s. w., welche 	als 
unendliche Substanzen sich nicht bewegen. 	Deshalb will die Vivriti 
dieses Merkmal nur bedingt gelten lassen,namlich so, 	dass des 
Haben der Bewegung nur eine Eigenschaft der Theilungsglieder der 
Kategorie, 	welche in dem •Bewegten vorhanden, 	oder dass es zu 
verstehen sei durch das Verhaltniss 	zu dem, 	welches eine durch 
sich selbst hervorgebrachte Verbindung habe. 	Die Erklarung, welche 
die Bhitsh&parichheda (23) 	von 	der Substanz giebt, 	ist, 	dass sie 
unter den Begriff der Substanz Mit , und diese Erklarung ist auch 
im Sinne dieses Systems die einzig richtige. 

1) Dies bezieht 	ski, verrnuthlich 	auf Eigenschaften, 	welche ursprffnglich 
iu einer Substanz nicht vorhanden sind, z. B. auf die rothe Farbe der Ziegel-
erde , welche durch Ritz° hervorgebracht wird. 
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16. Dass 	sie 	Substanzen inharirt, 	ohue Eigenschaft, und nicht 
' 	die unmittelbare Ursache von Verbindungen und Trennungen 

ist, dies ist das unterscheidende Kenuzeichen der Eigenschaft. 
17. Dass 	sie einer Substanz angehiirt, 	ohne Eigenschaft, und 

die unmittelbare Ursache in Verbindungen und Trennungen 
ist, 	dies ist das unterscheidende Kennzeichen der Bewegung. 

18. Die Substanz ist die gleiche Ursache von Substanz, Eigen- 
schaft und Bewegung. 

16. Der Upaskara erklart dies Sidra folgendermassen: Inha-
renz in der Substanz kommt auch der Substanz (namlich der zu-
sammengesetzten) zu (und ist demnach kein unterscheideudes Merk- 
mal 	der Eigenschaft); 	deshalb wird gesagt „ohne Eigenschaft." 
Diese Bestimmung ist dennoch zu weit, denu sie scbliesst auch die 
Bewegung in sich; desbalb wird gesagt, dass sie nicht unmitte 1- 
bar e Ursache von Verbindungen und Trennungen ist. 	(Mittelbare. 
Ursache kann sie allerdings sein, wie die Hand, welche eineu auf 
dem Boden stehenden Stock halt, mittelbar, durch ibre Verbindung 
mit dem Stocke uamlich, auch mit dem Boden verbunden ist. 	Hier 
ist eine Eigenschaft, die Verbindung der Hand mit dem Stocke, 
die mittelbare Ursache der Verbindung der Hand mit dem Boden). 
Die Erklarung, 	welche die Vivriti von der Eigenschaft giebt, ist: 
Eigenschaft ist das Allgemeiuheit ( namlich eben den Begriff der 
Eigenschaft) Habende, welches von dem Eigenschaft Habenden (der 
Substanz) und der Bewegung verschieden ist. — „Verschieden von 
der Bewegung" bedarf einer Erlauterung, und so ist die Definition 
der Vivriti keine Verbesserung. 

17. Bewegung kommt nur einer Substanz zu. 	Eine Substanz 
mag aus raehreren Substanzen bestehen, eben so eine Eigenschaft 
durch mehrere Eigenschaften, 	z. B. die Farbe eines Ganzen durch 
die Farben der Theile hervorgebracht werden, eine Bewegung gehort 
aber immer uur einer Substanz an. 	Ferner hat die Bewegung 
gleich der Eigenschaft, keine Eigenschaft; denn diese ist das unter-
scheidende Merkmal der Substanz, und schliesslich ist die Bewegung, 
die unmittelbare, oder die direkte Ursache von Vereinigungen und 
Trennungen. 	Wenn die Bewegung einer Substanz aufhOrt, so geht 
diese eine neue Verbindung mit andern Substanzen ein, und so ist 
die Bewegung die direkte Ursache der Verbindung, 	obwohl diese 
eine Reihe von Mittelursachen, z. B. den Willen Gottes, menschliche 
Absicht; das Schicksal u. s. W. haben kann. V. 

18. Das Gemeinschaftliche der drei ersten Kategorien wird 
nun vermittelst der Ursache wieder aufgeuommen. 	Der Sinn dieses 
Sfitra ist , 	dass 	selbst in 	ei n e r Substanz als inharenter Ursache 
Substanz, 	Eigenschaft und Bewegung Statt finden. 	Das Gemein- 
schaftliche der drei Kategorien ist das Haben einer Gattung, welche 
in der Substanz als iuharenter Ursache sick findet. U. 
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19. So 	ist die Eigenschaft 	(die gleiche Ursache von Substanzen, 
Eigenschaften und Bewegungen). 

20. Die Bewegung (ist die gleiche Ursache) 	von Verbinrjungen, 
Trennungen und Geschwindigkeiten. 

21. Die Bewegung (ist) nicht (die Ursache) von Substanzen. 

19. 	Das Gemeinsame der drei Klassen besteht in dem Haben 
einer Klasse, 	welche der Eigenschaft als nicht-inharenter Ursache 
einwohnt. 	Von Substanzen ist Verbindung die nicht-inharente Ur- 
sache von Eigenschaften, wenn sie Produkte sind, wie Farbe, Ge-
schmack, Geruch, Tastbarkeit, Zahl, Ausdehnung, Einzelnheit u. s. w. 
sind die ursachlichen Eigenschaften (z. B. die Farbe, 	der Geruch 
u. s. w., welche in den Theilen, welche ein Gauzes bilden, vorhan-
den sind) die nicht-inharente Ursache, von Erkenntnissen und andern 
Eigenschaften der Seele ist die Verbindung des innern Sinnes (mit 

• fler Seele und respective mit den Gegenstanden der Sinne) die nicht- 
inharente Ursache, von den Eigenschaften der erdigen Grundatome 
(doch gewiss nur, wenn sie eine Veranderung zeigen) ist die Ver-
bindung mit Feuer die nicht-inhiirente Ursache, von Bewegungen 
aber sind sanfte Bertihrung mit Feuer, Schlag, Schwere, Fltissigkeit, 
Selbstwiedererzeugung, die Verbindung der Seele in ihrer Abhangig- 
keit vom Schicksal (adrishtavat), die Verbindung der Seele, 	wenn 
sie 	will u. s. w. 	die 	nicht-inharente Ursache. 	Zuweilen ist selbst 
eine einzige Eigenschaft der Anfang von alien dreien, von Substan-
zen, Eigenschaften und Bewegungen; z. B. die Verbindung eines 
mit Geschwindigkeit 	begabten Haufens Baumwolle 	verursacht 	in 
einem andern Haufen Baumwolle Bewegung, und bringt. eine Sub-
stanz DAIS zwei solchen Haufen bestehend, und die Ausdehnung der- 
selben 	hervor. 	Upaskara. 	Dr. 	Ballantyne 	liest, 	statt tatha (so), 
ubhayatha, und tibersetzt: 	In two ways a quality (may be a cause 
of all the three) und erklart: Of substances the non-intimate cause 
is conjunction (as the conjunction of the threads is the non-intimate 
cause of the web). 	Then again the colour of the threads is the 
non - intimate cause of the colour of the web. 	And thus a quality 
may be a cause in two ways, in as much as the quality may be 
already existing in the cause—e. g. the colour, — or it may be one 
existent only in the product—e. g. the conjunction. 	Die Bemerkung, 
dass eine Eigenschaft entweder schon in der Ursache, oder erst im 
Produkte, 	existiren Kann, 	ist 	zwar richtig ; 	dennoch scheint Dr. 
Ballantyne's 	Lesart verwerflich, 	buten' 	eine 	Eigenschaft, 	welche 
schon in der Ursache voi•handen ist, z. B. eine Farbe, 	nicht alle 
drei, Substanzen, Eigenschaften und Bewegungen, zugleich hervor-
bringen kau. 

20. Wie z. B. die Bewegung, welche in einem Pfeile entsteht, 
die Trennung desselben voin Bogen, Verbindung mit einem andern 
Orte, und Schnelligkeit im Pfeile hervorbringt. V. 
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22. Weil (sie davon) ausgeschlossen ist. , 
23. Die Substanz ist die gleiche Wirkung von Substanzen. 
24. Die Bewegung ist nicht (die Wirkuug) von Bewegungen, weil 

sie den entgegengesetzten Cbarakter der Eigenschaft hat. 
25. Zahlen von 	zwei aufwarts, Einzelnheit, so wie Verbindung 

und Trennung !( werden hervorgebracbt von mehr als einer 
Substanz). 

22. Weil sie davon ausgeschlossen ist, weil die Bewegung zu 
der Zeit, wo die Substanz entstelit, 	nicht vorhanden ist. 	Die Be- 
wegung, welche die Anfangs-Verbindung der Theile hervorbringt, ist 
zur Zeit der Entstehung der Substanz aufgehoben , 	weil die Bewe- 
gung nach der Verbindung (des bewegten Kiirpers mit eiuem andern) 
durch diese aufgehoben ist. 	Auch darf man nicht behaupten, dass 
die Bewegung, wenn gleich zur. Zeit der Wirkung (ihrer Wirkung, 
d. h. der Verbindung, oder der Wirkung der Verbindung, d. h. der 
neuen Substanz ?) 	nicht vorhanden, 	als Ursache zulassig sei, 	weil 
sie in dem Augenblicke, welcher der Wirkung vorangegangen, Statt 
gefunden 	babe; 	dann nach der Zerstorung eines grossen Gewebes 
ist im vorhergehenden Augenblicke der Entstehung von Stfickgewe-
ben in den Theilen dieser -letzteren die Bewegung nicht vorhanden. 
In der That ist auch in der Substanz, welche abliangig ist von einer 
(lurch Bewegung hervorgebrachten Aufangs-Verbindung, Bewegung 
nicht die Ursache, weil die Bewegung durch die Verbindung in den 
Fehler, dass die Wirkung von einer andern Ursache (eben von der 
Verbindung) hervorgebracht wird, verfallen wiirde. 	Vivriti. 

23. D. h. eine Substanz als ein Gauzes ist die Wirkung von 
zweien oder mehreren Substanzen, welche sie als ihre Theile zusam-
mensetzen. 

Dr. Ballantyne's Text hat dravyakaryam statt dravyam karyam. 
Er tibersetzt: A substance which is a product is the common pro-
perty (i. e. the common result) of substances (more than one). Ich 
glaube aber nicht, dass sich samanyam in dieser Bedeutung recht-
fertigen litsst. 

• 24. 	Es wurde als ein gemeinschaftliches Merkmal von Sub- 
stanzen 	und 	Eigenschaften ausgesagt, 	dass sie Gegenstande 	ihrer 
eigenen Klasse hervorbringen, von Bewegungen aber im 11 ten Stara 

-verneint, 	dass 	sie 	Bewegungen 	hervorbringen. 	Diese Verneinung 
wird bier wiederholt. U. 

25. 	Hier muss man „werden hervorgebracht von mehr als 
einer Substanz" supplireu. 	Unter Einzelnheit ist die Einzelnheit zwi- 
schen zwei, drei u. s. w. zu verstehen. 	U. 

Ich babe stunilnya als gleicbbedeutend mit demselben Ausdrucke 
im 	23 sten Stitra aufgefasst ; 	der Upaskitra erklart es durch „Viel- 
heft", eine Auslegung, welche durchaus minothig ist. 

Bd. XXI. 	 22 
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26. 	Die Bewegung ist nicht die gleiche Wirkung (von mehreren 
Substanzen), weil sie nicht (mehreren Substanzen) inlitirirt. 

27. Die Substanz 	(ist die Wirkung) von 	(mehreren) 	Verbin- 
dungen. 

28. Eine Farbe (ist die Wirkung) von mehreren Farben. 
29. • Aufwerfen (ist die Wirkung) 	der Schwere, 	des Willens und 

der Verbindung. - 

26. Wenn die Bewegung einer Vielheit cinwohute, 	so wiirde 
bei der Bewegung einer Substanz die Vorstellung entstehen: zwci 
oder mehrere Substanzen bewegeu sich. 	Da dies aber nicht der 
Fall ist, so wohnt die Bewegung auch keiner Mehrheit ein. 	Waite 
man nun einwenden : Die Bewegung des Korpers und seiner Theile 
wird von mehreren, dem Korper und dessen Theilen, obeli angefan-
gen ; wie kiinnte sonst bei der Bewegung des Korpers die Vorstel-
lung von einer Bewegung der Hande, Passe u. s. iv. vorhanden sein? 
Und so verhalt es sich auch mit einem andern Ganzen; — so ant-
worten wir, dies ist nicht der Fall; denn die Vorstellung ist die, dass 
in der gesammten Bewegung des Ganzen die gesammte Bewegung 
der Theile 	eingeschlossen 	ist. 	Hier 	ist 	auch 	kohl Widerspruch; 
denn bei der Bewegung eiues Theils stellt man sich nicht vor, dass 
sich fiberall das Gauze bewegt. 

27. Das heisst, 	eine 	Substanz ist die Wirkung von. vielen 
Verbindungen ; 	diese gilt mit Ausnahme von Verbindungen soldier 
Substanzen, die keine Tastbarkeit haben (wie Baum, Zeit u. s. w.), 
ferner 'von letzten Ganzen ( wie einem Topfe) und ungleichartigen 
Substanzen. U. 

28. Nanilich ein und dieselbe Wirkung. 	Farbe an beiden Stel- 
len dient hier nur als ein Beispiel, und schliesst auch Gesciunack, 
Genial , 	Tastbarkeit, 	Ziihigkeit , 	ursprtingliche Fltissigkeit , Einheit, 
mid Einzelnheit, 	sofern 	sie Einem zukommt, ein (die Vivriti ftigt 
mit Recht noch Ausdchnung, Geschwindigkeit, Elasticitat mid Schwere 
hinzu); 	denn 	die genannten Eigenschaften, 	welche schon in der 
Ursache (den Theilen, aus welchen ein Gauzes entsteht) vorhanden 
sind, 	fangen in den Wirkungen (dem zusammengesetzten Gauzen), 
eine Eigenschaft von derselben Gattung an. 

29. }Tier ist die Schwere, welehe in der Hand, dem Erdklosse 
u. s. iv. vorhanden ist, die Mittelursache, die Verbindung der Seele, 
in welcher Willen Statt findet, die nicht-inlitirente Ursache des Auf-
werfens der Hand, der Wurf mit der Hand aber die niclit-inldirente 
Ursache des Aufwerfens des Erdklosses. 	U.  

	

Das Aufwerfen 	bezeichnet 	auch das Niederwerfen 	und die 

	

andern Bewegungen. 	Bei dem Aufwerfen linden drei Ursachen Statt, 
die Schwere des aufzuwerfenden Binges, der Wille des Aufwerfen-
den, und der Wurf der aufzuwerfenden Hand; deshalb kann Bewe-
gung ein und dieselbe Wirkung von mehreren Ursachen sein. V. 
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3.0. 	(Die Wirkungen) der Bewegungen sind Vereinigungen und 
Trennungen. 

31. 	In (der Auseinandersetzung) 	der Ursache im Allgemeinen ist 
Bewegung (nur) als Ursache von Substanzen und Bewegungen 
geleugnet. 

• 
Zweiter Absehnitt. 

1. 	Wenn 	die Ursache nicht existirt, so existirt auch die Wir- 
kung nicht. 

30. Das „Und" soil itch der Vivriti anzeigen, dass auch Ge- 
schwindigkeit und Elasticitat eingeschlossen sind. 	Geschwindigkeit, 
welche nach dem 20sten Sidra chic der Wirkungen der Bewegung ist, 
ist ohne Zweifel eingeschlossen; wie aber Elasticitat, verstehe ich 
nicht. 

31. Aber, lionnte man einwendeu, es war vorhin erkliirt (Su. 21 
und 24), dass Substanzen und Bewegungen nicht die Wirkungen von 
Bewegungen sind; aber Verbindung und Trennung sind die Wirkun-
gen von Verbindung und Trennung; es ist demnach widersprechend, 
wenn der Bewegung Ursachlichkeit zuerkannt wird. 	Zur Antwort 
dient das gegenwiirtige Sara. 	Durch den Ausdruck „Ursache im 
Allgemeinen " 	wird 	bezeichnet 	die Auseinandersetzung 	derselben. 
Deshalb in . der Auseinandersetzung, 	wo Ursache im Allgemeinen 
erwalnit wurde, wurde die Ursachlichkeit der Bewegung mit Ruck- 
sicht auf Substanz und Bewegung geltitignet, 	doch war es keines- 
wegs 	die Absicht, 	sie schlechthin zu laugnen, weil dies dem so 
eben vorangehenden Sidra (30) widersprechen wurde. V. 

1. 	Zur Einleitung zu diesem Satra, bemerkt die Vivriti: Das 
Gemeinschaftliche i❑  der Ursache und Wirkung ist im vorigen Ab- 
schnitte aufgezeigt. 	Wie aber ist dies moglich? 	Das Verbaltuiss 
zwischen Ursache und Wirkung ist nicht bewiesen, und ohne eines 
Beweis desselben ist es gleich dem Home eines Hamel'. 	Um die- 
sem Einwurfe zu begegnen, wird das Verhaltniss zwischen Ursache 
und Wirkung festgestellt. 

Zur Erklarung des Upaskara. 	Niimlich, 	selbst wenn Erde, 
Bad, Wasser, Topfer, Faden u. s. w. (Alles Mitursachen zur Her- 
yorbringung eines Topfes) zusammen sind, 	so wird bei der Nicht- 
Existenz des Stockes die Nicht-Existenz des Topfes, 	und ebenso, 
welingleich Erde, 	Wasser u. s. w. zusammen sind, 	bei der Nicht- 
Existenz des Samens die Nicht-Existenz des Scliosslings wahrgenom- 
men. 	Und dies (Verhaltniss) zwischen dem Stocke und dem Topfe 
so wie zwischen dem Samen und dem Sehiissling,  ist ohtie das Ver- 
haltniss zwischen Wirkung und Ursache unmOglich; 	sonst ward° 
auch bei der Nicht-Existenz des Webestuhls u. s. w. der Topf, oder 
bei dem Nicht-Existiren eines Steines u. s. w., der Schossling nicht 
existiren. 	Feiner, 	es wird das Dann- and wann- Vorhandensein 

22* 
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_eines Topfes, Gewebes u. s. w. wahrgenommen ; dies ware ebenfalls 
ohne das Verhaltniss zwischen Ursache und Wirkung unmoglich ; 
denn das Dann und Wann von existirenden Dingen, welches darin 
besteht; das's sie einige Zeit vorhanden, und eine andere Zeit nicht 
vorhanden sind, ist 	ohne Abhangigkeit von einer Ursache wider- 
sprechend. 	In diesem Falle namlich (wenn das Verhaltniss zwischen 
Ursache und Wirkung nicht, da ware), wurde etwas sein oder nicht 
sein; nicht aber dann und wann sein; denn ein Existirendes kann 
nicht n i ch t existiren, noch (ein Nicht-Existirendes) ohne Ursache 
existiren, nocb kann es zufallig, noch auch durch etwas, 	das nicht 
wahrnehmbar ist, gleich dem Horn eines Haasen, existiren, sondern 
durch eine wo,hrnehmbare Grenze, sei sie ein Stock, ein Webstuhl 
u. s. w. ; denn sie wird in der Wirkung, dem Topfe, Gewebe II. s. W. 
beobachtet. 	Die Granze nun ist die Ursache. 	Ferner bei der Nicht- 
Existenz des Verhaltnisses zwischen Ursache und Wirkung wurde 
weder Handeln noch eine Enthaltung vom Handeln Statt finden, 
demgemass die Welt ohne Bestrebung sein ; denn weder geschieht 
ein Handeln ohne ein Wissen der Mittel, das Gewtinschte zu errei-
chen, nocli Enthaltung vom Handeln ohne ein Wissen der Mittel, 
das Verabscheute zu vermeiden. 

Die Vivriti fasst dies so zusammen: Von der Vorstellung, dass 
bei 	der Nicht-Existenz des Stockes der Topf nicht vorhanden ist, 
folgt die Nothwendigkeit der Nicht-Existenz des Topfes 	bei der 
Nicht-Existenz des Stockes ; diese aber ist ohne ein Verhaltniss der 
Ursache und Wirkung zwischen Stock und Topf unmoglich; sonst 
wurde bei der Nicht-Existenz des Stockes auch die Vorstellung der 
Nicht-Existenz des Gewebes moglich sein. 	Eben so wird das Dann- 
und Wann-Vorhandensein der Wirkungen, wie eines Topfes, wahr-
genommen, indem sie einige Zeit vorhanden, eine andre Zeit nicht 
vorhanden sind; dies ist ebenfalls ohne die Abhangigkeit des Topfes 
u. s. w. -von einer Ursache unmoglich; sonst wurde der Topf u. s. w. 
entweder immer sein, oder immer nicht sein, nicht aber dann und 
wann sein. 	Noch mehr: ohne das Verhaltniss zwischen Ursache 
und Wirkung wurde weder ein Handeln, noch eine Enthaltung davon 
Statt finden, die Welt wurde demnach ohne Bestrebung sein aus 
den von dem Upaskara angefahrten Grtinden. 	Die Anhanger der 
Sankhya aber behaupten, dass ein Topf, der vorher in der Erde 
(seiner Ursache) verborgen war, offenbar werde, und wiederum dutch 
den Schlag eines Hammers u. s. w. verborgen werdend in der Erde 
bestehe; demgemass seien Offenbarwerden und Verbergen eben Ent- 
stehen und Vergehen. 	Man dude aber nicht sagen: dieses (Offen- 
bar-Werden und Verbergen) sei nicht wirklich; 	denn ware es so, 
warum entstande nicht ein Topf aus einem Faden? 	Eben so wenig 
durfe man sagen, dass es keinen Beweis gabe von dem Dasein der 
Wirkungen in der Ursache v o r ihrer Entstehung; denn der Beweis 
ware in dem Texte der Veda gegeben, „seiend war dies eben, 	o 
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2. 	Nicht aber 	(umgekehrt) 	wenn die- Wirkung nicht existirt, - 
existirt (auch) die Ursache nicht. 

Guter, zuvor (vor der Schopfung)." 	Dies ist zu tiberlegen. 	Weil 
man beim Offenbarwerden des Offenbarwerdens einen •Rackschritt 
in's Unendliche annebmen musste; — denn ware dai Offeribarwer-
den vorher nicht da, so ware Entstehung aus einem Nicht-Seienden 
,zuzugeben; — so ist die Annahme eines fruheren Seins von Tiipfen 
u. s. w. nicht zulassig. 	Der Begriff der Ursache ist aber der Be-
griff einer Gattung von etwas, welcbes unabanderlich der Wirkung 
vorhergeht, 	und 	nicht 	den 	Fehler 	der falschen 	Beziehung 	hat, 
Oder auch 

2. Gabe es nicht ein Gesetz mit Rticksicht auf das Verhaltniss 
zwischen Wirkung und Ursache, so wurde auch bei der Nicht-Exi- 
stenz 	der Wirkung die Ursache nicht existiren. 	(Aber) die Nicht- 
Existenz der Wirkung hat nicht die Nicht-Existenz der Ursache 
zur Folge, wahrend die Nicht-Existenz der Ursache die Nicht-Exi-
stenz der Wirkung zur Folge hat. 

In diesem Sfitra wird die Regel des Verhaltnisses zwischen 
Wirkung und Ursache erklart. 	Wenn ein Gesetz des Verhaltnisses 
zwischen Wirkung und Ursache nicht existirte, 	so wiire es nicht 
nothwendig, dass bei der Nicht-Existenz der Wirkung die Ursache 
nicht existirte; die Nicht-Existenz der Ursache aber zieht die Nicht- 
Existenz der Wirkung nothwendig nach sich. 

In Gautama's Nyilya Sidra ist das Verhaltniss zwischen Ursache 
und Wirkung auf lihnliche Weise festgestellt. 	Zur Vergleichung 
der Ansichten beider Schulen stelle ich die hauptsachlichsten Sutra 
von 	Gautama, 	welche sich auf dieses Verhaltniss beziehen, hier 
zusammen. 

Das Satre, (4, 3, 11), in welcbem das Verhaltniss zuerst aus-
gesprochen wird, lantet: (Entstehung) des Bestimmten (findet Statt) 
von) Bestimmten ; 	denn so wird es 	durch Wahrnehmung bewie- 
sen. 	Das Bestimmte meint nach dem Kommentar, irgend eine be- 
stimmte Gattung, 	z. B. Erde', als ein Produkt, entsteht aus Erde, 
als Ur:melte. 	Das Verhaltniss zwischen Ursache und Wirkung ist 
also ein wirkliches, und der Beweis dafur ist die Wahrnehmung. 
Eigentlich ist nun kein anderer newels mehr nifitbig; indessen kam 
es dem Verfasser der Nyaya darauf an, die widersprechenden An-
sichten der tibrigen Schulen bei diesem wichtigen Punkte als unge-
grtindet nachzuweisen. 

Angenommen denn, 	das Verhaltniss, wie' es in jenem Siltra 
aufgestellt, 	sei nicht richtig, 	so liegt seine Unrichtigkeit entweder 
in der Auffassung der Ursache, oder der Wirkung. 

1. Liege die unrichtige Auffassung in der Ursache. 
Die Ursache ist entweder ein Seiendes, Oder ein Nicht-Seiendes, 

oder es giebt gar keine Ursache. 
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Die Ursache wurde als ein Seiendes angenommen ; abet' sie ist 
vielmehr,  , 	so 	behauptet ein Bauddha , 	ein Nicht-Seiendes ; 	denn 
Offenbarung ( was sonst Wirkung genannt wird) findet nicht Statt 
ohne eine vorangegangene Vernichtung 1). 	So z. B. wird ein Schoss- 
ling (d. h. ein Seiendes) nicht offenbar ohne Vernichtung des Samens, 
und diese Vernichtung ist demnach die materielle Ursache des Schoss- 
lings. 	Die Widerlegung geschieht durch ein Trilemma , 	indem der. 
Begriff der Vernichtung mach seinen verschiedenen Seiten untersucht 
wird. 	Was ist nun unter Vernichtung gemeint? Meint es das Ver- 
nichtende, oder Vernichtete, oder die Vernichtung' selbst? 

Meint es 	das Vernichtende, 	so ist dies ein widersprechender 
Begriff 2). 	Wenn namlich das Vernichtende nicht vorher existirte, 
so hat man nicht den Begriff eines Vernichtenden; e xis t i r t es aber 
vorher, so ist es falsch, dass es nachher offenbar wurde. 

Oder Vernichtung meint das Vernichtete. 	Es giebt aber keine 
Entstehung aus vernichteten Dingen 3). 	So ist der Same, wenn er 
vernichtet ist, nicht die Ursache des Schosslings. 	 . 

Oder 	es meint Vernichtung 	selbst. 	Es 	ist aber unmoglicli, 
dass 	sie die 	inharente Ursache 	eines 	existirenden.  Produktes 	sei, 
weil ein solches durch den Begriff der Substanz als seiner inharen• 
ten Ursache bestimmt wird 4). 

Es ist demnach unmeglich, dass ein Nicht-Seiendes die Ursache 
eines Seienden 1st. 	Wold denn; nehme man an, es gibe gar keine 
Ursache; 	diese Annahme 	schliesst zwei andere in 	sick; 	es giebt 
keine Ursache, 	weil das Seiende 	zufitllig entspringt, oder weil es 
tiberhaupt nur Seieudes giebt. 

Die Ansicht, dass Alles zufallig entsteht, begnugt rich Gautama 
nur aufzustellen, und ihrem Begriffe nach zu bestimmen, ohne sie 
einer Widerlegung zu wtirdigeu 5). 

Die zweite Ansicht wird von der Sankhya aufgestellt. 	Nach 
ihr ist alles Seiende ewig. 	Giebt es nur Seiendes in , diesem Sinne, 
so giebt es auch keine Ursache und Wirkung, wie beides gewohn- 
lich verstanden wird. 	Das Entstehen ist ein Offenbarwerden dessen, 

1) Nytiya SC. 4. 4. 14: „Von Nicht-Existenz entsteht Existenz; denn Offen-
barung ist nicht, wenn nicht Verniehtung vorangegangcn." 

2) N. S. 	4. 4. 15. „Das ist 	nicht 	der Fall; 	denn es widersprieht sieb 
selbst." 

3) N. S. 4. 4. 17. „Nein ; denn es giebt keine Entstehung ens Vernichtetem 
(aus Dingen, die vernichtet sind)." 

4) Dies letzte Glied der Disjunktion gehort dem Kommentare an ; midi 
bemerke kb, dass die weitere Ausfillirung der Beweise diesem entlehnt 1st. 

5) N. S. 4. 6. 22. „Es giebt keine Entstehung von Existenzen aus Itchier 
Ursache; 	denn wir nehmen die Spitzigkeit eines Dorns wahr." 	Und 4. 6. 
23. und 24. 
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was urspranglich ist; 	eben so ist das Zerstorte nicht wirklich zer- 
stiirt, nur verdunkelt, and beharrt in seinem ursprtinglichen Me). 

Ware 	diese Ansicht richtig, 	so mtissten (schliesst Gautama) 
auch keine Ursachen des Eutstehens und Vergehens wahrgenommen 
werden; nun werden sie aber wahrgenommen, folglich ist sie nicht 
richtig. 

Ale Annahmen, den Begriff der Ursache auders als im obigen 
,Stitra 	(4, 3; 	11) 	zu 	bestinimen, 	haben 	sich als falsch erwiesen. 
Demnach, giebt cs eine Unrichtigkeit in dem Verhaltnisse zwischen 
Ursache and Wirkung, 	so kann diese nur in der Wirkung liegen. 
s 	2. Die unrichtige Auffassung liege dean in der Wirkung. 

Wirkung kann Uberhaupt nicht existiren; denn: 
N. S. 4. 11. 48. (Line Wirkung ist vor ihrer Hervorbringung) 

weder ein Nicht-Seiendes, noch ein Seiendes, noch auch eiu (zugleich) 
Seiendes und Nichtseiendcs, 	weil Sein and Nicht-Sein sich wider- 
sprechen. 

Sic ist, 	nach der Erklarung des Kommentares, 	kein Nicht- 
Seiendes, weil, wenn ein Nicht-Seiendes seiend werden kihinte, auch 
die Minter eincs Haasen u. s. w. zum Dasein kommen, and Oel 
im Sand u. s. w. 	gefunden werden konnte. 	Sie ist auch kein Sei- 
endes; 	denn es widerspricht sich, dass das Sciende mint Sein kom- 
men soli; 	aus demselben Grupde ist sic nicht Seiendes und Nicht- 
Seiendes zugleich, weil Seiendes and Nicht-Seiendes im Begritle des 
Seim and Nicht-Seins sich widersprechen. 

Dass die Wirkung vor ihrer Entstchung nicht ein Seiendes, 
noch 	auch 	ein Seiendes ,und Nicht-Seiendes 	zugleich sein ionic, 
wird nun von Gautama zugegeben, &gegen behauptet, dass sie vor-
her nicht-seiend sei. 

N. S. 4. 11. 49. 	Vor seiner Entstehung ist das, was 	den „ 
Cbaralcter hat zum Sein zu komtnen, in der That ein Nicht-Seien-
des; denn wit beobachten beides, Entstehen und Vernichtung." 

Oder nach dem Kommentare. 	Das , 	welches betrachtet wird 
als etwas, was zum Dasein kommt, z. B, ein Gewebe u. s. w., 	ist 
vor seiner Hervorbringung Mu Seiendes, weil Hervorbringung and 
Zerstbrung erwiesen 	sind; 	denn wir haben die Vorstellung, 	dass 
jetzt der Topf hervorgebracht, and j e t z t der Topf vernichtet wird; 
aber was in Wahrheit i s t, kann nicht hervorgebracht werden, weil 
wir dann den Fall batten, dass ein Hervorgebrachtes wiederum her-
vorgebracht warde. 

1) N. S. 4. 8. 29. „Alles 1st ewig, well die flint Elemente ewig sind." 
4. 8. 30. „Nicht so, weil die Ursaehen des Entstehens and dor Ver- 

Matting wabrgenommen werden." 
4. 8. 31. „Dies ist keine Widerlegung (unseres Einwurfs, sagt der 

Siinkliya), well der Charakter davou (nur) verdunkelt 1st." 
4. 8. 32. „Dies 1st nicht so, 	well 	die Ursache 	dor Entstehung 

wahrgenommen wird." 

   
  



332 	RM., die Lehrepriiche der Vaz'ceshilea-Philosophie. 1. 2. 2. 

• 
Die Uebereinstimmung, mit welcher beide Systeme den Begriff 

der Ursache und Wirkung auffassen, ist nicht zu verkennen. 	Beide 
entlehnen ihn aus der Erfahrung; beiden ist die Wirkung ein vor 
ihrer Entstehung Nicht-Seiendes, denn auch Kaneda erklart (IX. 1. 
1.): „ (eine Wirkung ist) vorher nichtseiend, weil Bewegungen und 
Eigenschaften nicht darauf bezogen werden." 	Ware die Wirkung 
namlich etwas Seiendes (eine Substanz), so miisste sie auch Eigen- 
schaften und Bewegungen haben. 	Kaneda bestimmt den Begriff der 
Ursache unstreitig scharfer, indem er den Satz aufstellt, wenn die 
Ursache nicht da ist, so ist auch die Wirkung nicht da. 

Weder Kaneda noch Guatama erklaren den Begriff der Ursache 
ausdrticklich. 	Der Upaskara bestimmt die Ursache als etwas, wel- 
ches der Wirkung .unabanderlich vorangeht. 	Diese Erkliirung schien 
jedoch der Schule nicht befriedigend, indem ja die sogenannten un-
endlichen Substanzen, wie Raum, Zeit u. s. w. (und man kann hin-
zufugen, alle Substanzen, welche nach der Ansicht der Schule ewig 
sind) einer Wirkung vorangehen. 	Um nun den Begriff der Ursache 
vor einer solchen Verwechselung zu huten, wurde spater der Zusatz 
gemacht, dass das der Wirkung unabanderlich Vorangehende nicht 

.den Fehler der falschen Kausalittit haben &tile. 	Es giebt aber 
funf Arten derselben (vid. Bliasha-pariccheda 18-20) 

1. Der Begriff, 	unter 	welchem 	die Ursache aufgefasst 	wird, 
wie z. B. wenn man den Begriff, tinter welchem der Stock, der den 
Topf hervorbringt, 	aufgefasst wird, 	als 	die Ursache .  des Topfes 
ansieht. 

2. Das, welches mit der Ursache nur zufallig verbunden ist, 
z. B. die Form des Stockes, ob er gerade oder schief u. s. w. ist. 

3. Die Beziehung der Wirkung auf eine Ursache, welche schon 
als Ursache einer andern Wirkung anerkannt war, wie wenu der 
Aether als Ursache des Topfes betrachtet wird. 	her wird 	der 
Aether als Ursache des Topfes angesehen, 	weil er den Begriff des 
Aethers hat, wahrend er dadurch die inharente Ursache des Tons ist. 

4. Die Annahme, dass 	der Urheber der Ursache die Ursache 
der Wirkung ist, wie wenn der Vater des TOpfers als die Ursache 
des Topfes angenommen wird. 

5. Alles von der nothwendigen frilheren Existenz Verschiedene, 
wie wenn man den Esel, welcher die Erde tragt, woraus der Topf 
gemacht wird, als die Ursache des Topfes ansieht. 

Die letzte Art wird vom Verfasser der Bhasha-pariccheda als 
die 	allein nothwendige angenommen, weil 	sie die tibrigen in sich 
schliesst. 

Nach den spatern Schulen giebt es drei Arten von Ursachen : 
1. Die inharente,, oder materielle Ursache; sie ist die Ursache, 

welche durch die Wirkung nicht aufgehoben wird, 	sondern in ihr 
bleibt. 	Sie gehort 	nur der Substanz an, 	und ist dreifach, 	indem 
erstens 	mehrere Substanzen als Theile eine ucue Substanz als ein 
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3. 	Allgemeines und Besonderes, beides hangt vom Wissen ab. 

Ganzes bilden, wie der Topf aus 	seinen beiden Halften entsteht, 
oder zweitens eine Substanz eine Eigenschaft hervorbringt, wie der 
Aether den Ton, 	oder drittens eine Substanz die Ursache einer 
Bewegung ist. 

2. Die nicht-inharente Ursache; 	sie kommt den Eigenschaften 
und Bewegungen zu, indem Eigenschaften die nicht -inharenten Ur-
sachen von Substanzen und Bewegungen, und Bewegungen die nicht-
inharente Ursache von Eigenschaften sind. 

3. Die Mittel-Ursache, oder die Ursache, welche von den bei-
den ersten verscbieden ist. 

Tinter diesen drei Ursachen ist eine die Haupt-Ursache, oder 
die, welche am meisten dazu beitragt, eine bestimmte Wirkung her- 
vorzubringen. 	(Tarka-Sangraha, und Muller, Beitrage z. Kenntniss 
d. find. Phil. Zeitschr. d. D. M. G. VI. S. 221) 

Dies 	ist, 	was inliltrente and nicht-inharente Ursachen betrifft, 
ganz die Lehre Kanada's, die er, nicht ohne Aufwand von Mtihe 
in. Siitra 9-31 der ersten Abtheilung des ersten Buches auseinan- 

	

dergesetzt hat. 	Zwar unterscheidet er hier nicht ausdrucklich zwi- 
schen Inharenter und nicht-inhiirenter Ursache (wenn man nicht das 
15 to 	Sfitra 	als 	these Eintheilung enthaltend 	anseben 	will); 	doch 
bolt er dies im 10 ten Bucher-  nach , wo (10. 2. 1-6) die Begriffe 
der 	inhiirenten 	und nicht-inharenten Ursache festgestellt werden. 
Ob Kanada selbst den 	Begriff der Mittelursache 	bestimmt habe, 
scheint mir zweifelhaft. 	Der Kommentar behauptet zwar, dass es 
geschehen 	sei in (10. 	2. 	7.) 	„Die Besonderheit des Feuers ist 
durch Inharenz in dem Verbundenen", wo er erganzt „die Mittel- 
ursache 	der Farbe u. 	s. 	w., 	welche durch Reife hervorgebracht 
wird." 	Alicin es ist fraglich, ob Kauada hieran gedacht babe. 

3. 	Das Allgemeine, bernerkt der Upasko,ra , ist zwiefach , das 
Hochste and das Nicht-HOchste, das Hochste das Sein, das Nicht- 
lioeliste 	der Begriff der Substanz u. s. w., welcher im Sein enthal- 
ten ist. 	Hier ist d.as Kennzeichen von dem Allgemeinen 	und dem 
von diesem Besondern das ' Wissen , 	von dem Allgemeinen das urn- 
fassende Wissen, 	von dem Besondern das ausschliessende. Wissen. 
Es lliingt vom Wissen ab, meint, das Wissen ist das Kennzeichen, 
das Merkmal davon. 	Das Allgemeine dann ist das Bestandige, wel- 
ches 	in 	vielen Individuen 	vorhanden ist, 	oder auch das, 	welches 
beim Vorhandenscin des Bestandigen die allgemeine Beziehung der 
gegenseitigen Nicht-Existenzen auf ihr Substrat ist. 	Auf diese "Weise 
erhalt das Nicht-Hocbste (der Text hat tatlia param [das Hochste], 
welches keinen Sinn giebt, es muss heissen tatlitiparam) 	einen be- 
sondem Namen, wie mit der umfassenden Vorstellung „dies ist eine 
Substanz" zugleich die besondere Vorstellung, „dies ist keine Eigen- 
schaft, dies ist keine Bewegung", vorhauden ist. 	Demgemass giebt 
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4. Weil Existenz die Ursache des umfassenden (Wissens) ist, 
ist sie eben Allgemeines. 

5. Die Begriffe der Substauz, der Eigenschaft und der Bewegung 
sind Allgemeines und Besonderes. 

es 	eine Besonderheit der allgemeinen Begriffe, 	wie Substanzialitat 
U. 	S. W. 

Die Vivriti fasst 	dies scbarfer: 	Es giebt ein doppeltes Allge- 
meines, das Allgemeine ist das Htichste, das Besondere 	das Nicht- 
Htichste. 	Es hangt vom Wissen ab, beisst, 	das Wissen 	ist das 
Merkmal desselben. 	Demnach 	ist 	das Allgemeine zwiefach, 	das 
Hochste und das liieht-HOchste. 	Hier ist das Merkmal 	von dem 
Allgemeinen 	und dem Besondern, von dem HOchsten und Nicht- 
Hechsten das Wissen, von dem Allgemeinen das umfassende Wissen, 
von dem Besondern das ausscbliessende Wissen. 	Umfassend ist das, 
was an vielen Orten, ausschliessend das, was an wenigen Orten vor- 
linden ist. 	Demnach ist das Sein das htichste Allgemeine, weil es 
an mehreren Orten vorhanden ist als jedes andere Allgemeine, 	der 
Begriff der Substanz u. s. w. 	ein 	nicht-hochstes Allgemeines 	well 
es 	an 	wenigern Orten ist als 	das Sein, 	zugleich 	aber aucli ein 
Hochstes, weil es an mehreren Orten ist als das Erdige u. s. w. 	So 
als ein Hochstes , 	d. h. 	Allgemeines, 	und 	als 	ein Nicht-Hochstes, 
d, h. Besonderes, 	ist es nicht bestandig, sondern vom Wissen ab- 
bangig. 

Folgende Hindernisse der Klasse werden von den Lehrern der 
Nyttya aufgezithlt: 	1. Untheilbarkeit des Individuums. 	2. Aehnlich- 
keit. 	3. Verwirrung. 	4. Ritckgang in's Unendliche. 	5. Feblen des 
Begriffs und 6. Nicht-Vorhandensein 	der Verbindung. 	Demgemtiss 
ist, der Begriff 	des 	Aethers 	keine Klasse, 	weil 	nur 	ein 	solcbes 
Individuum 	existirt ; 	die 	Begriffe 	von Gbata 	und Kalasa 	( beides 
bedeutet Topf) 	nicht zwei 	Gattungen, 	well der Individuen nicht 
mehr und nicht weniger sind , 	der Begriff des Materiellen und der 
Form nicht eine Klasse wegen 	der Verwirrung, 	welche 	eintritt in 
die Individuen durch das allgemeine Substrat der gegenseitigen und 
absoluten Nicht-Existenz, 	der 	Begriff des 	Allgemeinen 	ist 	keine 
Klasse, well ein Ruckgang in's Unendliche Statt ftinde, der Begriff 
des Besondern nicht, weil seine Natur ausschliessend ist, mid da- 
durch der Begriff (des Allgemeinen) 	verloren Binge. 	Der Begriff 
der Inharenz ist keine Gattung, weil (hier) die Inharenz-Verbindung 
nicht vorbanden ist. 	V. 

4. Existenz (bbava) ist dasselbe mit dem Sein (satta). 	Das 
umfassende Wissen, das Wissen, welehes an vielen Orten ist, 	ist 
Allgemeines, und nicht, irgendwie Besonderes, 	da es nichts Umfas- 
senderes als das Sein giebt. 

5. Das „Und" soil bier bedeuten; dass auch das Erdige u. s. w., 
das Farbige u. s. w., das Aufwerfen u. s. w. Gattungen sind, welche 
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6. Mit Ausnabme von dem letzten Besondern. 
7. Woher in Substanzen, Eigenschaften and Bewegungen (das 

Wasser entsteht) dies (ist) seiend, ist das Sein. 
8. Das Sein ist etwas von den Substanzen, 	Eigenschaften und 

Bewegungen Verschiedeues. . 
9. Weil (das Sein) in Eigenschaften und Bewegungen existirt, so 

ist es weder eine Bewegung, noch eine Eigenschaft. 

in den Begriffen der Substanz, der Eigenschaft und der Bewegung 
enthalten sind. 

G. 	Nach der bisherigen Darstellung konnte man mit Recht 
zweifeln, dass der Begriff des Besondern von dem des Allgemeinen 
verschieden sei , 	iudem beide hOclistens Arten des Allgemeinen be- 
zeichneten. 	Mit Riicksicht hierauf bemerkt die Vivriti: Der Zweifel, 
ob mit der Auffassung des Besondern als 	eines Allgemeinen, die 
Zahl von sechs positiven Kategorien aufgehoben ware (denn sind 
Allgemeines und Besonderes dasselbe, 	so bleiben nur ftinf), wird 
in dem gegenwitrtigen Sidra geliist. 	Mit Ausnahme von dem letzten 
Besondern, welches in den ewigen Substanzen sich findet. 	Und der 
vollstandige Sinn 	ist, 	die Unterschiede, welche zuletzt, 	am Elide 
(der Theilung eines materiellen Ganzen) zurtickbleiben, fiber welche 
hinaus es kein Besonderes mehr giebt, 	welche 	nur in Einem (in 
einer Substanz namlich) 	vorhauden sind. 	Demnach 	bezieht sich 
der Ausdruck des Besondern im vorhergehenden &Ara nicht auf 
die Kategorie des Besondern, welche nur in Einem sich findet, son-
dem auf das Allgemeine, welches (in einem Andern) eingeschlossen 
ist (walirend das Besondere in diesem Siitra die selbstandige Kate- 
gorie des Besondern bedeutet), 	and 	so 	(steht das vorangehende 
Sittra) nicht im Widerspruche mit (der Annahme von) sechs Kate-
gorien. — Ob Kanil.da tinter den letzten Uuterschieden die Unter-
schiede, welche in den ewigen Substanzen sich finden, gemeint habe, 
]asst sich bezweife]n. 	Ausdriicklich wenigstens 	hat er diese Lehre 
nicht ausgesprochen. 

S. 	Hier konnte man einwenden, das Sein wird nicht als ein 
von der Substanz, Eigenschaft und Bewegung Verschiedenes aufge, 
fasst; 	deshalb ist es eines 	von 	den dreien ; 	denn das, was 	von 
einem Andern verschieden ist, wird auch durch eine Verscbieden- 
belt aufgefasst, wie das Gewebe vom Tofie. 	Sein aber wird nicht 
durch eine Theilung von jenem aufgefasst; deshalb ist es mit ihnen 
dasselbe. 	Die Antwort darauf giebt unser Sidra. 	Die Substanz 
u. s. w. ist nicht umfassend, das Sein aber ist es; demnach ist sein 
Unterschied von jenen durch die Anwendung des Merkmals des Urn- 
fassenden und Nicht-Umfassenden bewiesen. 	U. 

9. 	Angabe eines zweiten Unterschieds: Bier geschieht die Be- 
stimmung durch den Gegeusatz, nicht eine Eigenschaft, nicht eine 
Bewegung. 	Noch eine Substanz ist nach der Absicht des Kaeltda 
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10. 	(Das folgt auch) aus der Nicht-Existenz des Allgemeinen und 
Besondern (im Sein). 

11. Dadurch, dass er vielen Substanzen einwohnt, ist der Begriff 
der Substanz erklart. 

12. So wie auch durch die Nicht-Existenz des Allgemeinen und 
Besonderen. 

13. Eben so ist der Begriff der Eigenschaft dadurch, dass er in 
den Eigenschaften existirt, erklart. 

14. So wie auch durch die Nicht-Existenz des Allgemeinen uud 
Besondern. 

zu erganzen; denn weder ist eine Bewegung in einer Bewegung,, 
noch eine Eigenschaft in einer Eigenschaft, noch eine Substanz in 
einer Eigenschaft 	oder Bewegung; 	das 	Sein 	aber 	ist sowohl in 
Eigenschaften und Bewegungen; deshalb ist es von den dreien ver- 
schieden. 	U. 

10. Ware das Sein eine Substanz, eine Eigenschaft, oder eine 
Bewegung, so masste es sowobl Allgemeines als auch Besonderes 
sein (siehe I. 2. 5.); dies ist aber nicht der Fall, denn es ist eben 
nur Allgemeines. 	U. 

Das obige Sidra liana auch tibersetzt werden: Auch weil All-• 
gemeines und Besonderes nicht (im Sein) existirt 	(ist dieses weder 
Eigenschaft, noch Bewegung). 

11. Der Ausdruck 	,viele" meint hier „alle". 	Dadurch (dass 
er alien Substanzen einwohnt) 1st der Begriff der Substanz von dem 
Erdigen u. s. w.; durch den Begriff des Bestandigen aber, als eines 
Merkmals des Allgemeinen, wie aller Substanzen, welche aus Theilen 
bestehen, durch den Begriff des Einwohnens in vielen Substanzen, 
namlich des Inharirens lediglich in vielen Substanzen, unterschieden. 
Der Begriff der Substanz bedeutet daher das Bestandige, 	welches 
allein vielen Substanzen inharirt. 	Daher, wird gesagt, ist Verbin- 
dung 	(d. h. 	die gewohnliche Verbindung , 	oder Bertihrung ) 	nicht 
zulassig, und der Begriff der Substanz nachgewiesen. 	Der Begriff 
des Einwohnens 	in vielen Substanzen ist durch Inharenz; 	Verbin- 
dung, der Begriff des Bestandigen durch den Begriff des Allgemeinen 
hergeleitet; demnach ist der Begriff der Substanz durch den Begriff 
der Inharenz (?) 	in vielen Substanzen, 	durch 	den Begriff des Be- 
standigen 	so wie durch seine Verschiedenheit von Substanz (d. h. 
von bestimmter Substanz), gleich dem Sein, erklart. 	V. 

12. Der Begriff der Substanz ist weder eine Substanz, noch 
eine Eigenschaft u. s. w., weil in ihm weder die Begriffe der Sub- 
stanz, 	der Eigenschaft, 	und der Bewegung, noch die Begriffe des 
Erdigen, des Wassers, des Lichts u. s. w. enthalten sind. 	V. 

13. D. h. als etwas von den Substanzen, Eigenschaften und 
Bewegungen Verschiedenes, gleich dem Sein, erklart. 	V. 
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15. Dadurch, dass er den Bewegungen einwohnt, ist der Begriff 
der Beweguug erklart. 

16. So wie auch durch die Nicht-Existenz des Allgemeinen and 
Besondern. 

17. Durch das nicht-besondere Kennzeichen: 	„ (dies ist) seiend", 
so wie auch durch die Nicht-Existenz eines besonderen Kenn-
zeichens (giebt es nur) eine Existenz. 

Zweites 	Bue. h. 
Erster Abschnitt. 

1. 	Die' Erde hat Farbe, Geschmack, Geruch, und Tastbarkeit. 

17. 	Ein Wissen, .oder ein Gebrauch des Ausdrucks, von sol- 
dier Art, wie „seiend" ist das Kennzeichen des Seins. 	Dieses nun 
ist dasselbe, ununterschiedeu, in Substanzen, Eigenschaften und Be- 
wegungen. 	Deshalb wohnt die Existenz, das Sein, in ihnen eben 
als 	eins; 	sonst ware 	eutweder this. 	Sein 	wegen der Aehnlichkeit 
mit den Begriffen der Substanz nicht; oder diese wiiren nicht. 	Dies 
folgt 	auch aus der Nicht-Existenz eines besondern Kennzeichens, 
eines Unterschieds in dem Kennzeichen. 	Und der Sinn ist: weil 
keiu Kennzeichen, 	kein Beweis 	ftir 	einen Unterschied 	da ist, 	so 
giebt es auch keinen Untersehied. 	Es gieht namlich 	eine umfas- 
sende Erkenntniss von soldier Art: dies ist jene Leuchte; wie nun 
hicrin ein Unterschied 	der Lange and Breite u. s. w. Statt findet, 
so findet er nicht Statt mit Riicksicht auf jenes (Sein). 

1. 	1. Blau, gelb and die iibrigen Farben. 
2. Stiss, bitter, scharf, zusammenziehend, saner und salzig. 
3. Wohlriechend und tibelriechend. 
4. Weder warm, noch kalt im naturlichen Zustande. 

Zur Erklarung dieses Sidra sagt der Upaskiira: 
Die Farbe der Erde ist mannichfach, blau, gelb u. s. w. 	Das 

charakteristische Merkmal demnach ist das, 	was 	eine Klasse hat, 
welche in dem Begriffe der Substanz enthalten ist, und das gemein- 
same Substrat der blauen Farbe hat. 	Eben so ist der Geschmack 
in der Erde von verschiedener Art, wie scharf, 	zusammenziehend 
u. s. w. 	Demnach ist das charakteristische Merkmal das, was eine 
Klasse hat, welche in dem Begriff der Substanz enthalten, and das 
gemeinsame Substrat des scharfen Geschmackes ist. 	Der Geruch 
ist zwiefach, wohlriechend und Ubelriechend. 	Demnach ist das cha- 
rakteristische Merkmal das, 	was eine Klasse hat, welche in dem 
Begriffe der Substanz enthalten , und das gemeinsame Substrat des 
Geruches 	ist. 	Auch , darf man 	nicht 	sagen,dass Geruch 	und 
Geschmack 	einem Steine (d. h. einer erdigen Substanz) 	nicht zu- 
kamen, weil sie darin nicht wahrgenommen werden ; (denn) ohwohl 
eine Wahrnehinung derselbeu im Steine nicht sofort Statt findet, 
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2: Das Wasser hat Farbe, Geschmack, Tastbarkeit, Flussigkeit 
und Zahigkeit. 

. 
so sind sie dock in seiner Asche bemerklich ; demnach, weil die- 
selben Theile, welche die Asche, auch den Stein anfangen, so geht 
der Schluss (dass die Erde Geruch hat) nicht zu weit. 	Wenn nun 
gefragt wird, wie denn die Vorstellung „mOglich ist, dass der Wind 
wohlriechend , mid Waiser, mit der Frucht der Karavella (momor- 
dica charantia Linn.) 	gemischt bitter sei , 	so autworten wir, dass 
der Geruch und Geschmack von diesen durch (einen Zusatz von) 
Erde bedingt 1st. 

Die Tastbarkeit in der Erde- ist weder warm, noch halt, und 
durch Reifung (Hitze) hervorgebracht. 	Demnach ist das charakteri- 
stische Merkmal das, was eine Klasse hat, welche in dem Begriffe 
der Substanz enthalten , 	und das gemeinsame Substrat der durch 
Reife hervorgebrachten Tastbarkeit ist. 

Dieses charakteristische Merkmal ist Min entweder ein Gruud 
der Ausschliessung, welcher (die Erde) von den ubrigen Substanzen 
absondert, oder etwas, welches durch den Gebrauch beweist. 

Was das Erste betrifft, so wird , die Erde 	von den ubrigen 
Substanzen abgesondert, 	weil 	sie 	den Begriff des .Geruches 	hat. 
Was von den ubrigen nicht abgesondert ist, das hat keinen Geruch, 
wie das Wasser u. s. w.; diese (die Erde) 	aber hat Geruch , das 
Gegeutheil ,der Nicht-Existenz , 	welche nicht einschliesst die Nicht- 
Existenz des von den ubrigen (Substanzen) Verschiedenen ; deshalb 
ist (die Erde) von den ubrigen (Substanzen) verschieden. 

Eben so verhalt es sick mit dem Beweise durch den Gebrauch. 
Obwohl der • Gebrauch bier das ist, was durch das Wort Erde aus- 
gesagt wird, 	mid dies auch in der Klasse des Begriffs der Erde 
ist, und hier nicht der Begriff der Erde nicht der Grund , 	und 
deshalb ein Nicht-Allgemeines ist, so ist dock das, was durch das 
Wort Erde ausgesagt wird als Mittel-Ursache der Thatigkeit mit 
Bezug auf den Begriff der Erde das zu Beweisende , 	und deshalb 
nicht ein Nicht-Allgemeines. 	Oder auch, der Begriff der Erde ist 
die Mittelursache der Thatigkeit mit Bezug auf irgend ein Wort, 
weil er 	eine Klasse ist gleich 	dem Begriffe 	des Topfes. 	So ist 
allgemein bewiesen, dass das Wort Erde 	eine Mittelursache 	der 
'Thatigkeit ist mit Bezug auf den Begriff der Erde, weil er, ohne 
eine Mittelursache zu sein der Thatigkeit mit Bezug auf die ubri-
gen (Substanzen), eine Mittelursache ist der Thatigkeit mit Bezug 
auf sie selbst. 	Was nicht so ist, das ist nicht so; 	deshalb ist es 
bewiesen. 

Der Tarka-Sangraha erklart die Erde lediglich als das,was 
Geruch hat, und fugt die ubrigen Eigenschaften derselben erst hinzu, 
wenn er von den Eigenschaften handelt. 

2. 	Das Wasser hat weisse Farbe, sassen Geschmack, 	kalte 
Tastbarkeit, tirsprtingliche Fitissigkeit und naturliche Mhigkeit.. U. 
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3. 	Das Licht hat Farbe und Tastbarkeit. 

Die genannten Merkmale scheinen nun dem Wasser nicht we-
sentlich zuzukommen; dean die Farbe des Wassers ist auch zu-
weilen blau, wie beim Wasser der Meeres oder der Kalindi ; ferner 
hat es uberhaupt keinen Geschmack; 	seine Tastbarkeit ist warm 
wahrend der Tageshitze; es ist stair, wenn es friert, 	und Zahig- 
keit kommt nicht allein dem Wasser zu, sondern auch anderen 
Dingen. 

Wenn auch im Eise keine ursprungliche Flussigkeit sich zeigt, 
so muss man dock versteheu das Klasse-Habende mid im Begriffe 
der Substanz Enthaltene, welshes Statt findet in dem, was ursprung-
liche Flussigkeit hat. 

Diese Einwendungen sucht die Vivriti auf folgende Art zu be-
seitigen: Die Wahrnehmung der blauen Fatbe im Wasser des Meeres 
und der Kalindl ist eine Tauschung, abhangig von einem Zusatz im 
Substrat. 	Wenn das Meerwasser u. s. w. in die Hobe geworfen 
wird, so erscheint es weiss. 	Wean auch keine Wahrnehmung von 
Geschmack im Wasser Statt findet, so wird die Stissigkeit desselben 
dock nach dem Genusse von zusammenziehenden Sachen, wie des 
gelben rnyrobalan (terminalia chebula) empfunden. 	Die heisse Tast- 
barkeit, 	welche im Wasser durch seine Verbindung mit Sonnen- 
strahlen u. s. w. wahrgenommen -wird, ruhrt von den Sounenstrahlen 
u. s. w. her. 	Wird nun 	auch im Eise u. s. w. 	keine Flussigkeit 
wahrgenommen, und kann man deshalb fragen, wie sie dem Wasser 
zukomme , so ist dock, nachdem das Eis durch Hitze geschmolzen, 
sein Charakter als Wasser 	durch Wahrnehmung bewiesen. 	Der 
Verfasser der Muktavali behauptet, dass die Flussigkeit (des Wassers) 
wegen 	( seiner) 	Verbindung 	mit Himmelsfeuer nicht hervortrete, 
die Vorstellung der Harte aber eine Tauschung sei. 	Andere da- 
gegen sagen, 	dass durch Verbindung von Himmelsfeuer mit den 
Atomen des Wassers ein zweiatomiges Ganzes, aus diesem (zwei- 
atomigen 	Gauen ) 	ein dreiatomiges Gauzes u. s. w. 	allmalig 	im 
Eise hervorgebracht werde, mid dass ein solehes zweiatomiges u. s. w. 
Ganzes nicht flassig, d. h. hart, und demuach die Starrheit im Eise 
u. s. w. 	keine Tauschung sei. 	--. Eben so wird erklart, dass die 
Zahigkeit im Wasser ursprunglich, in anderen Substanzen aber durch 
Zusatz von Wasser entstanden sei: 

3. 	Das charakteristische Merkmal des 'Lichtes ist, dass es load- 
tende 	weisse Farbe and heisse Tastbarkeit hat. 	Man darf nicht 
sagen, 	dass diese Erklarung zu weit sei, weil die weisse Farbe, 
welche die Natur des Leuchtens, d. h. andere Gegenstande Sicht-
bar-Machens, an sick tragt, in dem Lichte des Goldes,• eines heissen 
Kochtopfes 	u. 	s. 	w. 	nicht vorhanden. sei ; 	dean dass es in ihnen 
sich findet, wird aus dem Begriffe des Lichtes durch Schluss gefol- 
gert. 	Auch dem Golde gehOrt der Begriff des Leuchtens an. 	Das 
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4. 	Die Luft hat Tastbarkeit. 

Gold ist leuchtend, weil die entstandene Flassigkeit auch durch die 
Verbindung mit dem starksten Feuer nicht aufzuheben ist. 	Was 
nicht so ist, das ist nicht so, wie die Erde, and so ist dieses durch 
den Aussonderungsschluss bewiesen. 	In der Hitze u. s. w. 	wird 
durch den Begriff der heissen Tastbarkeit (das Leuchten bewiesen). 
Die heisse Tastbarkeit ist ebenfalls im Mondlichte, im Golde u. s. w... 
vorbanden, wird jedoch durch das Uebergewicht der wassrigen, and 
erdigen Tastbarkeit nicht aufgefasst; deshalb geht das zweite 	 erit- 
mal (des Lichtes, d. h. die heisse Tastbarkeit) nicht uber dieselben 
(Mondlicht, Gold u. s. w.) hinaus, indem das Vorhandensein dieses 
Merkmals in ihnen durch den Begriff des Leuchtens gefolgert wird. 
Das Licht ist namlich vierfach: 1. Licht, wo Farbe und heisse Tast- 
barkeit uberwiegend sind, 	wie beim Sonnenlicht u. s. w. 	2. Licht, 
wo Farbe and Tastbarkeit nicht uberwiegend skid, wie beim Auge 
u. s. w. 	3. Licht, wo die Farbe uberwiegend, and die Tastbarkeit 
nicht uberwiegend ist, 	wie beim Mondlichte u. s. w. und 4. Licht, 
wo die Farbe nicht uberwiegend, 	dagegen die heisse Tastbarkeit 
uberwiegend ist, wie beim Feuer in einem Kochtopfe u. s. iv. 	Der 
Begriff ist durch (lie Bestimmung (desselben) als inharente Ursache 
der hervorgebrachten heissen Tastbarkeit als eine hesondere Klasse 
erwiesen; aber mit der Auffassung des Gesetzes u. a. NV. clues Be- 
standigen, 	seiner eigenen Natur Angemessenen , ist der Begriff des 
entstandenen Lichts durch die Bestimmung (desselben) als inharente 
Ursache der hervorgebrachten heissen Tastbarkeit bewiesen, deshalb 
ist die Klasse des Lichts 	durch die Bestimmung ( desselben) 	als 
einer bestimmten inharenten Ursache erwiesen. 	So 	der Verfasser 
der Mulct:avail. V. 

4. Hier muss man die Tastbarkeit als ursprunglich weder heiss, 
noch kalt verstehen. 	Dadurch wird die Tastbarkeit der Luft als 
eine (von den ubrigen Substanzen) verschiedene aufgefasst. 	Demnach 
ist das charakteristische Merkmal der Luft das Haben einer solcheu 
verschiedenen Tastbarkeit. 	Das Verschiedene aber bei der Tast- 
barkeit der Luft ist durch Wahrnehmung erwiesen. 

Gautania fast die Vertheilung der Eigenschaften an die ver-
schiedenen Elemente in einem einzigen Stara zusammen (3, 9, 61): 
Vom Geruch, Geschmack, von der Farbe, der Tastbarkeit, und vom 
Tone gehoren die, 	welcke mit Tastbarkeit endigen, der Erde an; 
wenn der Reihenfolge nach jedes der frilheren weggelassen 	wird, 
gehOren sie dem Wasser, dem Licht and der Luft an; 	das letzte 
gehtirt dem Aether an. 

Der Bhasha- pariccheda, nachdem er, gleich 	den Sutra, die 
gemeiusamen Merkmale der Kategorien angefehrt, zahlt, ehe er zur 
Beschreibung der einzeinen Substanzen tibergeht, sowohl die Mak- 
male auf, welche alle Substanzen, als auch die, 	welche gewisse 
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5. Diese (genannten Eigenschaften) sind nicht im Aether. 
6. Die Flussigkeit, welche 	zerlassene Butter, .Lack und Wachs 

durch ihre Verbindung mit Feuer zeigen, ist denselben nut 
dem Wasser gemein. 

7. Die Fltissigkeit, welche Zinn, Blei, Eisen, Silber, Gold durch 
Hire Verbindung mit Feuer zeigen, ist denselben mit dem 
Wasser gemein. 

Klassen derselben gemein 	haben. 	In der Erklitrung der einzelnen 
Substanzen -  ferner 	zalilt 	er alle Merkmale derselben auf, 	withrend 
die Sutra einen Theil der Merkmale dieser Substanzen erst da an- 
geben , wo sie Yon den Eigenschaften handeln. 	Zur Vergleithung 
stelle ich 	die betreffenden Sloken des Bhasha-Pariccheda bier zu- 
sammen. 

Bliasha P. 25. 	Die Erde mid die vier folgenden Substanzen 
(Wasser, Licht, Luft und Aether) sind Elemente ; vier haben Tast-
barkeit. 

26. Das Anfangen von Substanzen findet in (den ersten) vier 
Statt 	. 	. 	. 	. 

29. Die folgenden acht Eigenschaften, Tastbarkeit, Zahl, Aus-
delinung, Besonderheit, Verbindung, Trennung, Ferne, Niche, zusam-
men mit der Selbst-Wiedererzeugung, welche Geschwindigkeit genanut 
wird, geharen der Luft an; 	jene acht nebst Farbe, Flussigkeit mid 
Geschwindigkeit dem Lichte. 

30 Vierzelin dem Wasser, namlich jene acht nebst Geschwin- 
digkeit, Schwerc, Flitssigkeit, Farbe, Geschmack und Ziihigkeit. 

31. Jene vierzehn, mit Ausnainne der Zahigkeit, und mit Ilin- 
zuftigung des Geruches, cler Erde. 

5. Diese: Farbe, Geschmack, Geruch und Tastbarkeit. 	Wenn 
der Aether weiss, wic sauce Mitch, erscheint, so ist dies eine Tau- 
schung, hervorgebracht durch die Weisse der Sonnenstrahlen; 	eben 
so die Maim 	des Aethers, 	wie wenn der Gipfel der Sudseite des 
Sumern 	smaragdfarbig erscheint. 	Einige glauben, 	dass die Vor- 
stellung der blauen Farbe entsteht, 	wenn das Auge, 	aus weiter 
Ferne 	zurtickkehrend, auf .semen eigenen blauen Augenstern fallt ; 
dies ist jedoch nicht richtig, weil auch lolifarbene Augen die gleiche 
Auffassung haben. 

G. Die Fliissigkeit, 	welche 	in 	zerlassener Butter u. s. w. ist, 
wird durch Verbindung mit Feuer, als der Mittelursache, hervorge- 
bracht , doch ist sie nicht ursprunglich. 	Eine solche ursprfingliche 
Flussigkeit 	ist das charakteristische Merkmal des Wassers. 	Was 
Wasser und Erde gemeiusam haben, ist nur Fhissigkeit, doch nicht 
ursprtingliche Fltissigkeit. U. 

7. Durch den Plural Suvarnanain (des zusammengesetzten Wor-
tes, dessen Ende suvarna, Gold, bildet) werden Kansya (any amal-
gam of zinc and copper. Wilson), Kupfcr, Messing, Quecksilber und 

lid. XXI. 	. 	 23 
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8. Es hat Horner, 	einem 'locker, 	einen am Ende behaarten 
Schwanz (solche Merkmale) sind mit Rucksicht auf die Gat-
tung „Rind" allgemein aufgefasste Beweisgrunde. 

9. So ist auch die Tastbarkeit (ein allgemein aufgefasster Beweis- 
grund) der Luft: 

andere Metalle zusammengefasst. 	Die Erklfirung dieses Sfitra Mit 
mit der des vorangehenden zusammen. 

8. Der Upaskara erkliirt dieses Sidra folgendermassen : 	Der 
Sinn ist, gleichwie mit Rucksicht auf die Gattung „Rind" Horner 
u. s. w. Beweisgrunde sind, worin das Eingeschlossensein aufgefasst 
ist, so fuhren auch die allgemein aufgefassten Beweisgrunde der 
Luft and der andern fad (namlich, des Aethers, der Zeit, des Raums, 
der Seele und des inueren Sinnes) den Beweis herbei. 	Wenn auch 
das Merkmal „mit Horneru versehen", allein kein Beweisgrund der 
Gattung „Rind" ist, weil es skit-  auch auf Buffel u. s. w. erstreckt, 
ferner, wenn auch das Wampe Haben u: s. w. kein Bestinnnendes 
ist, weil das zu Bestimmende fehlt, so zeigen doch die Harper eines 
Rindes mit Rucksicht auf die Horner eines Buffels, ' Schafes u. s. w. 
eine Verschiedenheit an, gleichwie der Rauch (ve4schieden ist von 
Dampf u. s. w.?). 	Diese Verschiedenheiten des Geraden, Krummeu, 
Ilarten, Weichen, Lange'', Breiten u. s. w. fiihren anal mit Ruck-
sicht auf die Horner den Beweisgrund herbei, und mtissen eben 
auf genauere Weise erkanut werden. 	Demnach mit Rticksicht auf 
ein 	verborgenes oder weiteutferntes Rind ist 	ein soldier Schluss 
zulassig 	wie : 	Dies 	ist 	ein Rind, weil 	es besondere Iltirner 	hat, 
gleich wie ein zuvor wahrgenommeues Rind. 	Eben so 	zeigt der 
Upaskara, wie die tibrigen Merkmale, „mit einem HOcker verseben", 
Beweisgrunde der. Gattuug Rind. sind; es ist aber unnothig, 	die 
weitere Ausftihrung anzugeben, weil das Verfahren dasselbe ist wie 
beim ersten Merkmal. 

9. Beweisgrund muss hier erganzt werden. 	Durch das „auch" 
werden Gerausch, Fortraffen mid zitternde Bewegung zusammenge- 
fasst. 	Der Einwand, dass die wahrgenommene Tastbarkeit der Erde, 
insofern sie keine bemerkbare Form (d. h. in ibrer Form als Atome) 
hat, angehoren mdge, ist unhaltbar. 	Warum ? Weil die bemerkbare 
Tastbarkeit der Erde n ach der bemerkbaren Form derselben Statt 
findet. Demnach, diese (so bestimmte) Tastbarkeit, welche wahrgenom-
men wird, muss wegen des Begriffes der Tastbarkeit irgend ein 
SUbstrat haben , gleich wie die Tastbarkeit der Erde u. s. w. — 
Weil durch diesen allgemein aufgefassten Schluss ein Substrat der • 
Tastbarkeit bewiesen ist, so ist das Substrat der Tastbarkeit nicht, 
die Erde, oder eins der . beiden andern Elemente (Wasser and Licht), 
weil die Tastbarkeit Ohne Form (wie sie immer bei jenen Elemen-
ten wahrgenommeu wird) ist, noch auch der Aether, oder eine der 
vier tibrigen Substanzen, weil es Tastbarkeit ist (und diese letzteren 
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10. 	Und die Tastbarkeit gebort nicht sichtbaren (Substanzen) an; 
deshalb ist die Luft ein solches, dessen Beweisgrund ein Un-
sichtbares ist. 

haben keine Tastbarkeit). 	Demnach ist, mit Hilfe der nicht zulassi- 
gen Anuahme der ubrigen acht Substauzen, eine von den letzteren 
verschiedene Substanz bewiesen. — Eben so ist das besondere Ge- 
rausch ein Beweisgrund der Luft. 	Zur Erklarung: Bei dem Nicht- 
Vorhandensein eines Schlages ' durch eine geforinte Substanz ist das 
fortgesetzte Gerausch der Blatter u. s. w. mittelbar hervorgebracht 
durch den Schlag einer mit Tastbarkeit und Geschwindigkeit begab- 
ten Substanz, 	wegen des fortgesetzten Gerausches, welches verbun- 
den ist mit einer aus untrennbaren Theilen bestehenden Substanz, 
gleich dem fortgesetzten Gerausche einer durch einen Stock geschla- 
genen Trommel. 	Die Verschiedenheit von dent Schlage einer ge- 
formten Substanz muss aber erkanut werden durch die Nicht-Wahr-' 
uehmung des dazu Geharigen (dessen, was zu dem besondern Ge-
rausche eines durch sichtbare Substanzen hervorgebrachten Schlages 
gebOrt). 	Diese Substanz nun, welche Tastbarkeit und Geschwindig- 
keit hat, ist von den acht Substauzen gesondert, 	weil 	sie ubrig 
bleibt. — 	Auf gleiche Weise ist das besondere Fortraffen ein Be- 
weisgruud 	der Luft. 	Zur 	Erklitrung: 	Das Fortraffen von Gras, 
13aumwolle , Wolkeu • und GOtterwagen in den Aether ist hervor- 
gebracht durch 	die Verbindung mit einer tastbareu und mit Ge- 
schwindigkeit 	begabten 	Substanz, 	weil 	es 	das Fortraffeu 	einer 
nicht durch Bewusstsein geleiteten Substanz ist,_ gleich dem Fort-
raffen von Gras, Holz, einem Boote in einer Stromung ... Eben so 
ist die zitternde Bewegung ein Beweisgrund fur das Dasein der 
Luft. 	Diese Bewegung namlich im Grase u. 	s. w., welche ohne 
den Schlag einer sichtbareu Substanz entstanden ist, ist hervorge-
bracht durch den Schlag oilier mit Tastbarkeit uud Geschwiudigkeit 
begabten Substanz, veeil 	die Bewegung nicht 	die Folge ist einer 
Verbindung der Seele mit der Schwere and dem Willen, gleich der 
Bewegung eines Waldes von Rohr. U. 

10. Die Tastbarkeit, welche zum Subjekte des Schlusses gemacht 
wird, kommt nicht den sichtbareu Substauzen zu, namlich nicht der 
Erde , dem Wasser oder dem Lichte, weil sie nicht mit Form. ver- 
bunden ist. 	Demnach muss man folgern, 	diese Tastbarkeit hat 
irgend ein Substrat; 	deshalb ist such die Luft, deren Beweisgrund 
eill Nieht-Sichtbares, d. h. allgemein Aufgefasstes ist, ein durch die 
kraft des Priidika,tes des Subjektes (im Untersatze) Erlaugtes. 	Die 
Erklarung der Vivriti ist: Die Tastbarkeit, durch welche die Luft 
als Substrat gefolgert wird, gehort nicht den sichtbaren Substauzen 
d. h. nicht der - Erde, dem Wasser, oder dem Lichte an, deshalb 
ist die Luft ein solches, dessen Beweisgrund ein Unsichtbares ist, 
d. h. ein Beweisgrund, welcher nicht zusammen mit seinem Sub- 

23 * 
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11. Weil 	(die Luft) nicht unter den Begriff fallt, einer Substanz 
,zu inhariren, ist sie eine Substanz. 

12. Auch von (ihrem) Haben von Bewegungen und Eigenschaften 
(folgt das Dasein der Luft als Substanz). 

strate sichtbar ist; 	oder vollstandig„ 	die Luft hat as Beweisgrund 
die 	Tastbarkeit, 	welche 	nicht 	in 	einem Sichtbaren Statt 	findet. 
Demnach wurde durch die Erde u. s. w. keine richtige Schlussfolge, 
noch auch irgend etwas Anderes herauskommen (?), 	weil es .ein 
Gesetz ist, dass die Tastbarkeit der Erde u. s. w. mit Form beglei- 
tet ist. 	Oder auch: 	Weil die Luft einen Beweisgrund hat, der 
nicht sichtbar ist, d. h. einen Beweisgrund, welcher nicht in Beglei-
tung der Form wahrgenommen wird, deshalb kommt die eigentbilm-
fiche Tastbarkeit, wodurch die Luft gefolgert Wird, nicht den sicht-
bareu Substanzen, der Erde, u. s. w., zu. 

11. Der Upasltara giebt folgende Einleitung zu diesem Sidra: 
Nachdem die Luft as dn aus Theilen Bestehendes, welches das 
Substrat der wahrgenommenen Tastbarkeit ist, erwiesen, soil nun auch 
die Luft, 	als aus Atomen bestehend,- erwiesen werden. 	Und zurt 
Erklarung: Demgemass ist die Luft, gleich dem Aether, eine Sub- 
stanz, 	deren 	charakteristisches Merkmal 	das 	Atom ist, 	well 	die 
ubrigen Kategorien der Substanz inhariren, und das Inhariren alien 
zukommt mit Ausnahme der bestandigen Substanzen. 	Nach dieser 
Erklarung wird 	emu Gauzes von zwei Atomen 	aus zwei Grund- 
atomen , 	und emu 	grOsseres Gauzes allmalig aus zwei 	und meh- 
reren Atomen hervorgebracht. 	Diese Ansicht des Upaskara, welche 
auch die Arivriti theilt, 	namlich dass die friihern Siitra 	das 	mate- 
rielle Dasein der Luft, 	und dieses so wie das nachste die atomi- 
stische Existenz 	beweisen, 	ist durchaus 	willktirlich. 	Bis jetzt ist 
von der Luft nur im Allgemeinen die Rede; 	erst durch das 14 to 
Siltra werden Theile derselben anerkannt. 

12. „1st das Uratom der Luft Substanz" muss hier erganzt 
werden. 	Obwohl mit dem Begriffe der Substanz auch die Begriffe 
der Bewegung und Eigenschaft, und mit dem Begriffe der Bewegung 
und Eigenschaft der Begriff der Substanz bewiesen sind, und des- 
halb 	ein Beweis im Zirkel Statt findet, so ist (loch das Merkmal 
der Bewegung bewiesen, well das aus Theilen 	bestehende Ganze 
(der elementaren Luft), welche das Substrat der wahrgenommenen 
Tastbarkeit ist, 	ohne die Verbindung, 	welche die nicht- inharente 
Ursache ist, des zu Grunde liegenden Uratoms (mit andern Urato-
men) unmoglich ware; das Merkmal der Eigenschaft aber ist (fur 
die Atome der Luft) bewiesen, weil es Gesetz ist, dass die Eigen-
schaft der Ursache (der Luftatome) vorangehe den Eigenschaften 
der Wirkung, d. 	h. bier den Eigenschaften der elementaren Luft. 
Durch beides (Bewegung und Eigenschaft) ist der Begriff der Sub- 
stanz bewiesen, 	und so ist bier nichts Fehlerhaftes.. . . Der Ein- 
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13. Weil (die Luft) nicht unter den Begriff fallt, einer Substauz 
zu 	inhariren, 	ist die dauernde Existenz 	(derselben) 	ausge- 
sprochen. 

14. Das Zusammenstossen 	der Luft ist ein Beweisgrund 	fiir die 
Verschiedenheit derselben. 

15. Weil bei der Erkenntniss der Luft Wahrnehmung nicht Statt 
findet, so giebt es keineu sichtbaren Beweisgrund. 

wand nun, fiir das Grundatom giebt es keinen Beweis ; woher denn 
ist die Substanz bewiesen? ist nicht zulassig, weil, wenn ein solides 
Ganzes nach der Art einer Theilung u. s. w. des Ganzen getheilt 
wird, immer weniger and weniger zuruckbleibt. 	Von welchem es 
nun nichts weniger giebt, das ist eben das Uratom. 	Gabe es keine 
Granze der Theile und des Ganzen, d 	h. fande kein Unterschied 
Statt zwischen den unendlich vielen Theilen, so gabe es 	keinen 
Unterschied der Grosse zwischen dem Berge Sumeru and einem 
Senfkorne u. 	s. w. , weil 	ohne einen Unterschied 	der Anzahl der 
Ursachen ein Gesetz mit Riicksicht ant die Theilung von versehie- 
dollen Quanten unmoglich ware. 	Auch ist dieses Verhaltniss von 
Theilen and dem Ganzen nicht eiu solches, dessen Granze Vernich-
tung ware, weil das Letzte, wean es keine Theile hat, nicht ver- 
nichtet werden kann, 	und, 	wenn es Theile hat, 	die Granze nicht 
erreicht ist. U. 

13. Hier ist zu erganzen , der Luft, in ihrer atomistischen 
Form; denu eine Substanz wird entweder durch die Veruichtung 
ihrer inharenten 	oder durch die Vernichtung ihrer nicht-inharenten 
Ursache vernichtet; beides aber ist bei dem Grundatome unmoglich, 
weil es keine Theile hat; 	deshalb wird sie nicht zerstOrt, 	weil es 
kein Zerstorendes giebt. U. 

14. Das Zusammenstossen, d. h. gegenseitig an einander Schla-
gen von zwei sich von entgegengesetzten Seiten bewegenden uud 
mit Geschwindigkeit begabten Luftmassen, welches als die Ursache 
des entsprechenden Aufsteigens von Gras, Baumwolle u. s. w. gefol-
gert wird, ist eben der Beweisgrund far die Verschiedenheit der 
Luft; 	sonst, bei der Einheit der Luft, ware ein Zusammenstossen 
derselben und damit ein Aufsteigen von Gras u. s. w. unmoglich. 
Zur Erklarung : Wenn zwei Luftmassen zusammenstossen, so erfolgt 
das Aufsteigen derselben, und damit das Aufsteigen von Gras u. s. w. 
Das Aufsteigen durch Zusammenstoss aber wird durch zwei Wasser- 
massen 	in der StrOmung eines Flusses , 	welche von entgegenge- 
setzten Seiten 	kommen und Geschwindigkeit haben , wahrgenom- 
men. 	V. 

15. Sichtbarer Beweisgrund 'Anil& ist da, wo die Wahrneh-
mung des Eingeschlossensein's Statt findet, wie der Rauch (du Be- 
weisgrund) des Feuers ist. 	Bei der vorliegendon Erkenntniss der 
Luft aber findet keine Wahrnehmung des Eingeschlossenseins der 
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16. Und weil die Luft durch einen allgemein aufgefassten Schluss 
(gefolgert ist), ist sie nicht ein Besonderes. 

17. t)eshalb (ist die Luft) etwas durch den Veda' Gegebenes. 
18. Name, Wirkting sind jedoch der Beweisgrund derer, welehe 

durch (das Wort) „dies" bestimmt sind. 
19. Dies folgt daraus, dass Name (und) Wirkung als hervorge-

bracht wahrgenommen werden. 

Luft Statt, weil die Luft tibersinnlich ist; 	demnach giebt es, 	hin- 
sichtlich 	der Luft, keinen Beweisgrund, welcher ein durch Wahr- 
nehmung aufgefasstes Eingeschlossensein hat; 	deshalb ist die Luft 
etwas, dessen Beweisgrund ein nicht-Sichtbares ist. V. 

16;  Die Vivriti, in Uebcreinstimmung mit dem Upaskara erklart 
dieses Sara folgendermassen: Besonderes meint bier, die besondere 
Gattung, enthalten in der Gattung der Substanz, namlich den Begriff 
dcr Luft. 	Desbalb , nachdem durch den Schluss, dass die wahrge- 
nommene Tastbarkeit irgend ein Substrat haben muss, weil sie enter 
den Begriff der Tastbarkeit fallt, in Verbindung mit der Unzulassig-
keit der tibrigen (Substanzen), es von der Tastbarkeit festgestellt ist, 
(lass sie ein von den acid (Substanzen) verschiedenes Substrat babe, 
wird auch die Luft vermittelst des Begriffs einer von dell acht Sub-
stanzen verschiedenen Substanz mit Riicksieht auf das Subjekt (Koti), 
welshes die Schlussfolge bestimmt, festgestellt. 	Burch allgernein auf- 
gefassten Schluss, d. h. durch einen Schluss, der von den Beweis-
griinden , 'Ivelche von der Wirkung auf die Ursache, oder von der 
Ursache auf die Wirkung sehliessen, verschieden ist, oder auch den 
Schluss, (lessen Beweisgrund durch Unterordnuug uud durch Aus-
schlicssung zur Schlussfolge kommt. 

17. Weil der Schluss nicht in der Form des Besondern (d. h. 
der Gattung Luft) erfolgt, deshalb ist der Name der Luft etwas 
durch den Veda Gegebenes. 

18. Der Ausdruck „jedoch" dient zur Anzeige des Abschnittes, 
und der Sinn ist, 	dass jetzt der Abschnitt, 	welcher sich auf Gott 
bezieht, angefangen 	ist. 	Name, 	wic Wind, Eber, 	Gerste, Rohr 
u. s. w. Wirkung, wie Erde, SchOssling u. s. w. Dies beides ist der 
Beweisgrund , das Argument., fair (das Daseiu) der durch den Aus-
druck „dies" bestimmten , jede Wirkung hervorzubringen vermogen-
den, mit Allwissenbeit und Allmacht begabten (Weson), nitmlich Got- 
tes und der grossen Weisen. 	Der Ausdruck „jedoch" kann midi 
die verschiedenen Beweisgrtinde unterscheiden. 	Demnach, wenn (das 
Dasein) Gottes mid der grossen Weisen erwiesen ist, so muss auch 
die Beweiskraft des Veda, des Smriti u. s. w., weil jene die Urheber 
derselben sind, anerkaunt werden. 	Obwohl 	dies vorher schon er- 
want ist, so geschieht die Wiederholung, um es zu befestigen, und 
urn den Beweis fiAr (das Dasein) Gottes u. s. w. auszusagen. V. 

19. Auch hier sind Name und Wirkung in einem Worte zusam- 
mengefasst , 	urn • anzuzeigcn , dass sic auf Eins sich beziehen , d. h. 
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20. Herauskommen, Hereinkommen, dies ist der Beweisgrund for 
den Aether. 	 . 

21. Dies ist kein Beweisgrund, weil Bewegung (nur) Einer Sub- 
stanz, angehOrt. 

22. Auch weil (der Aether) entgegengesetzt ist dem Kennzeichen 
der anderen (Art von) Ursache (kaun der Aether nicht die 
nicht-inharente Ursache der Bewegung sein). 

dass der Urheber der Namen nicht von dem Urheber der Wirkun- 
gen verschieden sei. 	Demnach, der, welchem der Himmel 	und 
andere Wunder wahrnehmbar sind, will auch die Nameu des Him- 
inels und anderer Wunder erschaffen. 	So wie, wenn die KOrper 
des Chaitra, Maitra u. s. w. wahrgenommen werden, der Vater und 
Andere ihnen die Namen Chaitra, Maitra u. s. w. beilegen, eben 
so 1st das Beilegen der Namen des Topfes, 	Gewebes u. s. w. dem 
Willen Gottes unterworfen. 	Der Name, welcher fur irgend etwas 
von Gott, gewollt wird, ist fur dasselbe gut, wie jedes Kraut, wel-
ches durch die Zahnspitze eines Ichneumon bertilirt ist, Gift irgend 
welcher Art vernichtet. 	Auf diese Art ist ein solcher Name ein 
Beweisgrund, ein Argument fur (das Dasein) des durch den Ausdruck 
„dies" Destimmten. 	Audi die Namen des Maitra u. s. w., welche 
vom Vater dem Soline gegeben werden, sind durch eine solche Vor-
schrift wie: Im zwOlften Jahre soil der Vater den Namen geben, in 
der 	That durch 	Gott gegeben. 	Deshalb steht es fest, dass der 
Name ein Beweis fur (die Existenz) Gottes ist. 	Auf gleiche Weise 
ist auch die Wirkung ein Beweis Gottes. 	Demnach, die Erde 
u. s. w. bat einen Urheber, weil sie eine Wirkung ist, gleichwie 
der Topf (einen Urheber hat). U. 

20. Zur Einleitung 'bemerkt die Vivriti: 	Durch das „dies", 
welches die Gattung anzeigt, werden bier auch das Aufwerfen u. s. w. 
zusammengefasst. 	Es ist die Ansicht der Sankhya„ dass Bewegung, 
d. h. Heraus- und Hereinkommen von tastbaren Korpern, 	ohne 
Aether, welcher leer ware, unmoglich sei. 	Diese Ansicht nun wird 
in dem folgenden Sara widerlegt. 

21. Herauskommen, Hereinkommen u. s, w. gestatten nicht den 
Schluss 	auf den Aether als die inharente Ursache derselben, weil 
die Bewegung (nur) Einer Substanz angehOrt, 	d. h. weil die inha- 
rente Ursache derselben nur Eine materiell begr4nzte Substanz ist; 
denn es ist (1. 1, 25 und 1. 1, 17) gesagt, dass Bewegung weder 
eiuer Vielheit, noch einem Formlosen zukomme. U. 

In Sutra 1. 1, 17. ist ausgesagt, dass Bewegung nur Eine r 
Substanz angehdre; 	dadurch ist der Aether nicht ausgeschlosseu; 
denn der Aether ist auch Eine, obwohl unendliche, Substanz. 

22. So wird anu klipti durch den U. erklart, wahrend die 
V. 	es 	als ein solches ansieht, 	wortiber beide Parteien einverstan- 
flAn sind. 
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23. 	Dnrch Verbindung findet die Nicht - Existenz der newegung 
•Statt. 

24.. 'Die Eigenschaft der Wirkung wird zuvor in der Eigenschaft 
der Ursache wahrgenommen. 

	

25. 	Der Ton ist nicht eine Eigenschaft der tastbaren (Substanzen), 
weil eine andere (friihere) Wirkung nicht erscheint. 

Die andere Art 	der Ursache 	ist die nicht-inharente Ursache. 
Eine Substanz indess kann nicht nicht-inharente Ursache'sein .. . . 
Der Aether denn ist weder die inharente, noch die nicht-inharente 
Ursache der Bewegung, des Heraus- und Hereinkommens u. s. w.; 
deshalb ist auch die Bewegung kein Beweisgrund fur das Dasein 
des Aethers. 

23. Der Aether kann auch nicht die mittelbare Ursache der 
Bewegung sein; denn von der Aufhebung der (mittelbaren) Ursachen 
der Bewegung, wie z. B. der Geschwindigkeit, Schwa° u. s. w., ver-
mittelst der Verbindung eines (bewegten) KOrpers (mit einem andern) 
entsteht die Nicht-Existenz, das Nicht-Hervorbringen der Bewegung, 
nicht aber von der Nicht-Existenz des Aethers, weil dieser fiberall 
verbreitet ist . 	. 	. 

Upaskara sowohl wie Vivriti sird der Ansicht, dass in diesem 
Sidra der Aether als mittelbare Ursache widerlegt ist. 	Diese An- 
sicht ist jedoch durchaus nicht nothw•endig; 	denn man kann auch 
dieses Stara in Verbindung mit dem vorangehenden bringen, so dass 
es den Grund angiebt, worauf es sick stiitzt. 

24. Nachdem so die Ansicht der Sankbya getadelt , so wird 
nun, um den Ton als Beweis fttr den Aether festzustellen, die Grund- 
lage 	zu 	dem 	Endscblusse 	gelegt. 	Die 	besondercn Eigcnschaften, 
wie Farbe u. s. w., welche in der —Wirktmg, wie der Erde u. s. w. 
sich zeigen, werden vorher in den Eigenschaften der Ursachen wahr- 
genommen. 	Auch der Ton ist eine besondere Eigenschaft, 	weil 
er bei 	dem Dasein von etwas, 	welches Gattung hat, 	nur durch 
ei nen 	aussern 	Sinn 	aufgefasst wird, 	gleich 	der 	Farbe u. s. w., 
Dennoch wird eine solche Wirkung, in welcher der in der Ursache 
vorangehende Ton Statt andel  nicht wahrgenommen. U. 

25. Wird nun eingewandt, dass der Ton, welcher in ciner Wir-
kung, wie in einer Leier, Flute, Trommel, Muschel, Pauke u. s. w. 
wahrgenommen wird, 	auch vorher in der Eigenschaft als Ursache 
jener Wirkung vorhanden 	sein initiate, so ist die Antwort: 	Ange- 
nommen, es sei so ; wie in den Paden, in den beiden Halften eines 
Topfes u. s. w. Farbe, Geschmack u. s. w. und gleichartige andere 
Farbe, 	Geschmack u. 	s. w.- in dem Gewebe, dem Topfe u. s. w. 
wahrgenommen werden, so werde ein gleichartiger Ton, wie er in 
den Theilen 	der 	Leier., 	Flute 	u. 	s. 	w. Statt 	finde, 	smell in denn 
Ganzen, wie der Leier, Flute u. s. w. wahrgenommen. 	Dem aber 
ist nicht so; 	im Gegentheil ; 	denn die Theild, 	welche den Anfang 
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26. (Der Ton) 	ist nicht 	chic Eigenschaft 	der Seele, auch nicht 
des 	innern Sinus., weil er einem Andern inharirt, 	und weil 

' cr miter den Begriff der Wahrnehmung flint. 
27. Weil 	er verschieden 	ist 	(von 	den ubrigen Substanzen), 	ist 

der Ton ein Beweisgrund des Aethers. 
28. Die Begriffe der Substanz 	und 	der dauernden Existenz (des 

Aethers) sind mit der Luft erkliirt. 
29. Die 	individuelle 	Einheit 	(des Aethers 	ist) 	mit 	dem 	Sein 

(erklart). 
30. (Die individuelle Einheit des Aethers folgt) damns, dass keine 

Besonderheit des Tones als ein Beweisgrund , so wie daraus, 
dass kein besonderer Beweisgruud Statt findet. 

einer Leier u. s. w. bilden, erscheinen ohne Ton, wahrend die Fadeu, 
die beiden IIalften eines Topfes, welche den Anfang eines Gewebes, 
eines Topfes , u. s. w., 	Widen, nicht ohue Farbe erscheinen. 	Noch 
meter, ware der Ton eine besondere Eigenschaft der tastbaren Sub-
stanzen, so warde eine fortdauernde Verstarkung und Vermiuderung 
des Tones nicht Statt finden; dorm in einem und demsclben Ganzen 
werdeu Farben u. 	s. w. nicht auf verschiedene Weise wahrgenom- 
men; 	deshalb 	ist der Ton 	nicht 	eine 	besondere Eigenschaft der 
tastbaren Substanzen. U. 

26. 	Weil er einem Andern , 	d. h. einem von der Seele "%Ter- 
sehiedenen, inharirt, ist der Ton nicht eine Eigenschaft der Seele. 
Ware er eine Eigenschaft der Seele, so mtisste' die ubliche Wahr- 
nehmung des innern Shines entstehen , ich bin tOnend, 	nicht aber 
der Ton vom Gehur wahrgenommen werden, wie denii alle die Vor- 
stellung 	haben, 	dass 	sic den Ton htiren. 	Der Ausdruck „iunerer 
Sinn" 	schliesst auch Raum 	mid Zeit ein. 	Demnach, 	der Ton ist 
nicht eine Eigenschaft des Raumes, der Zeit, oder des innern Sinus, 
weil or wahrgenommen wird, gleich wie die Farbe u. s. w. ; indem 
auf diese Weise eine Ausschliessung Statt findet, erfolgt der Schluss, 
wie die Zeit. 

27. Hier 	auch 	wohnt 	der Ton 	irgend 	einer Substanz 	ein, 
gleichwie 	die Farbe u. s. w., 	weil er eine Eigenschaft ist. 	Durch 
diesen 	allgemeinen Schluss 	wird 	bewiesen, 	dass 	es 	eine 	von den 
acht ubrigen Substanzen verschiedene Substanz giebt. U. 

28. Wie 	die dauerncle Existenz 	der Luft dadurch, 	dass sic 
]seiner Substanz angehort, mid die Substanzialitat derselbeu dadurch, 
(lass sic Eigenschaften hat, 	erklart warden, 	so auch die dauernde 
Existenz and die Substanzialitat des Aethers. U. 

30. 	So wie zn derselben Zeit in einer Seele Wohl als Wir- 
kung, in einer andern dagegen Uebel als Wirkung entsteht, und es, 
wegen dieses Gegensatzes von likrolil und Wehe als Wirkungen der 
Seele, 	verschiedene Seelen geben muss, 	so findet kein Unterschied 
des Bcweisgrundes in der Form des Tones mit Rucksicht auf den 

   
  



350 	Roer, die Lchrspriid 	der V«icr.,:bika-Philosopltie. 	11. 1. 31. 2. 1. 
. 	 , 

	

31. 	Aus demselben Grunde (der.  Einheit folgt) 	auch die indivi- 
duelle Gesondertheit (des Aethers!. 

. 	 Zweiter Abschnitt. 

	

1. 	Wenn eine Blume und ein Kleid sich berahren , so ist das 
Nicht-Offenbarwerden (des Geruchs) aus einer andern Eigen-

, schaft ein Beweis, dass in dem Kleide der Geruch (als Eigen-
schaft) nicht, vorhanden ist. 

Aether Statt, wodurch eine Mehrheit des Aethers beWiesen warde. 
Auch giebt es keinen anderen Beweisgrund, woraus eine Mehrheit 
des Aethers folgte. 	Demnach wegen Mangels an einem Beweise 
so wie der Einfachheit wegen ist der Aether nicht Mehreres, son- 
dem Eins. 	V. 

31. 	Namlich nach dem Obersatze,. da WO individuelle Freiheit 
ist, ist auch individuelle Gesondertheit. 	V. 	 . 

Der Upaskoxa macht noch folgenden Schlusszusatz : 
Dieser Abschnitt hat.  den Zweck, eine Erklarung der Substan-

zen zu geben, von besonderen Eigenschaften, welche (Eigenschaften) 
keine 	GegenstAnde 	der Wahrnelimung 	des 	inneren Shines 	sind. 
Deshalb findet eine Erklarung.  Statt der Erde, 	des Wassers , des 
Lichts , der Luft und des Aethers so wie der Gott-Seele. 	Deshalb 
hat die Erde 14 Eigenschaften,namlich Farbe, Geschmack, Geruch, 
Tastbarkeit, Zahl, Ausdelinung, Gesondertheit, Verbindung, Trennung, 
Nahe und Ferne, Schwere,,, Flussigkeit und Selbst-Wiedererzeugung. 
Alle diese Eigenschaften, mit Ausnalime des Geruchs, mid mit Hin- 
zufugung der Zahigkeit, 	kommen dem Wasser zu ; 	ebenso dem 
Lichte, mit Ausnalme des Geschmacks, des Geruchs, der Zahigkcit 
and der Schwere; ebenso der Luft, mit Ausnalime des Geruchs, 
des Geschmacks, der Farbe, der Schwere, der Zahigkeit und der 
Flussigkeit. 	Dem Aether kommen zu mit dem Tone Zahl , Ans. 
dehnung, Gesondertheit, Verbindung und Trennung; 	der Zeit und 
dem Raume nur die letzten ftinf ; dieselben mit dem Fruheren und 
Spateren dem iuneren Shine; 	diese funf zusammen 	mit Wissen, 
Verlangen und Willen kommen Gott zu. 

1. 	Um die charakteristischen Merkmale , Geruch u. s. w. der 
Elemente zu untersuchen , werden nun die Begriffe des Ursprung- 
lichen und des Bedingten festgestellt. 	Wo Farbe, Geschmack, Ge- 
ruch und Tastbarkeit in der Ordnung der Eigenschaft der Ursache 
entstehen, 	da sind sie ursprtinglich und bezeichnen ein charakteri- 
stisches Merkmal; jedoch in keinem anderen Falle; 	denn weder 
der Wohlgeruch , welcher in der Luft, noch die Kalte, wekhe auf 
der Oberflache eines Steins, noch die Warme, welehe im Wasser 
wahrgenommen wird , ist ein charakteristisches Merkmal (bestim-
mend, dass jene Eigenschaften den genannten Suhstanzen zukommen). 
Deshalb wird gesagt : „Wenn eine Blume and ein Kleid" ; denn bei 
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2. (bass) der Geruch der Erde (zukommt), ist festgestellt. 
3. Damit ist die Warme erklart. 
4. Die Wiirme (ist das charakteristische Merkmal) des Lichts. 
5. Die Kaltc des Wassers. 
6. Solche (Vorstellungen) wie Nahes im Nahen, auf einmal, lange, 

schnell sind Beweisgriinde (fur das Dasein) der Zeit. 

der Bcruhrung eines Kleides mit einer Blume ist der wahrgenom- 
mene Wohlgeruch der Blume nicht ein Wohlgeruch des 	Kleides; 
dean er ist nicht entstanden in der Ordnung der Grun'leigenschaften 
des Kleides, sondern bedingt durch 	die Berithrung mit der wohl- 
riechcnden Blume. 	Denn nicht 	ist das Nicht-Vorliandensein 	des 
Blumengeruchs ein Beweis fur das Nicht-Vorhandensein ties 	Ge- 
ruches im Kleide. 	Was ist denn der Beweis dafilr? 	Die Autwort 
lautet, 	„das Nicht-Offenbarwerden aus einer anderen Eigenschaft," 
d. h. 	das Nicht-Entstelien aus einer Grundeigenschaft; 	denn ware 
der im Kleide wahrgenommene Geruch ursprituglich, so ward° er 
auch vor der Berithrung mit der Blume in den Theilen desselben, 
d. h. den Faden, wahrgenommen; dies ist aber nicht der Fall; des-
halb ist der in Frage gestellte Geruch nicht in dem Kleide inharent, 
weil die besondere Eigenschaft nicht durch 	dessen Theile hervor- 
gebracht wird, gleich der kalten oder warmen Tastbarkeit. 	U. 

2. Der Geruch, gesondert durch 	die Nicht-Verbindung and 
(lurch die Verbindung mit Anderem, ist vermittelst der Ausschlies- 
sung 	der gleichen 	und ungleichen Gattungen 	als charakteristisches 
Merkmal mit Riicksicht auf die Erde festgestellt. 	Die Erde namlich 
hat Geruch; deshalb ist der Geruch, welcher (die Erde) von den 
gleichen Gattungen, dem Wasser und den tibrigen acht Substanzen, 
und 	den 	ungleichen Gattungen , der Eigenschaft und den tibrigen 
find Kategorien, absoudert, als ursprunglich mit Rticksicht auf die 
Erde festgestellt. 	U. 

Der Beweis theses Satzes, welcher in dem vorangehenden licgt, 
ist bier nicht welter ausgeftilirt. 	Ohne Zweifel ist er aber derselbe, 
wie er (II. 	I, 1) von dem Upaskara dargestelit ist, namlich, dem 
Wasser u. s. w. koiumt Geruch ursprunglich nicht zu; 	in der Erde 
aber wird er ursprunglich, d. h. in den Theilen derselben gefunden. 

3. Damit, namlich mit dem Gesagten aber den Ort des Ge- 
ruchs. 	Die \Vitrme schliesst auch die Kalte u. s. w. ein. 	V. 

4. Namlich die ursprungliche lArarme ist das charakteristische 
Merkmal des Lichts ; auch die weisse und sichtbarmachende Farbe 
ist darin eingeschlossen. 	U. 

	

0. 	Namlich 	die ursprfingliche Kalte, 	so 	dass 	die Kalte 	an 
der Oberflache eines Steins, am Sandelholz u. s. w. nicht urspriing- 

	

lich ist. 	tinter Kalte sind auch Zithigkeit und urspriingliche Flus- 
sigkcit mitbegriffen. 

6. 	Nach „solche" muss „Erkenntnisse" erganzt werden. 	Dent- 
nth, „der Jangling ist Aher (janger) als der Greis", „sie werden 
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7. 	Die Begriffe der Substanz und die dauernde Existenz 	(der 
. 	, Zeit) siud mit der Luft erklart. 

auf einmal hervorgebracht", „Vyasa lebt lange", „der Wind bewegt 
sich scbnell", 	solche Erkenntnisse beweisen 	die Zeit. 	Der Begriff 
des (Zeit-) Nahen wird mit Rticksicht auf einen Jangling hervor-
gebracht durch das Wissen, dass er geboren ist each den Sonnen-
umlaufen, welche d'as Substrat sind (welche sich beziehen auf) der 
Geburt des Greises. 	Daraus 	(aus dem Begriffe des Zeit-Mien) 
entspringt das Wissen 	desselben 	(des Zeit-Nahen). 	.Was ist nun 
die nicht-inharente Ursache mit Racksicht auf diese Wirkung, niiiii- 
lich dieses (Zeit-) Nahe? 	Weder die Farbe, 	noch der Gescimack 
und Geruch, weil keines derselben dies (Zeit-Nahe) 	mit Rticksicht 
auf die Luft hervorgebracht haben ; auch nicht die Tastbarkeit, weil 
wahrend des Zustandes des Ursprungs der abgeleiteten Tastbarkeit 
nicht der Begriff des (Zeit-) Nahen entstanden , 	and 	weil mit der 
F.Agentlitimlichkeit der Tastbarkeit die Eigenthiimlichkeit des (Zeit-) 
Nahen gegeben ist (?). 	Auch ist nicht bestimmte Grosse (die nicht- 
inharente Ursache der Zeit), weil die Grosse nicht eine eutgegeu-
gesetzte Eigenschaft hervorbringt; auch nicht der Umlauf der Sonne, 
weil dieser nicht das Substrat ist (?), sondern es ist die Verbindung 
einer unendlichen Substanz, welche mit beidem, mit irgend einem 
Gegenstande and der Sonne zugleich verbunden 1st. 	Ein soldier 
Charakter aber kommt nicht dem Aether und ,den ttbrigen (unend- 
lichen Substanzen) zu, 	weil 	(in diesem Palle), 	wenn 	irgend eine 
Trommel geschlagen, in alien Trommeln ein Ton entstehen wurdc; 
vielmehr ist durch einen solchen Charakter die unendliche, 	Zeit 
genannte, 	Substanz bewiesen, 	mid das 	Wissen 	des Begriffs 	des 
Nahen ist demnach ein Beweisgrund fur die Zeit. 	Das „Nalie" 
dient nur zur Andeutung ; man muss auch das Ferne-darunter ver-
stehen; eben so „auf einmal", indem wahrend einer Bewegung der 
Sonne die Begriffe der Einheit und der individuellen (?) Gesondert-
heit hervorgebracht werden, .und so wird bier die Bewegung der 
Sonne(?) als das Substrat der Einheit u. s. w. des Topfes vorausgesetzt, 
und zwar nicht durch eine augenscheinliche Verbindung — 	deun 
eine solche ist verboten — sondern durch eine, Verbindung (sam-
bandba) des der Sonne Inharirenden, welche verbunden ist mit dem 
ihr als Substrate Verbundenen (?). 	Dasselbe gilt von den Vorstel- 
lungen des Langen, Schnellen u. s. w. 

7. 	Wie das Luftatom durch sein Haben von Eigenschaften 
den Begriff der Substanz (II. 1, 12), und durch sein Niclit-Inhariren 
in 	einer Substanz 	den Begriff der dauernden Existenz 	(II. 1, 11) 
hat, so auch die Zeit. U. 

	

Die Vivriti 	leitet 	die dauernde Existenz der Zeit daraus her, 
dass 	sie 	miter 	den 	Begriff 	einer 	Substanz 	fallt , 	welche 	keine Theile hat. 
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S. 	Die individuelle Einheit (der Zeit ist) mit dem Sein (erklart). 
9. 	Weil (die Zeit) in den dauernden (Substanzen) nicht vorhan- 

den, und in den nicht-dauernden vorhanden ist, 	so (bezieht 
sick) der Name „Zeit" auf die Ursache (alles Eutstandenen). 

8. Der 	Sinn 	ist: 	Weil Vorstellungen 	wie 	„lang".u. s. w., 
welche Beweisgrunde der Zeit sind, aberall ohne Unterschied sind, 
— obwohl eine Mehrheit der Seelen bestcht, — und weil es einen 
besonderen Beweisgrund (fur die Vielheit der Zeit) uicht giebt, so 
ist die Zeit, 	gleich dem Sein, eins. 	Wie kanu aber die Zeit emus 
sein, 	da, es doch wegen ihrer Eintheilung in Augenblicke u. s. w. 
viele Zeiten giebt? 	Darauf antworten wir, die Zeit ist nicht Vieles; 
denn der Schein der Theilung entspringt aus der naheren Bestim- 
mung (upadhi). 	Und die Sadie ist so zu verstehen, dass, wie ein 
und derselbe Krystall durch die rothliche Farbe der China-Rose als 
mehrfa.ch erscheint, so auch die eine Zeit durch die Verschieden-
heit der Bestimmung der Bewegung der Sonne u. s. w. und durch 
die Theilung der Bestimmung der versehiedenen Wirkungen als ver- 
schieden erscheint. 	Demnach, die Bedingung und Zeit schliesst nicht 
die Bedingung der Zeit ein ; 	oder auch, die Zeit, als das Substrat 
des Gegentheils des angenblicklichen Nicht-Seins dessen, was in sie 
selbst hineingelegt werden soil, ist der Augenblick, indem in jedem 
Augenblicke etwas entsteht oder vergeht. 	Per Eiuwand nun, — 
dass es dennoch 	nach der Eintheilung in 	vergangene, - zukunftige 
und gegenwartige Zeit drei Zeiten geben miichte; denn im Veda 
hiesse es : 	„Die drei Zeiten kehreri wieder", und „die drei Zeiten 
sind erwiesen", — ist nicht zulassig, well durch die Bestimmung 
der fraheren Nicht-Existenz (das zukiinftige Dasein) einer Substanz 
und durch die Bestimmung ihrer Vernichtung der Gebrauch der drei 
Zeiten Statt findet; denn die Zeit, welche durch irgend eine Substanz 
,bestinunt wird, ist deren gegenwartige Zeit; die Zeit, welche durch 
ihre frithere Nicht-Existenz bestimmt wird, ilire zuktinftige Zeit, und 
die Zeit, welche durch ihre Vernichtung bestimmt wird, 	Hire ver- 
gangene Zeit. 	Demnach ist der Gebrauch der drei Zeiten abhangig 
von der dreifachen Bestimmung. 	U. 

Dagegen die Vivriti. 	Der vollstandige Sinn ist, dass wie dem 
Sein, vermiige des zusammenfassenden- Wissens u. s. w. und vermiige 
der Einfachheit (der Annahme) Einheit zukommt, so auch der Zeit, 
und 	es giebt keine 	Vielheit derselben , 	weil 	der Gehrauch von 
Augenblicken ,u. s. w. durch die eine Zeit, welche eine Eintheilung 
dieser und dieser Bedingung hat, Statt findet. 

9. „Auf die Ursache", d. h. auf die -Ursache von allem Ent- 
standenen ; 	namlich, 	weil sie in den dauernden (Substanzen) vor- 
handen, und in den nicht-dauernden nicht vorhanden ist, d. h. weil 
in den 	dauernden, in dem Aether u. s. w. 	solche 	Vorstellungen 
wie, auf einmal, lauge, jetzt, am Tage, in der Nacht u. s. w. ent-
standen, • nicht vorhanden, dieselben in einem Topfe, Gewebe u. s. w. 
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10. (Das Wissen) dass dies von diesem (fern ist) ist der Beweis-
grund fur den Raum. 

11. Die Begriffe der Substanz und der dauernden Existcnz 	(des 
Raums) sind mit der Luft erklart. 

12. Die individuelle Einheit (des Raums ist) 	mit dem Sein (er- 
kite). 

13. Durch die besondere Wirkung (entsteht die Vorstellung des) 
Vielen. 

14. Wegen der (ersten) Verbindung der Sonne, mag sie eine ver- 
gangene, 	eine kunftige oder gegenwartige sein, 	(heisst der 
Raum) Osten. 

dagegen vorbanden sind, 	so ist die Zeit durch das einschliessende 
und ausschliessende Argument Ursache (von allem Entstandenen). 

10. 	Bei „dies von diesem" muss fern und nahe erganzt wer- 
den. 	Demnach das Wissen von der raumlichen Ferne und Nithe, 
wie „dies ist fern von diesem", und „dies ist diesem nahe", ist der 
Beweisgrund fur den Raum, und der Raum, gleich der Zeit, wird 
dadurch bewiesen , dass er das Substrat der Verbindung, 	als der 
nicht-inharenten Ursache der raumlichen Ferne und Mlle, ist. 	Der 
Raum nun, obwohl eins, macht durch die Eintheilung und Bedin- 
gung den Gebrauch des Ostens tr. s. w. moglich. 	Die Bedinguug 
aber ist die Weltgegend, welche dem Berge des Aufgangs (der Ge- 
stirne) am nachsten ist, und Osten heisst. 	Westeu ist die Welt- 
gegend, welche dem Berge des Aufgangs entgegengesetzt, Norden 
die, welche dem Berge Sumeru am nachsteu, und Suden, welche 
diesem entgegengesetzt 1st 	Oben ist das Substrat der Ver- 
bindung, bervorgebracbt durch die Feueropfer, welches entsteht durch 
die Verbindung der das Schicksal in sich tragenden Seele, unben 
das Substrat der Verbindung, welche durchs Fallen bervorgebracht 
wird. 	V. 

13. „Durch die besondere Wirkung", durch die Bedingung in 
der Form des entstandenen Korpers, 	( entsteht) die Vielheit, 	der 
Gebrauch des Ostens und vieles Anderen. 

14. Die besondere Wirkung wird nachgewiesen: „Wegeu der 
Verbindung der Sonne", naiad' der ersten Verbindung. .Demnach, 
die erste Verbindung der Sonne ist (lie Bedingung, welche den Ge-
brauch des Ostens regelt, und das Wissen von einer solchen Verbin-
dung, namlich „gestern fund hier die erste Verbindung der Sonne 
State, ist fur irgend jemand der Gegenstand des Gebrauchs der 
vergangenen Verbindung, fur einen Andern, „jetzt findet zuerst die 
Verbindung der Sonne Statt", der Gegenstand des gegenwartigen 
Gebrauchs, und fur einen Dritten „llforgen wird bier zuerst die Ver-
bindung der Sonne Statt linden," der Gegenstand des ktinftigen Ge- 
brauchs. 	Der Sinn ist, von dem Wissen urn die Nithe des Berges 
des Aufgangs, welcher als das Substrat einer solchen Verbindung auf- 
gefasst werden muss, entsteht der Gebrauch des Ostens. 	V. 
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15. Auf dieselbe Weise Sullen , Westen und Norden. 
1G. Dadurch sind auch die Unterabtheilungen der Weltgegenden 

erkliirt. 
17. Von der Wahrnehmung des Allgemeineu, von der Nicht-Wahr-

nehmung des Besonderen, so wie von der Eriunerung an das 
Besondere (entsteht) der Zweifel. 

16. Die Unterabtheilungen Stidosten, Stidwesten u. s. w. 	Auch 
Oben und Unten, bemerkt die Vivriti. 

17. Ueber den Zusammenhang dieses Sfitra bemerkt der Upas-
kara: Es ist zuvor festgestellt, dass die Farbe und die tibrigen cha-
rakteristischen Merkmale der vier Elemente durch ihr fruheres Sein 
als Eigenschaften der Ursache , urspriinglich (tattwika) sind ; 	sonst 
sind sie von einer Bedingung abhangig; ferner sind die Beweisgrunde 
d e r unendlichen Substanzen, welche keine besondere Eigenschaften 
haben, augegeben; jetzt soil nun der Ton, als Beweisgrund fur den 
Aether, untersucht werden. 	Mit Bezug auf den Ton giebt es namlich 
widerstreitende Aussagen der Systematiker,  , indem Einige denselbeu 
als eine Substanz, Andere ills eine Eigenschaft, und die Annahme der 
Eigenschaft zugegeben, Einige ihn als dauernd; Andere ihn als nicht-
dauernd ; und noch Andere in dem Tone noch einen anderen Ton, 
Sphotu genannt, anerkennen. 	Deshalb stellt Kanada als den ersten 
Theil der Untersuchung tiber den Ton den Zweifel auf, welchen er 
sowohl nach seinem charakteristischen Merkmale als nach seiner Ur-
sache erklart. 

Zur ErklarUng sagt die Vivriti: Der Zweifel entsteht durch die 
Wahrnehmung, d. h. das Wissen, eines Allgemeinen, eines umfassen-
dela Merkmals; ferner durch die Nicht-Wahrnehmung eines Beson-
sonderen, d. h. eines solchen, welches nur eine Alternative in sich 
schliesst, und durch die Erinnerung an ein Besonderes , eine dop- 
pelte Alternative. 	Deshalb ist die Ursache des Zweifels das Wissen 
eines unifassenden Merkmals, die Abwesenheit der Kenntniss, welche 
nur eine Alternative in sich schliesst und das Wissen von zwei 
Alternativen. 	Das „So wie" fasst die in den Nyaya-Siltra erwahnten 
beiden Arten des Zweifels, (namlich) das Wissen eines nicht-allge-
meinen Merkmals, und das Wissen um zwei widerstreitende Aussagen, 
zusammen . . . Der Siun ist, dass wegen seiner dreifachen Ursache 
der Zweifel dreifach ist. 	Gautama's Erklitrung des Zweifels lautet 
(I. ,4, 23): Zweifel ist widerstreitendes Wissen (in Bezug auf einen 
und denselben Gegenstand) hinsichtlich eines Unterschieds, welches 
entsteht aus der Unsicherheit der Wahrnehmung oder der Unsicher-
heit der Nicht-Wahrnehmung eines Merkmals (irgend eines Merkmals), 
hervorgebracht (der gauze Zustand) durch die Auffassung von allge-
meinen Merkmalen (im Gegenstande), oder von mehreren Merkmalen 
(welche nicht Einem Gegenstande angehOren kOnnen), oder von wider-
streitenden Aussagen. 
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18. Audi das Gesehene, gleich dem (zuvor) 	Gesehenen (ist eine 
i Ursache des Zweifels). 

19. Das So-Gesehene (ist) 	ebenfalls 	eine Ursache 	des 	Zweifels 
wegen seines Nicht-So-Gesehenseins. 

20. Auch vom Wissen und Nicht-Wissen .entsteht der Zweifel. 

Nach der Meinung einiger Erklarer giebt es nach der Verschie-
denheit der Ursachen flint' Arten des Zweifels, wahrend andere nur 
die drei letzten als Eintheilungsglieder anerkennen. 

18. Zur Einleitung bemerkt der Upaskara: Der Zweifel ist zwie- 
fach, 	namlich der Gegenstand desselben ist entweder 	ein tiusserer, 
oder ein innerer; wenn ein ausserer, so hat er entweder ein sieht- 
bares Merkmal, oder er hat es nicht. 	Das erstere, •wie beim Sehen 
eines Etwas, welches eine Halle hat, mid danu (lie Frage entsteht, 
ob es eine Sallie oder ein Mensch sci, — das letztere, wie, 'wenn in 
einem Walde von einer Menge von Ktihen oder Gavaya, welche durch 
Dickicht u. s. w. verdeckt sind, nur die HOrner sichtbar sind, und 
nun die Frage entsteht, ob dies.  (Gesehene) ein Rind oder ein Gavaya 
ist. 	In der That aber findet auch hier nur ein Zweifel mit ltucksicht 
auf das Merkmal der Horner Statt, 	indem die Frage entsteht, oh 
dieses Horn einem Rinde oder einem Gavaya zukomme, und Deshalb 
werden zwei Arten nur einer Redeform wegen angegeben (d. h. die 
gemachte Unterscheidung ist eben keine wahre Unterscheidung). 	Das 
Allgemeine nun, welches die Ursache des Zweifels ist, ist entweder 
als in mehreren , oder als •in Einem wahrgenommen , Ursache des 
Zweifels. 	Die erste Annahnie wird irn vorliegenden Siltra erOrtert. 
Und zur Erklarung. 	Das Gesehene, die Hohe (einer Sank, eines 
Menschen) ist, gleich dem (zuvor) Gesehenen, die Ursache des Zwei-' 
fels. 	Deshalb ist die Hilhe, welche (vorher) gesehenen Dingen, einer 
Saule und einem Menschen, gleicbt, die Ursache des Zweifels, wenn 
sie an einem vorliegenden Gegenstande gesehen wird. 

19. Auseinandersetzung des zweiten Falls, namlich dass das 
Allgemeine 	(zwei Alternativen) in einem Subjekte wahrgenommen 
werden. 	Wegen seines Nicht-So-Gesehenseins 	ist das So-Geseliene 
ebenfalls eine Ursache des Zweifels, wie z. B. Chaitra, der so ge-
sehen wurde, namlich mit Haaren, wird zu einer andern Zeit nicht 
so gesehen, namlich ohne Haare. 	Sobald nun wiederum Chaltra, 
den Kopf in ein Gewand gehtillt, gesehen wird, 	so 	entsteht der 
Zweifel, 	ob Chaitra dieser 	mit Kaaren bedeckte. oder nicht be- 
deckte sei. 	Hier ist nun der Begriff des Chaitra, das gemeinsame 
Merkmal, die Ursache des Zweifels; dies ist namlich als in Einem, 
d. h. in einem unzertrennlichen Subjekte gesehen, die Ursache des 
Zweifels. 	U.  

20. Der innere Zweifel entsteht namlich durch Wissen und 
Nicht-Wissen. 	Wie ein Astronom Mondfinsternisso u. s. w. richtig 
bestimmt, und auch unrichtig, so dass ilnn mit Rticksicht auf eigenes 
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21. Der Gegenstand, welcher durch das Gehor aufgefasst wird, 
ist der Ton. 	_ 

22. Weil das Besondere (der Begriff, die Klasse des Tons) unter 
den gleichartigen 	so wie unter den ungleichartigen (Gegen-
standen) , in beiden Fallen , nicht wahrgenommen wird , (des- 
halb entsteht ein Zweifel mit Racksicht auf den Ton). 

Wissen der Zweifel entsteht, ob es richtig oder unrichtig bestimmt 
sei. 	Oder auch, das Wissen ist zuweilen Nicht-Erkenntniss, Nicht- 
Erwiesenes 3 demnach entsteht der Zweifel, ob dieses ist oder nicht 
ist, deshalb, weil es gewusst wird. 	Wiederum geschieht auch hier 
das Auffassen des Zweifels in Folge der Wahrnehmung eines All- 
gemeinen , and nicht in Folge einer anderen Ursache. 	Demnach ist 
die Behauptung Einiger,  , dass in Gautama's Sfttra (siehe 2. 2, 17) 
die Unsicherheit der Wahrnehmung und Nicht-Wahrnehmung be-
sondere Ursachen des Zweifels seien, hiermit abgewiesen. 

21. Der Sinn ist : der Ton ist ein Gegenstand der bekannten 
sinnlichen Wahrnehmung, 	welche durch den Sinn des }Wrens ent- 
steht. 	Audi der Begriff des Tons , weil von derselben Art, ist ein 
Gegenstand, and deshalb eine Klasse. 	Die vollstandige Erklarung 
des Tons ist deshalb, dass er ein im Begriffe der Eigenschaft ein- 
geschlossene Klasse Habendes 1st, 	welches dem bekannten, 	durch 
das Gehor hervorgebrachten, Gegenstande der Wahrnehmung ein-
wohnt. V. 

22. Upaskara und Vivriti folgen• einer verschiedenen Lesart, 
indem jene drislitatwit (weil er wahrgenommen wird), diese adrishtat-
vdit (weil er nicht wahrgenommen wird) liest. 

Die Erklarung des Upaskara ist: 	Hier muss „entsteht ein 
Zweifel mit Rticksicht auf den Ton", ergiinzt werden. 	Im Tone 
werden auch die Begriffe des Tons and des durch das Gehtir Wahr- 
nehmbaren.  aufgefasst. 	Dieses nun, weil es in beiden, in den Gegen- 
standen der gleichartigen Elassen, d. h. den 23 Eigenschaften , wie 
in den Gegenstanden der ungleichartigen Klassen , den Substanzen 
and Bewegungen , als ein Besonderes , d. h. • als ein Verschiedenes 
wahrgenommen wird, bringt den Zweifel hervor,  , -ob der Ton eine 
Eigenschaft, eine Substanz, oder eine Bewegung sei. 

Dagegen die Vivriti : Weil das Besondere, namlich der Begriff 
des Tons u. s. w., welches MI Ton aufgefasst wird, in den gleich-
artigen Blassen, namlich der Farbe und den iibrigen 22 Eigenschaf-
ten , so wie in den ungleichartigen, den Substanzen und Bewegun-
gen , welche zwiefach durch das Haben des Begriffs der Substanz 
u. s. w. und durch das Nicht-Haben derselben bestimmt sind, ni ch t 
wahrgenommen wird, so, muss man hier erganzen , entsteht der 
Zweifel, ob der Ton eine Substanz sei oder nicht. Demnach ist der 
Sian: das Wissen, dass das Nidt-Allgemeine , als ausgeschlossen 
von dein, welches durch beide Alternativen bestimmt ist, in dem 

Ild. xxi. 	 24 
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23. (Der Ton) ist nicht eine Substanz, weil er (nur) Einer Sub- 
„ stanz einwohnt. 

24. Auch ist er keine Bewegung, weil er nicht sichtbar ist. 
25. Das Ende (Aufhoren) einer Eigenschaft, welche (als solche) 

existirt, ist ihr gemeinsam mit den Bewegungen. 
26. Dass (der Ton vor seiner Aussprache) existirt, dafur giebt es 

keinen Beweis. 

Begriffe des Tons u. s. w. vorhanden ist, bringt einen solchen Zwei-
fel hervor. 

Durch die verschiedene Erklarung des Besonderen (vicesha), 
welches der Upaskara als Verschiedenes, die Vivriti dagegen als 
die bes6ndere Masse der Eigenschaft fasst, bleibt der Sinn bei bei-
den Lesearten derselbe. 

23. Einer Substanz einwohnend ist das, wovon eine Substanz 
die inharente Ursache ist. 	Eine Substanz ist aber niemals die 
inharente Ursache Einer Substanz; deshalb ist der Ton nicht eine 
Substanz, weil dies der Substanz widerstreitet. U. 

24. Weil die Vorstellung, deren Gegenstand der Ton ist, nicht 
sichtbar ist, 	d. h. weil sie vermittelst eines vom Auge verschiede- 
nen aussern Sinnes entsteht. Demnach wohnt der Begriff des Tons, 
gleich dem des Geschmacks u. s. w., nicht der Bewegung ein, weil 
er eine Klasse ist, welche nicht in dem durch das Auge Walw-
nehmbaren einwohnt. U. 

25. Ist der Ton nun nicht dock eine Bewegung, weil er, wie 
das Aufwerfen u. s. w. schnell zerstorbar ist? 

Aufhoren meint schnelle Zerstorung; dies ist nun such, wie 
die Zweiheit u. s. w. in dem Begriffe der Eigenschaft abhangig 
von dem Zusammentreffen (?) mit einem ZerstOren dessen, was 
kurze Existenz hat ; deshalb ist dies n n r etwas mit den Bewegun-
gen Gemeinsames, nicht aber kommt ihm der Begriff der Bewegung 
zu. 	Und der Sinn ist, dass der von dem Geguer aufgestellte Grund, 
namlich der Begriff der schnellen Zerstorbarkeit wegen des Wissens 
der Zweiheit,1) Lust und Unlust u. s. w. unter den Fehlschluss 
fallt. U. 

Die Vivriti nimmt eine Eigenschaft, welche existirt, fur eine 
Eigenschaft, welche von beiden Parteien als solche zugestanden wird. 

26. Die Einrede nun: Zugegeben, der Ton sei eine Eigen- 
schaft; dennocli ist er kein Beweis fur den Aether; 	denn man 
konnte nur dann von ihm auf den Aether folgern, wenn er dessen 
Wirkung ware; aber er ist ewig, und dass er zuweilen nicht wahr-
genommen wird, kommt daher, dass es ihm an einem Offenbar- 
'Machenden fehlt, trifft nicht zu; denn ware der Ton vor seiner 
Aussprache existirend, so mtisste es einen andern Beweis far seine 

1) Dies kann auch iibersetzt werden: wegen dcr Zweiheit, des Wissens. 
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27. Weil er -dem Ewigen widerstreitet, (ist der Ton nicht ewig). 
28. Auch ist er nicht ewig, weil (er) von einer Ursache (hervor-

gebracht wird). 
29. Dies (dass der Ton eine Ursache hat) 	ist auch nicht erwie- 

sen, weil er sich verandert. 

• 
Existenz geben; doch giebt es keinen Beweis, dass der Ton existirt, 
ehe er gehOrt wird; deshalb ist er eine Wirkung, und nicht etwas 
zu Offenbarendes. 

Das Argument, welches der Upaskara von der Unmoglichkeit 
einer Offenbarung gegen die Ewigkeit des Tons hier und in den 
nachsten &lira hernimmt, scheint mir nicht mit dem Gedanken-
gange der Sidra iibereinzustimmen, indem die Offenbarung des Tons, 
erst im 30 sten Sidra zur Sprache kommt. 	Auch die Vivriti ist 
nicht mit jener Auslegung einverstanden; denn sie erklart einfachl 
dass der Ton existirt, d. h. dass er ewig ist, (War giebt es keinen 
Beweis. 

27. Der Widerstreit des Tons mit dem Ewigen wird wahrge-
nommen; denn auf Chaitra, wenn gleich verborgen, wird, weil er 
spricht, durch 	die Rede Chaitra's , Maitra's u. s. w. geschlossen, 
niemalS aber wird auf das Offenbarmachende, eine Leuchte n. s. w. 
durch das 	zu Offenbarende, einen Topf u. s. w. geschlossen; des- 
halb ist der Ton eine Wirkung, und nicht ein zu Offenbarendes. U. 
Dagegen die Vivriti: Weil er widerstreitet, weil er zerstorbar ist, 
ist der Ton nicht ewig. 	Seine ZerstOrung aber ist durch Wahr- 
nehmung festgestellt. 

28. „Weil er von einer Ursache", bier muss erganzt werden, 
seine Entstehung gesehen wird; denn der Ton wird als von einer 
Verbindung u. s. w. eines Stockes mit einer Trommel sich offen-
barend wahrgenommen ; demnach, weil er eine Entstehung hat, ist 
der Ton nicht ewig. U. 	„Weil er von einer Ursache", d. b. weil 
er eine Ursache hat, ist der Ton nicht ewig; denn Alles, was eine 
Ursache hat, ist nicht ewig. U. 

29. Dass der Ton eine Ursache hat, ist auch nicht durch eine 
Swartipasiddhi (einen Fehlschluss, wo das Argument im Widerstreite 
mit dem Subjekte des Schlusssatzes steht) gefolgert, weil der Ton 
sich verandert; denn wenn eine Trommel durch einen Stock u. s. w. 
geschlagen wird, so vernimmt Niemand einen starken oder schwachen 
Ton, wenn nicht ein starkes oder schwaches Anschlagen Statt findet; 
auch ist durch die Starke und Schwache u. s. w. des Offenbar-
machens eine Starke oder Schwache u. s. w. des Tones unmoglich. 
Deshalb muss auch der Gegner zugestehen, dass der Ton hervorge-
bracht werde durch eine Ursache, wie das Schlagen einer Trommel 
durch einen Stock u. s. w.; 	mid der genannte Fehlschluss findet 
nicht Statt. V. 

24! 
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30. Weil bei einer Offenbarung ein Fehler Statt finden wurde 
,(ist dieselbe unmoglich). 

31. Durch Verbindung und Trennung und durch einen Ton ent-
steht der Ton. 

32. Auch weil er durch einen Sinn (wahrgenommen wird), ist der 
Ton nicht ewig. 

33. Dann aber (wenn der Ton schnell zerstOrbar ware) wiirde 
von beiden Seiten keine Thatigkeit Statt finden. 

30. Fande eine Offenbarung des Tones Statt, so ware das un-
abanderliche Verhaltniss des Offenbarmachenden und des zu Offen-
barenden mit Rucksicht von Gegenstanden, welche denselben Umfang 
haben und von demselben Sinne wahrgenommen werden, ein Fehler, 
und ein solches unabanderliches Verhaltniss in Bezug auf solche 
Gegenstande wird nirgends wahrgenommen. 	Wird dies nicht zuge- 
geben, so mtissten bei dem Offenbaren des Ka alle Buchstaben offen- 
bart werden. 	Der Einwand nun, dass von solchen Begriffen, wie 
Wesen, Mensch, Brahmane, welche ebenfalls denselben Umfang habeu 
und zu offenbaren rind in ihrem Ursprunge, dem Orte der Theilung 
ihrer Natur, das unabanderliche Verhaltniss zwischen dem Offenbar-
machenden und dem zu Offenbarenden wahrgenommen werde, trifft 
nicht zu. 	Jene Begriffe haben nitmlich nicht denselben emfang ; 
denn der Begriff des Menschen oder Brahmanen ist nicht so weit 
wie der Begriff des Wesens. U. 

31. „Burch Verbindung", durch die Verbindung des Stockes 
mit der Trommel u. s. w., „durch Trennung" in dem zersplittern- 
den Bambu. 	Hier ist nun die Verbindung nicht die Ursache des 
ersten 'Tons, weil sie nicht vorhanden ist. 	Deshalb ist die Tren- 
nung von beiden, dem Bambu und dem Zweige, die Mittel-Ursache, 
und die Trennung des Zweiges und des Aethers die - nicbt-inharente 
Ursache. 	Zuletzt 1 	wo in der Ferne der Ton einer Laute u. s. w. 
bervorgebracht ist, da wird er, durch allmalige Fortpflanzung her- 
vorgebracht , 	sobald er den Ort des Aethers, 	welcher im aussern 
Ohr begranzt ist, bertihrt, aufgefasst, und so entsteht auch ein Ton 
aus einem Tone. U. 

32. Der Ton ist bier der artikulirte; demnach : der artikulirte 
Ton ist nicht ewig, weil er, wenn er Statt findet , durch den Sinn 
des Gehors wahrgenommen wird, wie das Gerausch einer Trom-
mel u. s. w. V. 

So auch erklart dies Sidra der Upaskara ; dock scheint kein 
Grund zu sein, das Argument auf den artikulirten Ton zu beschran-
ken , indem es die gleiche Beweiskraft fur jeden andern Ton hat. 

33. Gegen die obigen Beweise protestirt ein Anhanger der 
Mimansa : 	„Von beiden Seiten",von Seiten des Lehrers und des 
Schtilers, wiirde keine Thatigkeit Statt finden, des Lehrers zu lehren, 
und 	der Schtilers zu lernen. 	Weil solche Reden wie, 	der Lehrer 
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34. Von dem Erwahnen des „ersten" (Mantra folgt die Ewigkeit 
des Tons). 

35. So wie auch von dem Stattfinden der Wiedererkennung. 
36. Da eine Mehrheit vorhanden ist, so sind (jene Beweise) zwei- 

felhaft. 	 . 
37. Das Vorhandensein der Zahl (folgt) aus der Allgemeinheit. 

lehrt die Schiller den Veda, und, er giebt denselben den Veda, 
einen und denselben Sinn haben , 	so ist das Lehren ein Geben. 
Demnach, weil unter der Voraussetzung der schnellen Zerstorbarkeit 
des Tones das Geben und Empfangen desselben nicht wahrscheinlich 
waren , so wiirde mit Bezug auf Lehren und Lernen keine Thatig- - 
keit Statt finden. 	Deshalb muss man dem Tone nothwendig Bestan- 
digkeit zuerkennen. 	Auch weil ein Zerstorer nicht wahrgenommen 
wird, indem kein Beweis seiner Zerstorung vorhanden ist, folgt nach 
der Regel „Wer wird ihn, der so lange besteht, nachher zerstiiren," 
die Ewigkeit des Tons. V. 

34. Nach dem Texte: Drei Mal sprach er das erste, drei Mal 
das letzte Mantra nach, 	warde das dreimalige Aussprechen des 
ersten und des letzten Mantra unmoglich sein ohne eine Bestandig-
keit des • Tons. U. 

35. Dass der Ton bestandig sei, folgt auch aus dem Vorhan- 
densein der Wiedererkennung. 	Solche Wiedererkennungen wie . • 
Maitra liest denselben Sloka , 	den Chaitra gelesen , 	und dies 	ist 
dasselbe Ga, waren ohne eine Bestandigkeit des Tons unmoglich. 

36. Weil auch wenn eine Mehrheit, Vielbeit, Unbestandigkeit 
von kUrperlichen Bewegungen, wie Tauzen und dergleichen, vorhan-
den ist, Lehren, Lernen und Wiedererkennen wahrgenommen werden, 
so sind Lehren,Lernen u. s. w., was den Schluss, die Bestandigkeit 
betrifft, zweifelhaft, d. h. zu weit, indem solche Vorstellungen wie, 
,er lernt Tanzen", 	„er tanzt dreimal", 	„lVlaitra tanzt denselben 
T'anz, den Chaitra getanzt hat," alien gelaufig sind. V. 

37. Wie denn sind (bei der Annahme der Unbestandigkeit 
des Tons) solche Zahlen wie die 50 Buchstaben des Alphabets, 
der acht- oder dreisylbige Mantra , 	oder der achtsylbige Anushtup 
u. s. w. moglich? 	Sind namlich • die Buchstaben nicht bestandig, 
so entstehen 	durch 	die Verschiedenheit 	der 	Aussprache 	unzah- 
lige Buchstaben. 	Die Antwort darauf 	ist : 	Das 	wirkliche Vor- 
handensein 	der 	Zahl, 	namlich 	der 	Zahl 50 u. 	s. w., 	entsteht 
aus der Allgemeinheit , 	namlich 	aus 	den 	Klassen des Ka , 	Ga 
u. s. w. 	Obwohl Ka, Ga u. s. w. unendlich viele sind, so haben 
doch die, welche durch die Begriffe des Ka u. s. w. bestimmt sind, 
den Begriff von 50, von drei, oder von acht, gleich wie die Sub-
stanzen, Eigenschaften u. s. w., obwohl sie durch Zahlentheilung (?) 
uneudlich viele 	sind, unter den Begriff von neun , vierundzwanzig 
n. s. w. fallen. 
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., 	. 
Folgendes sind die hauptsachlichsten Sfitra Gautama's in Be-

zug auf den Ton. 
N. S. II. 11, 81. 	Weil er einen Ursprung (eine Ursache), weil 

er durch einen Sinn aufgefasst wird, and weil er als kunst- 
lich hervorgebracht gilt, (ist der Ton nicht ewig). 	(V. S. IL 
2, 27. 28. 32).  

N. S. II, 11, 86. 	(Der Ton ist nicht ewig), 	weil er vor seiner 
Aussprache nicht wahrgenommen; and weil kein Verhallendes 
u. s. w. wahrgenommen wird. (V. S. 26.) 

N. S. II. 11, 89. 	(Der Ton ist ewig), weil er untastbar ist. 
N. S. II. 11, 90. 	Nein, 	weil 	Bewegung, ( obwohl untastbar), 

nicht ewig ist. 
N. S. II. ii, 92. 	(Der Ton ist ewig), well 	er gelehrt wird. 

(V, S. II. 2, 33.) 
Ib. II. 11, 93. 	Dies ist kein Grand, weil er in der Zwischen- 

zeit nicht wahrgenommen wird. 
Ib. 96. 	(Er ist ewig), weil er wiederholt wird (ib. 34). 
lb. 97. 	Nein, well, selbst wenn sie (die Tone) verschieden waren, 

_ 	eine Wiederholung moglich sein wurde. 
Ib. 100. 	(Der Ton ist ewig), weil wir keine Ursache seiner Zer- 

storung wahrnehmen. 
Ib. 101. 	(lionnte durch Nicht-Wahrnehmung Nicht-Existenz be 

wiesen werden), so wurde immerwahrendes }Wren Statt finden, 
well keine Ursache des Nicht-Horens wahrgenommen wird. 

Man sieht, Gautama fuhrt keine Beweise an, welche die Ansicht, 
dass der Ton eine Substanz oder eine Bewegung sei, widerlegen 
sollen, 	entweder weil dies schon von liaaa,da bewiesen, 'oder weil 
es sich bei ihm von selbst versteht, dass der Ton, als Gegenstand 
einer sinnlichen Wahrnehmung, 	eine Eigenschaft sein masse. 	Da- 
gegen bestreitet er die Ewigkeit des Tons, and obwohl seine Beweise 
im Wesentlichen dieselben wie lianada's sind (der einzig neue Be- 
weis ist im 101 sten Sittra enthalten) , 	so treten sie dock schfirfer 
and in einer besseren Ordnung auf. 	Er fasst die drei Beweise fur 
die Verganglichkeit des Tons in Einem Sfitra (II. 11, 81) zusam-
men, and argumentirt sodann gegen die Beweise, welche von den 
Gegnern, hauptsachlich den Mireansaka, far die Ewigkeit des Tons 
vorgebracht werden, wahrend Kanada die Beweise gegen die Ewig-
keit des Tones and die Widerlegung der Beweise der Gegner fur 
die Ewigkeit desselben unter einander mischt. 
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Drittes 	Buc h. 
Erster Abschnitt. 

1. Die Sinnen-Gegenstande sind bekannt. 
2. Das Bekanntsein 	der Sinnengegenstande 	ist 	ein Argument 

fur einen von den Sinnengegenstanden verschiedenen Gegen-
stand. 

1. Im zweiten Kapitel ist die Untersuchung der ausseren Sub- 
stanzen vollendet; 	das gegenwartige Satra soli nun zur Vorberei- 
tung der Untersuchung fiber the Seele, welche hier in der aufge-
zahlten Ordnung folgt, dieneu. 

Die Sinnengegenstande, d. h. die Gegenstande der Sinne, nam-
lich der Geruch, der Geschmack, die Farbe, die Tastbarkeit und 
der Ton werden je durch einen ausseren Sinn aufgefasst. 	Unter 
diesen ist der durch das GehOr aufgefasste Gegenstand, ,der Ton. 
Nachdem nun so das Bekanntsein des Tons gezeigt, so ist, in Ueber-
einstimmung damit, das Bekanntsein des Geruchs •bis zur Tastbar- 
keit gezeigt. 	Demnach ist der durch den Geruchsinn aufgefasste 
Gegenstand der Geruch, der durch den Geschmacksinn aufgefasste 
der Geschmack, der nur vom Gesichtssinne aufgefasste die Farbe, 
und der nur durch den Tastsinn aufgefasste die Tastbarkeit. U. 

Die Sinnengegenstande, Farbe, Geschmack, Geruch, Tastbarkeit 
und Ton, sind bekannt, d. h. sie sind Gegenstande einer gewissen 
Wahrnehmung. 	Demnach das -Offenbar-Machen, dessen Gegenstande 
Farbe, Geruch u. s.,  w. sind, ist allgemein bekannt. V. 

2. Das Argument, der Beweisgrund fur einen von den Sinnen-
gegenstanden verschiedenen Gegenstand, die Seele; und der Sinn ist, 
das Bekanntsein ist der Beweisgrund far einen Gegenstand, die 
Seele, welcher verschieden ist von den Sinnengegenstanden, d. h. 
von den Sinnen und den Gegenstituden, namlich den Farben u. s. w. 
und den Substraten dieser letztern. 	Obwohl hier eben das Wissen 
als Beweisgrund gemeint ist, so ist dock, .weil das die Farbe u. s. w. 
offenbarende Bekanntsein noch bekannter ist (als das Wissen), der 
Beweisgrund unter dieser Bestimmung (als Bekanntsein) angegeben. 
Demnach far das Bekanntsein muss es irgend ein Substrat geben, 
entweder, well es eine Wirkung ist, wie ein Topf, oder well es eine 
Eigenschaft oder eine Handlung ist. 	Dieses Bekanntsein nun ist, 
weil es eine Handlung ist, durch ein Werkzeug hervorgebracht, 
gleich der Handlung des Sehneidens. 	Das Werkzeug des Bekannt- 
seins ist der Sinn; 	dieser aber erfordert einen' Handelnden, weil 
dies im Begriffe des Werkzeuges liegt, gleich einer Axt u. s. w. 
Demnach das, 	wekhera dies Bekenntniss einwohnt, 	weiches der 
Ftihrer der Sinnwerkzeuge , wie des Geruchs u. s. w. ist, ist die 
Seele. U. 
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3. Dieser Schluss, wodurch das Bekanntsein als ein Zustand des 

	

, , 	Korpers gefolgert wird, ist ein Fehlschluss. 
4. Weil in den Ursachen ein Nicht-Wissen StUtt findet. 

Der Sinn ist, das Bekanutsein der Sinnengegenstande, das Offen- 
baren der Farbe u. s. w., 	ist das Argument, der Beweisgrund far 
einen von den Sinnengegenstanden, d. h. den Sinnen und den Gegen-
standen derselben verschiedenen Gegenstand , eine gesonderte Sub- 
stanz, welche Seele heisst. 	Demnach durch den Schluss, das Offen- 
baren der Farbe u. s. 	w, inharirt einer Substanz , weil es 	eine 
Eigenschaft ist, gleich wie die Farbe u. s. w., in Verbindung damit, 
dass die tibrigen (Substanzen) ausgeschlossen sind, 	ist (das Dasein 
der) Seele bewiesen. V.. 

Es kann eingewandt werden, das Einwohnen (des Bekanntseins) 
im lit)rper ist durch 	d e n Schluss festgestellt : ,,Das Bekanntsein 
der Farbe u. s. w. hat den Korper zum Substrate, weil es dessen 
Wirkung ist, gleich seiner Farbe u. s. w." und es giebt deshalb 
keinen Beweis fair eine (vom Korper) abgesonderte Seele. 	Die Ant- 
wort darauf ist: Dieser Beweis, welcher das Einwohnen im Korper 
feststellt , 	ist 	ein 	Fehlschluss, 	ein Schein-Beweis, 	weil 	in 	einem 
Topfe, , Gewebe u. s. w., welehe Wirkungen des Korpers sind, der 
Korper nicht das Substrat ist. V. 

Aehnlich der Upaskara. 	Fitr eine solche Erklitrung ist aber 
gar kein Grund vorhanden ; es ist ein Fehlschluss aus dem im fol-
genden Sidra angegebenen Grunde.  

4. 	Zur Rechtfertigung der Annahme des Korpers als Substra- 
tes des Bekanntseins kann jedoch gesagt werden: Unter dem vom 
Korper Hervorgebracbten ist das Hervorgebrachte eines durch Be- 
Ivusstsein Bestimmten gemeint. 	Auch ist die gesammte Wirkung 
von Leuchtern u. s. w. nicht Erhellen (allein) 1), und so ist obiger 
Schluss 	kein Fehlschluss. 	Mit Rticksicht auf diesen Zweifel sagt 
nun der Text: „Weil ein Nicht-Wissen Statt findet", weil ein Wis-
sen nicht Statt findet, in den Ursachen der Ktirper, d. h. in seinen 
Hamden, Ftissen u. s. w. ;41) oder es heisst auch, in seinen Theilen. 
In den besonderen Eigenschaften der Erde u. s. w. wird namlich 
das frtihere Vorhandensein der Eigenschaften in den Ursachen (der 
ursprtinglichen Eigenschaften) wahrgenommen. 	Ware demnach Wis- 
sen in den Ursachen des Korpers vorhanden , so wtirde es auch 

	

I) So babe ich Chaitanyam, — Wissen, Bewusstsein iibersetzt. 	Ich weiss 
jedoch nicht, 	ob 	ich den Sinn der ganzen Stelle richtig aufgefasst. 	Ich babe 
namlich samasta mit karya verbunden, obwohl es der Stellung nach zu chaitanya 
gehort. 	In dieser Verbindung aber finde ich durchaus keinen Sinn. 

2) Diese Erkihrung des Karana, 	wonach es Werkzeug bedeutet, 	seheint 
mir durchaus unpassend. 	Das Hanna in diesem Sfitra ist dem Karya im 
nachatfolgenden gegeniibergestellt, und es bezieht sich ohne Zweifel auf die in 
II. 1, 24. vorgekommene Lebre. 
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5. Und 	weil 	ein Wissen (Statt finden musste) 	in den Wir- 
kungen. 

6. Und weil es kein Wissen giebt, (dass in den Wirkungen wirk- 
lich ein Wissen Statt findet). 

dem Korper zukommen. 	Dies ist aber nicht der Fall.. Wollte man 
nun auch Bewusstsein in den Ursachen des KOrpers zugeben, so 
wurde der Mangel der Einmtithigkeit dagegen streiten ; denn unter 
vielen Bewusstsein Habenden wird keine Einmtithigkeit wahrgenom- 
men ( wahrend 	sie 	in 	den Handlungen 	des KOrpers 	erscheint). 
(Auch) weil beim Abschneiden der Hand keine Erinnerung dessen 
Statt finden kOnnte, 	welches 	durch 	das Abschneiden empfunden 
wurde, nach dem Grundsatz: 	An das von einem Anderen Wahrge- 
nommene erinnert sich kein Anderer. 	Ferner warden bei dieser 
Annahme die Fritchte der durch den Korper vollbrachten (Thaten 
der) Feindschaft u. s. w. nicht gekostet werden; — denn Maitra 
hat nicht die Folgen des von Chaitra begangenen Vergehens zu 
leiden, — und so wurde das Gethane verloren sein, und das Nicht- 
Gethane hinzukommen. U. 

5.. Hier nun mochte eingewandt werden, dass in den Ufsachen 
des Korpers ein feineres ( und deshalb nicht offenbares) 	Wissen 
Statt finden mtichte, wahrend es im Korper selbst offenbar hervor-
trate, so dass nicht ein fruheres Nicht-Dasein der Eigenschaften in 
der Ursache, 	oder ein Mangel an Einmuthigkeit unmoglich ware. 
Darauf antwortet der Text: 	Ware in den Grundursachen des KOr- 
pers, d. h. in den Uratomen, Bewusstsein, so mtisste theses auch 
in den Wirkungen (des KOrpers), z. B. in TOpfen, wovon die Atome 
den Anfang bilden, Statt finden, und es gabe Bewusstsein auch in den 
Wirkungen in einem Topfe u. s. w , weil die besonderen Eigen-
schaften der Erde durch ihr Vorhandensein in alien erdigen Thei- 
len tiberall verbreitet waren ; 	Bewusstsein wird jedoch darin nicht 
wahrgenommen. U. 

6. 	Minute nun nicht aber doch in einem Topfe u. s. w. auf 
eine feinere Weise Bewusstsein Statt finden? 	Nein, antwortet das 
Sutra, weil es durch keinen Beweis festgestellt ist, dass es Bewusst- 
sein in einem Topfe u. s. w. gabe. U. 	Ganz ahnlich die Erklarung 
der Vivriti, welche noch hinzuftigt: Das „Und" schliesst den Fehler 
der Komplizirtheit ein; 	statt der komplizirten Annahme von vielen 
Bewusstseienden in vielen Theilen ist die Annahme einer anderen 
Substanz 	als Substrat des Bewusstseins angemessen. 	Es 	soli nun 
auch 'noch anderes einschliessen, z. B. dass bei der Annahme des 
korperlichen Substrats 	ein Erwachsener 	keine Erinnerung 	haben 
IcOnnte von dem, 	was er in seiner Kindheit erfahren u. s. w. 	Es 
ist jedoch unnothig, hierauf weiter einzugehen. 
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7. Der Beweisgrund ist eben etwas Anderes. 	Die Behauptung 
deshalb (dass etwas von dem Beweisenden Nicht-Verschiede-
nes der Grund sei), ist ein Trugschluss. 

8. Etwas Anderes ist namlich nicht der Grund von etwas Ande- 
rem (d. h. von etwas Anderem irgend welcher Art; 	deshalb 
wurde 	ein 	solches Argument 	einen Fehlschluss 	zur Folge 
haben), 

• 
7. Es wird behauptet, dass durch die Sinnenwerkzeuge, das 

Ohr u. s. w. auf einen Regierer geschlossen wird; 	dies 1st aber 
nicht angemessen ; denn durch die Sinne wie das Ohr, wird weder 
eine Identitat mit der Seele, noch eine Entstehung derselben ( aus 
der Seele) festgestellt. 	Ohne beides (eins von beiden) aber ist kein 
untrennbares Eingeschlossensein, und ohne dieses kein Schluss mog- 
lich. 	Die Antwort darauf ist: 	Der Beweisgrund 	ist eben 	etwas 
von dem zu Beweisenden Verschiedenes , nicht aber ist er mit dem 
zu Beweisenden identisch, well sonst das zu Beweiiende nicht ver-
schieden ware (und deshalb nicht bewiesen zu werden brauchte). 
Deshalb ist der Grund, worin eine solche Identitht Statt flinde, ein 
Scheingrund. 	U. 	Aehnlich 	die Vivriti, 	deren Einleitung jedoch 
etwas verschieden ist, nhmlich : Wie aber kann durch den Beweis- 
grund, dass das Wissen eine Eigenschaft sei, eine Substanz 	als 
Substrat , des Wissens gefolgert werden? 	Denn das was nicht iden- 
tisch ist, 	oder nicht daraus entstanden ist, bat keine Beweiskraft. 
Diese Zweifel derer, welche den Standpunkt der Sankhya behaupten, 
wird im gegenwartigen Sara hinweggerhumt. 	Und zur Erklarung: 
Etwas Anderes, ein von dem zu Beweisenden verschiedenes Ding, 
ist eben der Grund ; 	denn ein von dem zu Beweisenden nicht ver- 
schiedener (Grund) ist ein Trugschluss, weil wenn das zu Bewei-
sende nicht bewiesen ist, auch ein davon Nicht-Verschiedenes nicht 
bewiesen ist. 

8. Wie kann aber der Begriff der Eigenschaft, welcher nicht 
von dem zu Beweisenden entstanden ist, Beweiskraft haben? Wenn 
dies der Fall sein sollte, so konnte man auch vermittelst des Rau- 
chei u. s. w., wie auf das Feuer u. s. w., 	so auch auf den Esel 
u. s. w. schliessen. 	Die Antwort darauf giebt das Sidra, weil ein 
anderer Gegenstand nicht der Grund eines anderen ist; denn der 
Rauch u. s. w., welcher ohne das Eingeschlossensein des Esels u.s.w. 
ist, ist, wenn der Esel u. s. w. das zu Beweisende ist, ein Schein-
grund, nicht aber, wenn es das Feuer u. s. w. ist, well hier das 
Eingeschlossene Statt findet, 	und die Meinung ist, dass, 	wenn in 
dem Angemessenen das Eingeschlossensein sich findet, darin nichts 
Zufalliges ist. 
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9. Das Verbundene, 	das Inharirende, das Einem Gegenstande 
( zugleich) Inharirende, so wie das Widersprechende (sind 

' 	Grande). 

9. 	.Wenn der Grund eine Eigenschaft ist, 	so ist das Einge- 
schlossene schwer verstandlich; denn die Regel ist, 	dass das Ein- 
geschlossene von Identitat, oder von Entstehung abhangt. 	. 

Zur Erklarung der Upaskara: Ein solcher Grund wie: Der 
Kiirper hat eine Haut, weil er uuter den Begriff des KOrpers flint, 
heisst das Verbundene. 	Haut wird namlich das genannt , was einc 
dem Wachsthum und der Abnahme unterworfene Substanz umschliesst. 
Diess ist nun weder die Wirkung ,noch die Ursache des KOrpers, 
sondern etwas , das nur zugleich mit ihm entstanden und mit ihm 
unzertrennlich verbuuden ist. 	Auf dieselbe Weise (ist) das Inha- 
rirende (ein Grund); z. B. der Aether ist ausgedehnt, weil er unter 
den Begriff der Substanz fall; gleich wie ein Topf. 	Hier wird das 
zu Beweisende, die Ausdehnung, durch den Begriff der Substanz, 
welcher dem Aether inharirt, bewiesen. 	Oder, die fortgesetzte Thei- 
lung 	des Ausgedehnten 	muss 	irgendwo 	aufhOren ; 	durch diesen 
(Schluss?) wird der Begriff des Atoms, einer besonderen Ausdehnung 
bewiesen; darans wird auf das Atom, als das Substrat derselben, 
geschlossen. 	Der Schluss aber von dem Ton u. s. w. auf den Aether, 
von dem Wissen u. s. w. auf die Seele, namlich der Schluss von der 
Wirkung auf die Ursache, ist hiermit nicht ansgesprochen. 

Die Vivriti. 	Das Verbundene, das welches der Verbindung 
folgt, sind Grande, muss man bei allem hinzudenken. 	Demnach ist 
das, was der Verbindung folgt, der Grund des anderen Gliedes der 
Verbindung-, 	das Eingeschlossene. 	Wie 	ware 	sonst 	ein 	solcher 
Schluss moglich, wie: 	dieses Land besitzt Wagenlenker, weil es 
vortrefflich sich bewegeude Wagen hat, und das Verhaltniss , wo-
durch die Schlussfolge bestimmt wird, ist die Verbindung der unter 
sich Verbundenen. 	Ferner auf dieselbe Weise ist das Inharirende 
( der Theil) der Grund des in Inharenz Stehenden (des Ganzen). 
Wie sollte sonst, wenn man nur den Theil eines Thieres erblickt, 
der Schluss auf das Ganze eines Thieres u. s. w. 	mOglich sein. 
Dagegen darf man nicht einwenden, dass wahrend des Zustandes 
der Verbindung des Auges mit dem Theile, wegen des Stattfindens 
mit dem Ganzen die Wahrnehmung des letzteren schwer zu ver-
hindern ware; denn ein solcher Schluss ware nur aus dem Wunsche, 
einen Schluss zu machen, mOglich. 	Deshalb, weil der Wagen u. s. w., 
welcher von dem Wagenlenker verschieden und nicht von demselben 
gemacht 1st, diesen einschliesst , 	so ist das Eingeschlossene nicht 
unabanderlich von Identitat oder von einer Entstehung aus ihm 
abhangig. 

Die Erklarungen der Kommentare ist schwer, ja unmOglich zu 
verstehen, 	ohne die logische Kunstsprache der Nyiya genau za 
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kennen. 	Es ist deshalb 	bier der geeignetste Ort, 	die logische 
Theorie des Kanada zugleich mit der des Gautama 'und der spateren 
Nyaya-Schule auseinanderzusetzen. 

Die Skim des Kanada, welche sich auf den Schluss bezieben, 
finden sich ausser den hier angegebenen, im 2ten Abschnitte des 
neunten Buches. 	Der leichteren Vergleichung wegen babe ich sie 
unten in einer Note angefuhrt 1).  

Die Schlusstheorie des Kanada geht aus vom logischen Grunde 
(lingam) ; denn das argumentative Wissen heisst bei ibm laingikam, • 
d. h. das Wissen, welches den logischen Grund, den Mittelbegriff, 
zum Gegenstand hat, und wie sehr derselbe der Mittelpunkt seiner 
Ansicht ist, zeigen schon die Menge seiner Synonyme an. 	Was 
bedeutet nun bei ibm Wissen vermittelst 	des Grundes? 	Ip dem 
ersten der unten angeffihrten Sidra wird dieses Wissen nicht er-
klart, sondern eingetheilt; dagegen scheint diese Erklarung in dem 
zweiten durch die Worte: „Von diesem ist dies" gegeben zu sein. 
Wenn der Grund irgendwo sich findet, so wird auf die Folge noth- 
wendig geschlossen. 	Wo der logische Grund, da ist auch die Folge, 
beide sind untrennbar verbunden. 	Von diesem Verhaltnisse wird 
nun ferner in demselben Sidra gesagt; dass es aus dem avayava, 
dem Theile entspringe. 	Der Upaskara, welchem die Vivriti folgt, 
erklart dies durch ekadecat udaharanat, d. h. 'aus dem Theile des 
fanfgliedrigen Schlusses, welchen Gautama udaharana nennt, namlich 
dem allgemeinen Obersatze. 	Diese Erklarung kaun sich nur auf 
den Ausdruck avayava stfitzen, wurde aber an unserer Stelle das 
eine Glied des Schlusses bezeichnen, wahrend es bei Gautama den 
ganzen funfgliedrigen Schluss bedeutet. 	Abgesehen hiervon, ist es 
kaum glaublich , 	dass Kanada denselben gekannt 	babe ; 	oder er 
wurde seiner sicher in seinem Werke erwahnt, und noch mehr, die 
in demselben gewonnenen festen Bestimmungen nicht mit so schwan- 
kenden, wie er sie gebraucht, vertauscht haben. 	Wahrscheinlich 
hat avayava hier seine arsprangliche Bedeutung „Theil", und der 
Sinn ware dann, dass man von einem Theile auf den anderen damit 
nothwendig verbundenen Theil schliesst. 

1) IX, 2. 
1. (Emu Botches Wissen wie): Von diesem 1st dies die. Wirkung, von diesem 

1st dies die Ursache, 	dies ist mit diesem verbunden, dies ist diesem ent- 
gegengesetzt, dies ist diesem inharirand, ist ein Wissen durch den Grund 
(laingikam). 

2. Von diesem (zu Folgenden) ist dies (der Grund, 	entsteht das argumenta- 
tive Wissen); Ursache, Wirkung und das Verbundene entstehen aus dem 
Theile. 

4. 	Argument (hetub) , Anfilbrung (apadecah) , 	Grund (lingam), Beweis (pra- 
manam), unmittelbare Ursache (karanam), sind synonyme Ausdriicke. — 

Hier 1st zu benterken , dass zwei dieser Kunstausdrticke bei Gautama eine 
ander° Bedeutung angenon-imen haben ; 	apadecah nilmlich gilt bei diesem nur 
ads Aussage, wiihrend pramanare alle Beweisarten umfasst. 
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Mau sollte nun erwarten, dass Kaniida die logische Folge eben 
so bestimmt wie den logischen Grund bezeichnet Witte. 	Merkwardig 
genug, er hat fur jene keinen Namen ; dass er sie jedoch genau 
im Sinne hatte, ist keine Frage , denn es liegt in der Natur dieses 
Verhaltnisses, dass man den Grund ohne die Folge, and umgekehrt, 
nicht denken kanu. 	Dies geht auch aus der Form des Fehlschlus- 
ses , 	den er anaildintika oder sandigdha nennt, hervor. 	Was er 
darunter versteht , wird aus dem Beispiele klar, 	welches er selbst 
dazu giebt, III. 1, 17. 	„Weil dies gehOrnt ist, deshalb ist es ein 
Rind", namlich, dass mit dem Grunde nicht bloss ein Subjekt ver-
bunden ist, sondern, mehrere, dass daher, wenn man von dem Grunde 
aus auf nur ein Subjekt schliesst, 	die logische Folge ein Fell- 
schluss ist. 

Hieraus ist offenbar, dass Kantida die logische Verbindung des 
Grundes (des Mittelbegriffes) mit dem Ober- and Unterbegriff wohl 
erwoft

b
en , and dass er ferner die Bedingungen kannte, durch deren 

Beobachtung ein richtiger Schluss, uud durch deren Verletzung ein 
falscher, Schluss erfolgt, 	zugleich ist aber nicht zu laugnen, dass 
er Ober den Mittelbegriff die beiden anderen mit ihm verbundenen 
Begriffe vernachlassigte, and sie noch nicht durch angemessene Aus-
drucke feststellte.  

Auf wie viele Arten ist nun der logische Grund mit der logi- 
schen Folge verbunden? 	Durcli die Losung dieser Frage ' werden 
die 	verschiedenen Arten 	des Schlusses 	bestimmt. 	Die Antwort 
Kanada's 	ist nicht liberal' gleich. 	In III. 1, 9. wird gesagt: 	Das 
Verbundene, das InhOrirende, das freien Gegenstanden (zugleich) 
Inharirende, so wie das Widersprechende (sind Griinde). 	Dagegen 
IX.- 2, 1. (Ein solches Wissen wie) , von diesem ist dies die Win. . 
kung, von diesem ist dies die Ursache, dies ist mit diesem ver- 
bunden, dies ist diesem widersprechend, dies ist diesem inharent, 
ist emu Wissen vermittelst des Grundes. 	Im 	Sidra III. 1, 9. 	ist 
also der Schluss von der Wirkung auf die Ursache, and umgekehrt 
von der Ursache auf die Wirkung weggelassen, dagegen das Einem 
Gegenstande (zugleich) Inharirende hinzugekommen, and das Wider-
sprechende in den drei zunachst folgenden Sfitra noch in drei Arten 
getheilt. 	Diese Verschiedenheit findet ihre Erklarung in dem Zwecke, 
welcheu Kanada in jeder der beiden Stellen hat. 	III. 1, 9 ist nicht 
der systematische Platz fur die Auseinandersetzung des Schlusses. 
Sein Zweek ist pier offenbar polemisch. 	Es ist durum zu thun, 
die Seele als Substanz zu beweisen , uud der Schluss, durch wel- 
chen er diesen Beweis fillirt, ist von 	den gewohnlichen Schltissen 
von der Ursache auf die Wirkung and umgekehrt, deren sich die 
Sankhya hauptachlich bedienen, 	verschieden. 	Er muss 	deshalb 
nachweisen, dass diese letzteren nicht die einzig moglichen sind, 
sondern dass eine Menge von Schnissen gemacht werden, in welchen 
jenes Verhaltniss nicht vorkommt. 	In seiner Aufahlung der mog- 
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lichen Schlusse kommt es daher mehr auf Vollstandigkeit als genauo 
Eintheilung an. 	Dagegen ist IX. 2, 1 	die systeniatiiche Stelle far 
das Schlussverfahren, und pier stellt er alle Arten des Verhaltnisses 
zwischen dem logischen Grunde und der logischen Folge zusammen, 
welche ihm bekannt sind. 	Das Einem Gegenstand (zugleich) Inha- 
rirende ist nur weggelassen, well es nur eine Art des Inhariren-
den ist. 

Dies ist noch nicht die letzte Eintheilung der Schliisse, welche 
Kanada macht; 	diese ist vielmehr, gleich der Sankhya, dass der 
Schluss entweder von der Wirkung auf die Ursache, oder von der 
Ursache auf die Wirkung, oder von dem Allgemeinen auf das Be-
sondere geht, und mit der Sitnkbya bezeichnet er den letzteren 
durch samanyatab drishtam, das allgemein Wahrgenommene, Aufge- 
fasste. 	So bezeichnet 	er es selbst an 	mehreren 	Stellen, wo 	er 
Schlusse dieser Art macht, z. B. II. 1, 8. II. 1, 16. 	III. 2, 7. 	Die 
Arten des samanyatah drishtam sind eben jene Verhaltnisse, welche 
er IX. 	2 , 1. aufzahlt. 	Warum er nicht aber diese Eintheilung 
zuerst gemacht , und nachher das samanyatab drisfitam wieder ein- 
getheilt habe? 	Wahrscheinlich, weil er sie als bekannt voraussetzte, 
wahrend die weitere Eintheilung ihm angehorte, und es ihm deshalb 
hauptsachlich darauf ankam, sie vor allem hervorzuheben. 

Ob nun Kanada die Schliisse schon in Einschliessung- (Sub- 
sumtions-) und Aussonderungs-Schlusse eingetheilt habe? 	Die Vivriti 
erklart so das Slitra III. 2, 18, wo sie das iTyatireka der vy-atireka- 
vyipti gleich setzt. 	Ich zweifle an aer Richtigkeit dieser Erklarung; 
denn man sollte denken, 	class Kanada nicht verfehlt haben wiirde, 
einen 	fur seine Theorie so wichtiget; Begriff ausdrticklich ausein- 
ander zu setzen. 	 . 

Bei Gautama sehen wir einen entschiedenen Fortschritt in der 
Theorie. 	Nach ihm ist der Schluss, welchem immer die Wahrneh- 
mung vorangehen muss (tat-piirvakam), dreifach, indem er namlich 
von der Ursache, von der Wirkung, oder von einem allgemein Auf- 
gefassten ausgehen kann. 	In dem ersten Buch giebt Gautama nur 
die Erklarungen and Eintheilungen , wahrend spaterhin die nahere 
Untersuchung gefuhrt wird.  

Zum Schlusse gehbren nun auch die Glieder, in denen er zur 
Darstellung kommt. 	Diese sollten deshalb entweder der Erklarung 
desselbeu unmittelbar folgen, oder bei der naheren Untersuchung 
des Schlussverfahrens ihren Platz finden. 	Keines von beiden ist 
der Fall, indem Gautama gleich nach der Eintheilung der Schliisse 
im ersten Buche zum Vergleiche tibergeht, und im zweiten Buche 
(5, 37 u. f.), wo er den Schluss nailer untersucht, und die Behaup- 
tang , dass es keine Beweise durch Schluss Babe, widerlegt. 	Die 
Glieder des Schlusses werden vielmehr nach dem Lehrsatze (sid- 
dhanta) 	auseinander gesetzt, 	worauf ich 	sogleich zurtickkommen 
werde. 

   
  



Eder,  , die Lehrspriide der Vaigeshika-Philosophie. In. 1. 9. 	371 

I. 6. 32. 	Es giebt nun 5 Schlussglieder, 	namlich 1. die Auf- 
stellung (Thesis), 	2. den Grund, 3. die Anfuhrung, das Bei- 
spiel (der allgemeine Obersatz), 4. die Anwendung und 5. die 
Folgerung. 

34. Der Grund ist das Beweisende (sadhanam) des zu Beweisen- 
den (sadhya), (und dieses geschieht) 	durch seinen gleichen 
Charakter mit der Anfuhrung, 	oder eben so durch seinen 
entgegengesetzten Charakter. 

35. Die Anfuhrung ist ein Beispiel, welches den gleichen Cha- 
rakter mit dem zu Beweisenden feststellt. 

36. Oder im Gegentheil die Anfuhrung ist anssondernd, indem 
sie das Gegentheil durch einen Charakter, welcher von dem 
zu Beweisenden ausgeschlossen ist, 	feststellt. 

37. Die Anwendung ist die Herbeiziehung des zu Beweisenden, 
indem sie, abhangig von der Anfuhrung, (erklart), dass etwas 
so ist, oder nicht so ist. 

38. Die Folgerung ist Wiederholung der Aufstellung vermittelst 
der Aussage des Grundes. 

Hier ist offenbar 	die Theorie des Schlussverfahrens vollendet. 
Der Grund (hetu) ist verbtinden mit dem Oberbegriffe im Obersatze 
(udaharanam), und ebenfalls mit dem Unterbegriffe im Untersatze 
(dem upanayam), so dass die logische Folge im Schlusssatze hervor-
tritt; eben so offenbar ist etwas Ueberflussiges und etwas, was noch 
weiter geschieden werden muss, zu bemerken. 

Das Ueberiiiissige sind die beiden ersten Siitze, die Aufstellung 
and die Angabe des Grundes ; denn es erscheint durchaus keine 
Nothwendigkeit, beide zweimal anzufuhren. 	Wir durfen nun wohl 
voraussetzen, dass der sonst so scharfsinnige Verfasser der Nyaya- 
Sidra diese Wiederholung ebenfalls bemerkt, 	sich jedoch far die 
Beibehaltung derselben aus einem fur ihn wichtigen Grunde ent- 
schieden babe. 	Was nun dieser Grund gewesen, scheint durch die 
systematisehe 	Stellung , 	in welcher er die Glieder des 	Schlusses 
anfuhrt, klar zu sein. 	Sie werden namlich, wie oben bereits an- 
gegeben, nach dem Lehrsatze angegeben. 	Ein Lehrsatz ist das, 
dessen Annahme 	auf eine Theorie (tantra) sich stutzt. 	Da nun 
jeder Lehrsatz bewiesen werden muss, 	so ist es wichtig, die Auf- 
merksamkeit sogleich auf das zu Beweisende zu richten, und da- 
durch an eine mogliche Antithesis denken zu lassen. 	Hiernach ist 
die Thesis das Erste, und erst das Zweite die Begrtindung, welche 
zeigen muss, dass das in der Thesis Behauptete eine richtige Fol.; 
gerung aus dem Grunde ist. 	In dieser Rticksicht wenigstens ware 
das Ueberflussige gerechtfertigt. 

Zweitens 	sind die im Schlusse vorkommenden Glieder nicht 
wieder in ihre einzelnen Bestandtheile zerlegt worden. 	Zwar wer- 
den schon die Namen von hetu (Grund) und sadhya (Folge) ange- 
fuhrt; 	aber 	keins 	von beiden bezeichnet bestimmt 	die Begriife, 
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welche zu Urtheilen zusammengefasst werden, sondern die Urtheile 
selbst, und es fehlt ganz und gar an dem Namen far den Unter- 
begriff. 	Dies ist jedenfalls ein Mangel; 	denn 	erst durch die Auf- 
losung der Urtheile in ihre Bestandtheile wird das Verfahren beim 
Schliessen vollkommen klar. 

Zu der Eintheilung der Schlusse nach der Wirkung, nach der 
Ursache, und nach, einem allgemein Aufgefassten , kommt noch eine 
andere, welche vom logischen Grunde ausgeht. 	Der Grund namlich 
hat entweder das gleiche Merkmal mit der Anfilbrung (dem Ober-
satze) , oder er hat ein Merkmal, welches diesem widerspricht (34), 
so dass demgemass durch den Grund die Folge entweder gesetzt 
oder ausgeschlossen wird, und die Eintheilung der unserer Logilcer 
in allgemein bejahende und verneinende Schlusse entspricht. 

Aber Gautama's Darstellung selbst ist nicht ganz klar. 	Was 
den allgemein bejahenden Schluss betrifft, da ist freilich kein Zweifel. 
Wenn die Anfuhrung (der Obersatz) aufgestellt ist, so erfolgt durch 
Hinzuziehung des logischen Grundes (des Untersatzes) der bejahende 
Schluss. 	Wie nun, 	wenn die Enftihrung negativ (36) ist? 	Dann, 
behauptet Gautama (37), ist die Anwendung (der Untersatz), und 
damit auch der Schluss, ebenfalls negativ. 	Dies wurde nun die 
allgemeine Regel verletzen: 	ex meris negativis nibil sequitur, und 
wir setzen unbedingt voraus, dass Gautama sich einen Verstoss gegen 
dieselbe nicht schuldig gemacht haben Untie. 	Wir behaupten des- 
halb, dass wenn beide Pramissen eine negative Form an sich tragen, 
diese bei einer derselben nur scheinbar ist. 

Schade , 	dass Gautama selbst in den betreffenden Sidra kein 
Beispiel giebt; das von dem Kommentar zu Sidra 36 angefuhrte, 
namlich: Der lebende Korper hat eine Seele, weil er den Lebens- 
wind u. s. w. besitzt. 	Wo es so ist, da ist es so, wie —; wo es 
nicht so ist, da ist es nicht so, ist nicht klar genug. 

Das gewiihnliche Beispiel der sptiteren Schule far den abson- 
dernden (negativen) Schluss, ist: 	Wo ein Teich ist, da ist kein 
Rauch, weil der Teich dem. Feuer entgegengesetzt ist. 

her 	batten 	wir 	also entweder einen allgemein bejahenden 
Obersatz, und einen Schluss nach der zweiten Figur, namlich: 

Wo Rauch ist, da ist Feuer, 
Der Teich hat kein Feuer, 
Der Teich bat keinen Rauch. 

Oder einen allgemein verneinenden Obersatz, und einen Schluss nach 
der ersten Figur, namlich 

Wo Wasser ist, ist kein Feuer, 
Der Teich hat Wasser, 
Der Teich hat kein. Feuer. 

Hier aber masste noch der Scbluss hinzugeftigt werden, ' dass der 
Teich keinen Rauch' Witte, weil er kein Feuer hat, und dies ware 
ein Kettenschluss. 
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Oder such beide Pramissen verneinend, namlich 
Wo kein Feuer ist, da ist kein Rauch, 
Der Teich hat kein Feuer, 
Der Teich hat keinen Rauch. 

Dies letzte scheint mir nun nach der Auseinandersetzung des 
Sidra die Form zu sein , welche Gautama bei seinem aussondernden 
Schlusse im Sinne hatte. 	Hier ist die Unter-Pramisse in der That 
bejahend , indem das Pradikat „Mein Feuer", dem Subjekte des Ober- 
satzes untergeordnet wird. 	In der That aber ist die Ober-Pramisse 
nur der negative Ausdruck des positiven Satzes. 	Wo Rauch 	ist, 
da ist Feuer, und musste als solcher, urn richtig zu bleiben , eine 
Umkehrung erleiden. 

Die spatere Schule zergliederte nun wirklich die verschiedenen 
Begriffe, welche zu einem Schlusse zusammentreten, und erweiterte 
deshalb 	auch 	die logische Terminologie. 	So, finden 	wir bier den 
Oberbegriff, den Mittelbegriff, und den Unterbegriff, *oder das Sub-
jekt des Schlusssatzes. 

Das Pradikat des Obersatzes heisst der vyapaka, wortlich der 
Durchdringende, 	der Erftillende, 	der Einschliessende; 	es ist der 
Begriff, 	der einen 	anderen durchdringt, 	ihn einschliesst, 	so dass, 
wenn der andere gesetzt wird, er auch gesetzt wird, und wenn er 
aufgehoben, auch der andere aufgehoben wird. 	Er ist gewohnlich 
der hohere, weitere Begriff. 	Der andere, mit ihm verbundene Be- 
griff, heisst vyapya, das Durchdrungene, Eingeschlossene, oder auch 
zu Durchdringende, Einzuschliessende , weil er von dem iiyipaka 
eingeschlossen wird, und daher in der Regel auch der niedere Be- 
gruff ist. 	Der vyapaka ist das Pradikat des Obersatzes. 	Ist nun 
der Schlusssatz allgemein bejahend , so ist der vyapaka der Ober-
begriff, und der vyapya der Mittelbegriff; ist er verneinend, so ist 
der vyapya der Oberbegriff, und der vyapaka der Mittelbegriff. 

Das Verhaltniss nun, in welchem das Einschliessende zu dem 
Eingeschlossenen 	und umgekehrt steht , heisst vyapti

' 
 die Durch- 

dringung, das Erfalltsein , das Eingeschlossensein, and wilrde nach 
unserer Terminologie 	den Obersatz 	des 	Schlusses 	bilden. 	Dies 
Verhaltniss ist nun ftir die spatere Schule von grosser Wichtigkeit, 
und man muss es genau erkennen , urn vor falschen . Schltissen be- 
walla zu werden. 	Man kann namlich nicht willktirlich den einen 
oder den anderen Begriff als den einschliessenden oder eingeschlos- 
senen ansehen; 	dieses hangt von der Natur der Begriffe selbst ab, 
und nur, wo man diese erkaunt hat, giebt es ein richtiges Verhalt- 
niss des Eingeschlossenseins. 	Z. B. 	der Satz : Wo Rauch ist, da 
ist Feuer, enthalt ein richtiges Ei geschlossensein,- nicht aber seine 
Umkehrung: 	Wo Feuer ist, da ist Rauch; 	denn es giebt Feuer, 
wo auch kein Rauch Statt findet, wie bei einer gliihenden Eisenkugel. 

Die vyapti, 	das Eingeschlossensein, erhalt gewOhnlich noch 
Bd. XXI. 	 25 
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einen Zusatz, indent ein Beispiel ihres Vorkommens angefahrt wird, 
z: V. wo Rauch ist, da ist Feuer, wie auf einem.:Ktichenheerde. 

	

Paksha (Theil) heisst der Begriff, 	welcher mit dem Grunde 
(dem Mittelbegriff) entweder verbunden, 	oder von dernselben aus- 
geschlossen wird; 	er ist deshalb 	das 	Subjekt 	des 	Schlusssatzes, 
oder 	der Unterbegriff. 	Durch 	den Mittelbegriff wird 	an 	dieses 
Subjekt das Eingeschlossensein (vytipti) angekntipft, 	oder von ihm 
getrennt. 	Wird er verbunden, 	so ist der Mittelbegriff das Einge- 
schlossene (vy'apya), 	und hat das Einschliessende 	(vyapaka) 	zur 
Folge; 	wird 	der Mittelbegriff vom 	Subjekt getrennt, 	so 	ist der 
Mittelbegriff umgekehrt das Einschliessende (vyapaka), 	und 	seine • 
Trennung vom Subjekt (.paksha) hat die Trennung des letztern vom 
Eingeschlossenen zur Folge. 	Die Hervorhebung dieser Verbindung 
des Subjektes (paksha) mit dem Mittelbegriffe, oder seine Trennung 
von ihm, 	ist ebeu 	der Schluss, 	das .zu Bweisende 	(sadhya), 	die 
Folge, worunter' nun entweder der gauze Schlusssatz, oder auch das 
Pradikat des Schlusssatzes verstanden wird. 	Der Oberbegriff, wel- 
cher 	in einem 	bejahenden Schlusse 	das Prittlikat , des 	Obersatzes, 
in einem verneinenden das Subjekt desselben billet, tragt demnach 
im Schlusssatze den Namen der Folge (sadhya). 

Gegen diese Terminologie lasst 	sich Nichts erinnern ; 	sie 	ist 
ganz dem Verhaltnisse gemiiss, welches zur Untersuchung vorliegt; 
ja sie ist sogar umfassender als die Theorie, welche zwar richtig, 
aber nicht vollstandig ist; doch hiervon spitter. 

Die Terminologie 	ist nun kcineswegs hiermit geschlossen; 	im 
Gegentheil, um das Verhaltoiss zwischen vyapaka,. vyapya mid paksha 
zu bestimmen mid gegen jeden moglicheu Einwand zu rechtfertigen, 
hiiult 	sie sich bis zu den spitzfindigsten Unterscheidungen, 	wie in 
dem Kommentare zum Bbaslia-Pariccheda, in dem Anunifina-Khmla 
u. s. w., 	in welche ich mich aber hier nicht einlassen will. 

Wie ist nun die Form des Schlusses, oder wie wird geschlos- 
sen? 	Nacb Gautama besteht der Schluss aus hid Gliedern, indent 
man von der Aufstellung 	durch die tibrigen Glieder, 	den Grund, 
die Anfidirung, die Anwendung wieder auf sie als Schlussfolge zu- 
xiickkommt. 	Es 	konnte der spitteren Schule nicht entgehen, 	dass 
diese Annahnie, 	wenn 	auch 	nicht willktihrlich, 	doch nicht in der 
Natur der Sache lag, 	und So macht sie denn 	die Unterscheidung 
zwischen 	der Form, 	welche 	der Schluss 	fair 	den 	Schliessenden 
selbst, und der, welche 	er fur einen Andern bat 	(AnumAna-K. 
p. 54). 	Der liinfgliedrige Schluss 	hat 	nach 	ihr die Absicht, 	den 
Gegner, 	oder 	tiberhaupt 	einen Anderen 	von 	der Wahrheit 	des 
Schlusses arr tiberzeugen, und ware demnach seine Form in dieser 
Hinsicht gerechtfertigt. 	Das Schliessen fair den Schliessenden selbst 
geschieht aber nicht in. dieser Form, 	sondern 	bier 	sind nur zwei 
Glieder erforderlich, namlich Paksha, das Subjekt des Schlusssatzes, 
wird gedacht in seiner Verbindung mit dent logischen Grunde, wel- 
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cher wiederum durch seine vyapti, sein Eingeschlossensein, bestimmt 
ist. 	Dies ist das erste Glied. 	Die Auffassung dieses Verhaltnissifs 
(des Subjekts in seiner Verbindung des durch 	das Einschliessende 
bestinunten Eingeschlossenen) heisst paramarsha, Ueberlegung. 	'Penn 
die Ueberlegung geschieht, 	so 	fiudet auch 	die 	Schlussfolge Statt, 
und 	diese 	ist das 	zweite 	und letzte Glied 	des 	Schlusses. 	Z. B. 
Aus der Ueberlegung, class dieser Berg Rauch bat, welcher durch 
das Eingeschlossensein des Feuers ( wo Rauch at, da ist Feuer ) 
bestimmt ist, geld der Schluss hervor, dieser Berg hat Feuer. 	Die 
Ueberlegung, aus welcher unniittelbar die logische Folge entspringt, 
ist demnach die unmittelhare Ursache (karanam) des Schlusses , und 
identisch 	mit . der Operation 	des 	Schliessens , 	welshes 	auumanam, 
im Gegensatze zu anumiti, der Schlussfolge, heisst. 

Dies ist im Resultat ganz richtig, der Form nach aber nicht. 
Die beiden Obersatze sind in einen zusammengefasst; aber beim 
Denken wird er zuerst nothwendig in 	zwei Satze getrennt ; 	dean 
jeder der drei Begriffe, woraus er besteht, wird mit den beiden 
andern einzeln gedacht; 	d. 	h. 	es 	giebt 	zwei Pramissen. 	Zuerst 
wird der paksha zusammengefasst mit 	deco Grunde (dem Mittel- 
begriffe); 	wird dieser nun wieder mit der vyapti gedacht, 	so ist 
dies wieder ein Denken fur sich, und dies sollte seinen gesonderten 
Ausdruck finden. 	Die vyapti, das Eingeschlossensein, ist Mier nach 
indischer Vorstellung. nicht etwas , 	was 	sogleich 	in 	seiner ganzen 
Bedeutung einleuchtete; 	es- kommt vielmehr fur den Schluss sehr 
viel darauf an, es richtig aufzufassen, and .schon aus diesem Grunde 
sollte sie einen besonderen Ausdruck haben. 	Dagegen muss man 
einraumen, dass die beiden Obersatze nur in ihrer Einheit, in ihrer 
Zusammenfassung dis logische Folge ergeben, 	und ebenfalls, dass 
das Schlussverfahren gewOhnlich mit der Verbindung 	des Subjektes 
mit seinem Grunde ,anftingt, welcher wiederum mit einem anderen 
verbunden, oder von ihm • getrennt ist. 	Nothwendig ist dies aber 
nicht; man kann ebensogut mit dem allgemeiuen Obersatze anfan- 
gen , 	und von da aus zum Besonderen tibergehen , wie dies bei 
wissenscbaftlichen Deduktionen auch gewohnlich der Fall ist 1). 

In zwei Punkten , 	bemerkten wir, 	bat die spatere Schule die 
logische Lehre des •Gautama vervollstandigt, erstlich dadurch, dass , 

1) Dass den Indent 	such der dreigliedrige Schluss nicht unbekannt war, 
geht aus der Vedanta-pariblifishA hervor, welche schon Colebrooke citirt. 	Hier 
heisst es (zweiter Abschnitt, p. 17 der Calcuttaer Ausgabe): Der Schluss 1st zwie- 
fach . 	d. h. die Eintheilung in 	den Schluss fiir den Schliessendeu 	selbst 	und 
fiir einen Anderen. 	Der erste ist schon erkliirt , 	der zweite entspringt aus der 
Deduktiou (nyilya). 	Deduktion aber heisst die Gesammtheit der Schlussglieder. 
Diesey 	Glieder 	aber 	giebt es drei, 	niiinlich 	entweder 	die 	Aufstelluiig , 	den 
Grund und die Anfiihrung , oder die Anfilbrung , die Anwendung , und die Fol- 
gertmg ; 	nicht aber ffinf , 	well wegen 	des Stattfindens der Nachweisung des 
Eingescblossenseins und des Charakters 	des Subjektes 	des Schlusssatzes zwei 
Glieder fiberfiiissig sind. 

_,25* 
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si% die, einzelnen Begriffe, welche den Schluss linden, scharfer unter-
scEied, und zweitens dadurch, dass sie die Form deg Schlusses auf 
den einfacheren und richtigeren Ausdruck brachte. 	In einem ande- 
ren Punkte dagegen, scheint es mir, als habe sie einen Rucicschritt 
gemacht, namlich in Hirer Ansicht von der Eintheilung der Schlasse 
nach 	dem bejahenden oder verneinenden Charakter des Grundes. 
Nach Gautama, wie wir oben gesehen, ist der Schiuss entweder ein 
einschliessender, 	oder absondernder (bejahend , 	oder verneineud ). 
Hat der logische Grund das gleiche Merkmal mit der Anfuhrung, 
so ist das Subjekt des Schlusssatzes (paksha) auch damit verbunden ; 
ist er davon ausgeschlossen, so ist auch das Subjekt davon ausge- 
schlossen. 	Die spatere Schule theilte dagegen die Schlusse in solche, 
die einschliessend und absondernd zugleich sind (anavaya-vyatireki), 
in solche, die nur einschliessend sind, und in solche, 	die nur ab- 
sondernd sind. 

Einschliessend und absondernd sind die, wo das Eingeschlossen-
sein sich auf mehrere Subjekte bezieht, oder, wie wir sagen warden, 
einen bestimmten, begranzten Umfang hat, und wo demnach andere 
davon ausgeschlossen 	sind. 	Z. 	B. 	das 	Eingeschlossensein: 	Wo 
Rauch ist, 	da ist Feuer, 	bezieht sich 	auf verschiedene mogliche 
Subjekte, wie z. B. auf einen Heerd, Wald, Berg u. s. w.; andere 
Subjekte sind wiederum von ihr abgesondert, 	wie ein Teich, See 
u. s. w. 	Flier wird nun das Eingeschlossensein gewohnlich so aus- 
gedrtickt : 	Wo Rauch ist, da ist Feuer; 	wo dieses ist, 	da ist .es; 
wo es 	nicht ist , 	da ist es nicht. 	Hier sind 	offenbar zwei Ein- 
schliessungen, die eine, wo Rauch ist, da ist Feuer, und die andere, 
wo kein Feuer ist, da ist kein Rauch; 	denn in der zweiten wird 
nicht geschlossen vom Nicht-Rauch auf Nicht-Feuer, sondern vom 
Nicht-Feuer auf Nicht-Rauch. 	Das Beispiel ist tibrigens 	richtig, 
wahrend die obige Fassung der Einschliessung: wo dies nicht ist, 
da ist es nicht, falsch ist; denn das „dies" bezieht sich doch ohne 
Zweifel auf Rauch. 	Wie these sonderbare Form der einschliessen- 
den und absondernden Einschliessung entsprang, ist leicht zu er- 
kennen. 	Die Eiuschliessung 	sonte vor allem wahr sein. 	Nur ist 
die Frage, ist sie auch wahr, wenn man die Begriffe derselben urn- 
kehrt , 	d. h. das Pradikat derselben zum Subjekte macht, und es 
zeigte sich, dass diess in den meisten Fallen zu einem unwahren 
Resultate fuhren wtirde. 	Man darf sie nich bejahend umkehren, 
wohl aber so, dass man mit der Verneinung des Pradikates auch 
das Subjekt verneint. 

Nur einschliessend sind 	die Schltisse , 	wo 	die Einschliessung 
(der allgemeine Obersatz) 	nur positive Beispiele 	zulasst. 	Dies ist 
der Fall, wo 	beides , 	sowohl 	das Einschliessende 	wie das Einge- 
schlossene , Universalbegriffe sind, 	indem 	es 	bier keine negativen 
Beispiele geben kann, weil jene sich auf den gauzen Kreis unserer 
Begriffe beziehen. 	Z. B. Alles Nennbare ist wissbar, wie .ein Topf. 
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Hier kann man nicht verneinend sagen: Was nicht nennbar ist, ist 
nicht wissbar ; denn es giebt Nichts, was nicht nennbar ware. 

Nur ausschliessend sind solche Schltisse, deren Einschliessung 
kein bejahendes Beispiel zulasst, d. h. also solche, welche sich nur 
auf ein Einzelnes beziehen. 	Z. B. von dem Scfilusse, die Erde ist 
von den ubrigen Elemeutar-Substanzen verschieden, weil sie Gefuch 
hat, giebt es kein positives Beispiel, weil nur die Erde allein duftet. 
Um nun das richtige Einschliessen zu bilden, muss man eine nega-
tive Einschliessung bilden; also wiirde der Schluss lauten: 

Alles, was von den ubrigen Elementar-Substanzen nicht verschie- 
den ist, hat keinen Geruch, wie z. B. das Wasser, 

Die Erde hat nicht Nicht-Geruch 
Deshalb ist sie nicht nicht-verschieden von den ubrigen Elemen-

tar-Substanzen. 
Ein sehr ktinstliches, and dock dabei unntitzes Verfahren; denn der 
negative Obersati muss doch auf den positiven Satz, was 	duftet, 
ist von den ubrigen nicht-duftenden Elementarsubstanzen verschie-
den, zuruckgefuhrt werden. — 

Alle diese spitzfindigeu Unterscheidungen hinsichtlich der Ein-
schliessung beruhen zuletzt auf einem Verkennen des Umfangs der 
Begriffe. 	Zwar 	war es unmoglich, 	in einer Untersuchung tiber 
Begriffe ganz und gar dartiber hinwegzusehen ; schon Kaiyada spricht 
von einem hochsten, hiTheren und niederen Allgemeinen, and die 
spatere Schule unterscheidet 	in der Einschliessung das Einschlies-
sende als das HOhere von dem Eingeschlossenen als dem Niederen; 
aber diese verdarb die Untersuchung dadurch , dass sie von einer 
besondern Einschliessung (die zwischen Ursache and Wirkung) die 
Gesetze fur die allgemeinen Obersatze herzuleiten suchte, and daher 
nie zu einem klaren Verstandniss tiber das Verhaltniss derselben 
im Schlusse, so wie tiber die moglichen Scblussformen kam. - 

Der zweite Mangel 	der Schlusstheorie ist 	die Ansicht, dass 
zur Richtigkeit des Schlusses 	auch die Wahrheit des durch 	den 
Schlusssatz Bebaupteten gehiire. 	Es versteht sick von selhst, 	dass 
der Schluss keine Wahrheit haben kann, wenn 	nicht die beiden 
Pramissen, ausser dem, 	dass sie richtig mit einander verbunden, 
auch wahr siud. 	Die Wahrheit der Pramissen hat nun aber Nichts 
.mit der Richtigkeit des Schliessens zu thun, und die Untersuchung, 
welche sie zum Gegenstande macht, 	liegt tiber die des Schlusses 
hinaus. 	Gewiss aber ist es, dass die Verkennung diesel Verhaltnisses 
zu manchen Verwirrungen ftihrte, die ich hier nicht weiter angeben will. 

Es ist die Frage entstanden , ob man das Verfahren der indi- 
schen Logik ein induktives oder deduktives zu nennen habe. 	Ohne 
Zvveifel ist es nach der Form ein deduktives Schliessen: denn keine 
der Pramissen wird in den Schriften, so weit sie mir bekannt sind, 
jemals in der Form eines induktiven Urtheils aufgestellt, 	sondem 
der Mittelbegriff wie der Oberbegriff treten iu der Form eines Be- 
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10. Eine Wirkung (ist der Grund) einer anderen Wirkung. 
11. "Das nicht-seiende Entgegengesetzte (ist der Grund) eines seien-

den (Entgegengesetzten). 
12. Das seiende (Entgegengesetzte ist der Grund) 	eines nicht- 

seienden (Entgegengesetzten). 
13. Das seiende (Entgegengesetzte ist der Grund) eines seienden 

(Entgegengesetzten). 

griffes auf, so das gewohnliche Beispiel: 	der Berg brennt, weil er 
•raucht. 	Muller's Behauptung, 	dass das indische anumana sowohl 
induktiver als deduktiver Art (Ztschr. d. D. M. a VI. 238); 	dass 
es aber weder das induktive 	noch das deduktive Verfahren selbst- 
standig formulirt, sondern beide nur als Mittel zur Erweiterung des 
Wissens braucht, ist daher nicht richtig. 	Eine andere, davon frei- 
lich verschiedene Frage, ist, wie entstelit die Einschliessung (vyapti), 
und bier stimme ich mit Muller tiberein, 	dass bei ihrer Bildung 
sowohl das induktive wie das deduktive Verfahren thatig sind. 

10. Die beiden ersten Schlussarten, vom Verbundenen auf das 
mit diesem Verbundene und 	vom Inharirenden auf sein Substrat, 
werden als bekannt nicht 	weiter erklart. 	In diesem 	Sfitra wird 
ein Fall, wo von einem Inharirenden auf das mit ibm zugleich In- 
harirende geschlossen wird, angefuhrt. 	Zur Erklarung sagt die Vi- 
vriti: Eine Wirkung, z. B. des Erdigen, der Geruch u. s. w. ist der 
Grund, so muss man ergiinzen, 	einer anderen Wirkung, wie des 
Gesebmackes. 	Die Inharenz in Einem Gegenstande ist das gleiche 
Substrat, worin die Inharenz Statt findet. 	Eben so muss man sagen, 
dass der bestandige Geschmack u. s. w. der Grund der bestaudigen 
Farbe u. s. w. sei. 

11. Der Text ftihrt das Eingeschlossensein des Enigegengesetz- 
ten an. 	Das „nicht-seiende", das nicht nahe-seiende, „Entgegenge- 
setzte", das Nicht-Nahe-Sein des Entgegengesetzten ist der Grund 
„eines seienden", 	eines gewordenen, oder eines gegenwaxtigen, Ent- 
gegengesetzten. 	Folgendes ist die Art des Schlusses: 	Dieses Holz 
ist brennbar, wenn es mit Feuer in Bertihrung kommt, weil Edel-
steine a, s. w. nicht in der Nahe sind, gleich einem anderen Dinge 
welches zur Asche wird. 	Oder: Dieses Land hat furchtlose Schlan- 
gen, wenn solche da sind, weil es ohue Ichneumon ist, gleich eiuem 
anderen ahnlichen Laude. V.  

12. „Das seiende", entstandene, oder gegenwartige, Entgegen- 
gesetzte, 	ist der Grund „eines nicht-seienden", 	eines nicht in der 
Nahe seienden, Entgegengesetzten, z. B., dieses Holz ist nicht in 
Beruhrung mit Edelsteinen, weil es brennt, oder, theses Land ist 
ohne Ichneumon, weil es furchtlose Schlangen hat. V. 

13. „Das seiende", gegenwartige, Entgegengesetzte, 	ist der 
Grund „eines seienden", 	eines gegenwartigen, Entgegengesetzten, 
wie man beim Anblicke von zitterfiden Schlangen den Schluss auf 
die Gegenwart eines Ichneumon im Dickicht u. s. w. macht. 
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14. Dies folgt damns, dass der Grund abhangt worn Bekanntsein. 
15. -Scheingrinide sind: der nieht-erwiesene, der nicht-seiende und 

der zweifclhafte. 
• 

14. „Das Bekanntsein" (prasiddhi) 	meint die in Erinnerung 
gebrachte Einschliessung; 	„der Grund" die Aussage des Grundes; 
deshalb wird der durch die in Erinnerung gebrachte Einschliessung 
bestimmte Grund entweder durch das Grund genannte Schlussglied 
oder durch das Berbeiziehung genannte Schlussglied angegeben, und 
so ist • der Grund abliangig vom Bekanntsein (d. h. nach der voran-
gegangenen Erklarung, von der in Erinnerung gebrachten Einschlie- 
ssung). 	Demnach in den Schltissen , 	in welchen von dem Werk- 
zeuge , dem Gehtire u. s. w., auf einen Regierer,  , von einer Eigen-
schaft , dem Wissen u. s. w., auf das Substrat derselben, die Seele, 
gefolgert wird, 	ist 	uberall 	die Einschliessung, 	nicht 	aber 	ist die 
Einschliessung in dem Grunde, der Wirkung des Kiirpers, von wel- 
cheni 	der Gegner das Wissen 	als 	eine Eigenscliaft des KOrpers 
folgert. U. 

Auch 	die Vivriti 	erklart prasiddhi ahnlich durch die richtige 
Erkeuntniss der Einschliessung. 	Ich babe es, gleich dem prasiddha 
des 	ersten 	Siitra dieses Abschnittes, 	durch Bekanntsein 	tibersetzt, 
indeni ich keinen Grund sehe, hier einen anderen Sinn miter dem-
selbeu Ausdrucke zu verstehen; durch das Zurackkommen auf den-
selben wird nur augezeigt, class hier die Untersuchung geschlossen 
ist. 	Der Sinn ist vielmehr,  , 	dass 	die 	zuletzt angefuhrten Grande 
eine richtige Folge hervorbringen, weil das Bekanntsein, eM richti- 
ges Wissen, ihnen vorangeht. 	Dass bei Kanada von einer Einschlie- 
ssung 	(vyapti) im Shine der spateren Schule nicht die Rede sein 
kann, 	versteht sich nach den vorangegangenen Eriirterungen von 
selbst. 

15. Zur Vergleichung gebe ich hier die Theorie der spateren 
Schule fiber die Fehlschltisse null dem Tarka-Sangraha des Annam- 
bhatta. 	Es giebt 	ftinf Arten von 	Scheingranden 	(hetwabhasa ), 
nainlich den fehlgehenden, den widersprechenden, den dessen Gegen-
theil gleich berechtigt ist,. den unerwiesenen, und den absurden. 

1. Der fehlgeliende Scheingrund ist der, welcher nach mehr als 
einer Seite geht. 	Er hat drei Arten. 	. 

a. Der zu allgemeine. 	Hier wtirde der Grund 	(Mittelbegriff) 
auch in dem Statt linden, wo das zu Beweisende nicht gegen-
wartig ist, z. B. der Berg hat Feuer, weil er erkennbar ist; 
dean ein See, wo Feuer nicht ist, ist auch erkennbar. 

b. Der nicht-allgemeine , identische. 	Er ist eM solcher, der von 
alien ahnlichen oder unahnlichen Beispielen ausgeschlossen ist, 
z. B. der Ton ist ewig, weil er 	den Begriff des Tones hat. 
Der Begriff des Tones aber ist von alien anderen, dauernden 
mid nicht-dauernden Gegenstanden ausgeschlossen, and findet 
nur im Tone Statt. 
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cr , Der Nichtszulassende 	ist 	der, 	welcher 	kein 	positives 	oder 
negatives Beispiel 	zulasst , 	z. B. Alles 	ist verganglich , 	well 
es beweisbar ist. 	Hier giebt es kein Beispiel, weil Alles das 
Subjekt ist. 

2. Der widersprechende Scheingrund ist der, welcher das Nicht- 
Vorhandensein des 	zu Beweisenden einschliesst, 	z. B. der Ton ist 
ewig, weil er erschaffen ist; 	denn das Erschaffen-Sein schliesst die 
Nicht-Ewigkeit ein. 

3. Der Scheingrund, dessen Gegentheil gleich 	berechtigt ist, 
findet dann Statt, wenn es einen anderen Grund giebt, welcher das 
Nichtsein des zu Beweisenden beweist, z. B. der Ton ist ewig, weil 
er gehort wird, wie der Begriff des Tones. 	Auf der anderen Seite 
kann man schliessen, der Ton ist verganglich, weil er eine Wir-
kung ist. 

4. Der nnerwiesene Scheingrund ist dreifich, unerwiesen, so-
fern es das Subjekt, oder sofern es das Pradikat, oder sofern es 
die Einschliessung betrifft. 

a. Der unerwiesene Scheingrund hinsichtlich 	des Subjekts 	(des 
Schlusssatzes). 	Ein Beispiel davon ist, der Himmelslotus ist 
wohlriechend, 	weil er ein Lotus ist, 	wie 	der Lotus eines 
Sees. 	Hier ist. der Himmelslotus ein Subjekt, 	welches eben 
nicht existirt. 

b. Ein Beispiel des unerwiesenen Scbeingrundes hinsichtlich des 
Pradikates ist, 	der Ton ist eine Eigenschaft, 	weil er sicht- 

' bar ist. 	Im Tone aber giebt es keine Sichtbarkeit, 	well er 
btlrbar ist. 

c. Der unerwiesene Scheingrund hinsichtlich der Einschliessung 
ist ein solcher, 	der eine nothwendige Bedingung hat ( um 
wahr zu 	sein; 	wird sie weggelassen , so entsteht eben der 
Scheingrund). 	Eine nothwendige Bedingung ist das, welches, 
wahrend es das 	zu Beweisende einschliesst, das Beweisende 
(den Grund) nicht einschliesst. 	Der Begriff dessen, 	welches 
das zu Beweisende einschliesst, ist das Nicht• Gegentheil zu 
sein eines absoluten Nicht-Seins t  • welches dieselbe Statte mit 
dem zu Beweisenden besitzt. 	Der Begriff dessen, welches 
das Beweisende nicht einschliesst, ist das Gegentheil zu sein 
eines absoluten Nicht-Seins, welches Statt findet and dem, das 
den Grand ( das zu Beweisende) besitzt. — Wepu gesagt 
wird, der Berg raucht, weil er Feuer hat, so ist die nothwen-
dige Bedingung dazu die Verbindung (des Feuers)\ mit dem 
Holze. 	Wo Feuer ist, da ist nicht (immer) die Verbindung 
mit nassem Holze; denn, was eine brennende Eisenkugel be- 
trifft, 	so ist da kein 	nasses Holz vorhanden: 	bier ist also 
nicht 	der Begriff 	eines solchen, 	welches den 	Grund ein- 
schliesst. 	Auf diese Weise ist die Verbindung. mit nassem 
Holze eine nothwendige Bedingung, well be). dem Stattfinden 
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des Einschliessenden des zu Beweisenden, der Grund nicht 
einschliesst. 	Der Begriff des 	Feuer-Habens 	ist hinsichtlich 
des Begriffes 	des 	Eingeschlossen-Seins 	(des Ranches) nicht 
erwiesen, weil eine nothwendige Bedingung dazu gehort. 

5. Der widerlegte Schein-Grund ist 	der, 	wo 	das Nicht-Sein 
des zu Beweisenden schon durch einen anderen Grund festgestellt 
ist, 	z. B. in dem Schlusse, 	Feuer ist *kalt, 	weil es eine Substanz 
ist, ist nicht-heiss zu beweisen, wahrend das Nicht-Sein desselben, 
das Heisse, durch den Tastsinn wahrgenommen ist; deshalb ist jener 
Schluss schon widerlegt. 

Gautama hat ebenfalls fiinf Arten von Scheingrunden (N. S. I. 
9, 45-49) nahmlich der fehlgehende (savyabhiehara), der wider-
sprechende ( viruddha ) , der nach beiden Seiten gleiche (prakaraaa-
sama), 'der mit Rucksicht auf die Schlussfolge gleiche (sadhyasanaa) 
uud der unzeitige (atitakala). 

Die beiden ersten stimmen dem Namen und der Erklarung 
nach mit denen der spateren Schule aberein, die drei letzteren wei-
chen im Namen ab, doch siud sie der Sache nach nicht verschie- 
den von dem satpratipaksha, asiddha und dem badhita. 	Der auf 
beiden .Seiten 	gleiche 	(prakarapa-sama ) 	ist 	der , 	von 	welehem 
eine Ueberlegung ausgeht mit Racksicht auf eutgegengesetzte Sei-
ten, und entspricht demnach dem satpratipaksha, d. h. ein Grund, 
welchem ein ebenso starker Gegengrund gegenuber stela. 	Der mit 
Racksicht auf die Schlussfolge gleiche ist nach Gautama der Schein-
grund, der Grund, welcher die Folge nicht hat, weil er selbst zu 
beweisen ist. 	Es ist nun die Frage, ob er dem asiddha der spate- 
ren Schule,  gleich sei; 	denn die Erklarung ist nicht sehr deutlich, 
und ein Beispiel ist nicht gegeben; doch stimmt die Erklarung mit 
der dritten Art des asiddha, wo nanilicii das Verlialtniss der Durch- 
dringung nicht 	erwiesen ist, 	and desbalb bier der Grund und die 
Folge, was das Unerwiesen-Sein betrifft, sich gleich sind: 	Der uu- 
zeitige (atitakttla) 	Scheingrund 	ist ein 	solcher, 	welcher 	angefiihrt 
wird, wenn die Zeit voruber ist. 	Hier muss man nattirlich erganzen, 
wenn die Zeit, wo er sich anwenden liesse, voruber ist, 	und dies 
erklart 	sich 	am 	naturlichsten dadurch, 	wenn 	scion ein anderer 
Grund da ist, welcher den angefithrten Grund aufiiebt. 

Die Theorie der Scheingrtinde ist bei Gautama und der spate- 
ren Schule 	dieselbe; 	auch durfen 	wir aunehmen, 	dass 	die funf 
Scheingrunde bei beiden der Sache nach ubereinstimmen; doch fin-
den wir bei Gautama noch nicht die Unterabtheilungen des fehlgehen-
den und unerwiesenen Scheingrundes , und es ist daher wahrschein- 
lich , 	dass diese 	eine Erweiterung der Ansicht. durch die 	spatere 
Schule sind. 

Kanada kennt noch nicht den Namen „Scheingrund" (hetwabhitsa) 
er nennt sie Nicht-Grande (anapadectt), und er zahlt deren drei auf, 
den aprasiddha (unerwiesenen), den asat (nicht-seieuden) und den 
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saridigdha 	(zweifelhaften ). 	Von 	keinem 	derselben 	giebt 	er 	eine 
eigentliche Erklarung, und nur die beiden letzten erlautert er durch 
Beispiele. 	Das Beispiel, welches far den nicht-seienden Grund an-
getlihrt wird, „dies ist ein Pferd, weil es Horner hat", stimmt offen-
bar mit dem widersprechenden (viruddha) Scheingrunde des Gautama 
und der spateren Schule (Therein, wo sich nitmlich der Grund (das 
Horner-Haben) und die Folge (der Begriff des Pferdes) widerspre- 
ellen. 	Das Beispiel 	fur 	den 	zweifelhaften Scheingrund 	ist, 	„weil 
dies gehOrnt ist, deshalb ist es ein Rind",.passt zu dem savyabliiclara 
genannten Scheingrunde des Gautama, und dass beide identisch seien, 
wird noch dadurch bestatigt, 	dass Kapada ihn bei seiner Erlaute- 
rung durch das Beispiel anaikantika nennt, welchen Ausdruck Gau- 
tama als Erklarung des savyabhielfara gebraucht. 	Die Bedeutung 
des aprasiddha hat KarAda, nicht erliiutert, 	wahrscheinlich weil er 
sie als bekannt voraussetzte; doch durfen wir wohl kaum Bedenken 
tragen, ihn dem asiddha der spateren .  Schule, mit dem er auch im 
Namen ubereinstimmt, gleich zu setzen. 	Was nun die Scheingrunde 
selbst betrifft, so wird es aus obiger Darstellung klar sein, dass sie 
mit Ausnalune der beiden ersten Arten des fehigehenden Schein-
grundes, namlich des zu allgemeinen und des identischen, nicht gegen 
die Ricbtigkeit des Schliessenden verstossen, sondern dass ihre Pra- 
smissen unwahr sind. 	Das Beispiel des -zu allgemciuen Scheingrun- 
des ist, der Berg hat Feuer, weil er erkennbar ist. 	Wo Feuer ist, 
da 	1st Erkeimbarkeit. 	Der Berg ist erkennbar. 	Der Berg hat 
Feuer. 	Hier ist der Schluss falsch, weil erkennbar in beiden Pit- 
missen 	das 	Pradikat 	bildet. 	Der identische 	z. 	B. 	Der Ton ist 
ewig, weil er die Eigenschaft des Tones hat, ist seiner Form nach 
falsch, 	weil 	er 	keinen Mittelbegriff hat. 	Die 	dritte Art des fehl- 
gehenden Scheingrundes dagegen ist der Form uach wenigstens rich- 
tig. 	Das angegebene Beispiel, Alles ist verganglich, weil es erkenn- 
bar ist, wtirde folgende Schlussform annehmen: 

Was erkennbar ist, ist verganglich ; 
Alles ist erkennbar; 
Alles ist verganglich. 

Dieser Schluss ist der Form 	nach ganz richtig, obwohl sich 
Niemand besinnen wtirde, die Wahrheit des Obersatzes zu leugnen. 
Alle ubrigen Klassen sind keine Scheingrunde, d. h. solche, welche, 
wahrend sie behaupten, den Schluss zu begrunden , ihn doch nicht 
begrunden. 	Von den als Beispiele angefithrten unwahren Pramisseu 
aber tragt keine eineu Schein, 	welcher 	zur Annahme 	derselben 
verleiten kOnnte. 	Auch erkennt man bei Gautama und der spa- 
teren Schule keinen Grund fur die Theilung in funf Arten, wiih-
rend dem Kanada , ein solcher fur seine Drei-Theilung vorgeschwebt 
zu haben scheint. 	Ein Grund ist entweder selbst oder durch seine 
Verbindung mit der Folge unwahr. 	1st 	er selbst unwahr, 	so ist 
er etwas, 	das nicht existirt; und nicht existiren kann. 	1st er in 
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seiner Verbindung unwahr,  , 	so 	findet 	dies . Statt entweder, 	weil er 
zu allgemeiu ist, 	oder weil seine Verbindung 	mit der Folge nicht 
erwiesen ist 1). 

In der Erklarung des 15 ten Sidra selbst weichen U. und V. 
von einander ab. 	Der Upaslara sagt : 	Der nicht-erwiesene Schein- 
grund, d. h. der nicht eingeschlossene, der, worin die Einschliessung 
nicht erfasst ist, und der widersprechende, d. h. der, 	wo die Ein- 
schliessung 	sich 	widerspricht ; 	hiermit werden (in dem Sidra) der 
Scheingrund, worin das Eingeschlossensein unerwiesen ist, und der 
sich 	widersprechende 	Scheingrund 	znsainmengefasst. 	Der 	nicht- 
seiende , 	d. h. der im Subjekte (paksha) nicht-seiende Scheingrund, 
ist der, wo das Pradikat nicht im Subjekte ist. 	Und dieser findet 
Statt theils durch die Abwesenheit des eigenthamlichen Charakters, 
theils durch das Nicht-Vorhandensein des Zweifels und der Abgicht 
zu folgern in dem Beweisenden des 	zu Beweisenden. 	Zweifelhaft 
ist der Scheingrund, welcher 	mit Rucksicht auf das Subjekt eiueu 
Zweifel uber die Alternative 	hervorbringt, oli 	das zu Beweisende 
( die Folge) 	in jenem ( dem Subjekte) 	vorhanden sei 	oder nicht. 

'Dieser Zweifel 	nun findet Statt entweder, 	wo eiu r zu) alIgemeines 
Merkmals  'oder wo ein nicht-allgemeines (identisches) Merkmal, oder 
wo der Grund durch ahuliche Beispiele mit Rucksicht autdas Nicht- 
Vorhandensein 	der Folge 	in dem Subjekte wahrgenommen wird. 
Der erste ist der fehlgehende Scheingruud, 	welcher 	zu allgemein 
ist, der zweite der identische, und der dritte der Nichtszulassende. 

Dagegen die Vivriti : 	„Der nicht erwiesene", der nicht dureb 
die Einschliessung 	und durch das Pradikat des Subjektes festge- 
stellte. 	Demnach (der Scheingrund), in welchem die Einschliessung 
oder das Pradikat des Subjektes nicht vorhanden ist, ist der nicht- 
erwiesene. 	Der „ nicht-seieude" in dem, 	was die Folge nicht hat 
u. s. w., der, welcher nicht Statt findet in dem, welches die Folge 
hat, 	d. h. 	der 	widersprechende. 	„Der I3ezweifelte", 	ob 	das Pra- 
dikat 	( der Mittelbegriff ), 	welches 	den 	Charakter der Folge hat, 
in dem Subjekte ist, d. h. der Gegenstand des Wissens hinsichtlich 
des Pradikats 	des Subjekts , 	welcher einen Zweifel uber die Folge 
hervorbringt, und der vollstaudige Slim ist, der fehlgehende. 	Durch 
das „Und" werden die in Gautama's Lehrsysteme angefiihrten , bier 

1) Milner (Z. d. D. M 	G. VII, 294) bemerkt: 	Uebersieht man nun diese 
fiinf Arten der Scheingrfinde, wie sie sich bei Annambliatta mid Gautama finden, 
so 	1st es sehwer zu sagen, was sie fiir omen Zweck eigentlich gehabt haben 
konnen. 	Sie 	dienen 	weder zu praktischen Zwecken, 	nosh scheinen sie irgend 
welch° theoretisehe Bedeutung zu babel'. 	Die eiuzige Art, wie man ihnen nine 
gewisso 	wissenschaftliche Berechtigung beimessen konnte, ware, indem man sie 
nicht sowohl als Fehler des Scbliossens, 	sondem 	als eine negative Erliiuterung 
des richtigdif Schlusses auffasste," 	Vortrefflich, was Gautama und Annambhaffa 
betrifft. 	Bei Kanada verMilt es sich anders. 	Er will zeigen, dass sein Scbluss 
auf das Dasein der Seale kein Fehlschluss 1st, 	und 	zahlt deshalb neben den 
berechtigten such die unberechtigten Schlfisse auf. 
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16. Weil dieses gehornt ist, deshalb ist es ein Pferd. 
17. Und (der Schluss), 	weil dies gehornt ist, deshalb ist es ein 

Rind, 	ist 	ein Beispiel des nach mehr als einer Seite gefun- 
denen (Nicht-Grundes). 

18. Das, was durch die Verbindung der Seele mit den Sinnen-
gegenstanden hervorgebracht wird, ist etwas Anderes. 

aber nicht anieffihrten beiden Scheingrunde, namlich der, dessen 
Gegentheil gleich 	berechtigt ist, und der widerlegte, zusammenge- 
fasst. 	Es giebt deshalb funf Scheingriinde. 

Dass ich in der Erklitrung dieses SOtra weder mit dem U. 
noch mit der Vivriti tibereinstimme, habe ich schon ausgeftihrt. 

16. Der Upaskara halt dies fur ein Beispiel von drei Schein- 
grunden zugleich, das nicht erwiesene, 	was das Eingeschlossensein 
betrifft, des widersprechenden, und des hinsichtlich des Pradikates 
nicht 	erwiesenen, 	die Vivriti sogar far ein Beispiel Von alien ilia 
Scheingrtinden. 	Sie 	bemerkt: 	Wo der Haase nod filinliche (unge- 
hOrnte Thiere) das Subjekt, der Begriff des Pferdes die Folge, und 
das GehOrntsein der Grund ist, da sind alle funf Scheingrunde zu- 
sammen. 	— Nach meiner Ansicht ist 	dieser Schluss ein Beispiel 
des widersprechenden Scheingrundes, wie schon vorher auseinander-
gesetzt. 

17. Da, wo das Subjekt ein Buffel ist, und man aus seinem 
Gehorntsein 	schliesst, 	dass 	er 	ein 	Rind 	sei, 	findet 	die Art des 
vielseitigen Scheingrundes Statt, welcher zu allgemein heisst. U. 

Aus diesem Beispiele folgt, dass der „zweifelhafte" Scheingrund 
der vielseitige, oder fehlgehende ist, und zwar diejenige Form des-
selben, welche unter dem Namen des zu allgemeinen von Gautama 
und der spateren Schule angefuhrt wird, und nach meiner Ansicht 
die einzige ist, welche Kanada gekannt hat. 

18. Das 	Resultat der Untersuchung fiber die Scheingrunde 
wird nun angegeben. 	Von der Verbindung der Seele mit den Sin- 
nengegenstanden wird das Wissen hervorgebracht, und dies, der Be- 
weisgrund for die Seele , 	ist etwas Anderes 	als das Unerwiesene, 
das Widersprechende und das Vielseitige, d. h. kein Scheingrund. 
Demnach das Wissen ist auf zweifache Weise der Beweisgrund ftir 
die Seele; es hat namlich entweder ein Substrat, weil es eine Wir- 
kung 	ist, gleich der Farbe u. s. w., 	oder weil es den Charakter 
der Wiedererketnung an sich tragt, in der Form z. B. derselbe 
Ich, 	welcher 	sah, 	derselbe Ich betaste. 	Im 	ersten Falle ist die 
Wirkung in der Form des Wissens nicht unerwiesen, von der Be-
zeichnung, „welches hervorgebracht wird" (?); es ist nicht widerspre-, 
chend, 	weil 	in 	diesem 	allgemein Aufgefassten kein Widerspruch 
Statt findet, 	und eben 	so wenig ist es 	vielseitig, aus demselben 
Grunde. 	Demnach 	das 	Wissen 	ist vermittelst des Begriffes der 
Eigenschaft, namlich des Begriffes der Wirkung, welcheli es an sich 
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19. 	Thatigkeit und Enthaltung von Thatigkeit, welche in der eige- 
nen Seele wahrgenommen werden, sind der Beweisgrund fur 
eine andere. 

tragt, 	auf allgemein 	aufgefasste 	Weise 	der Beweisgrund ftir die 
Seele. 	Im zweiten Falle bezieht sich das Wiedererkennen, welches 
verschiedene Agenten ausschliesst, nur auf einen Agenten. U. 

Dieses Sutra giebt entweder noch-  einen anderen Beweisgrund 
fur die Seele an, oder es sagt aus, dass der Grund, welcher die 
Seele beweist, kein Scheingrund ist. 	Die Verbindung des Sinnen- 
gegenstandes (indriyartha), welcher den Charakter der Seele hat, 
d. h. des inneren Sinnes, d. h. die Verbindung der Seele mit dem 
inneren Sinn. 	Das Wissen, welches von dieser Verbindung hervor- 
gebracht wird, z. B. ich bin glilcklich, ein solches ist etwas Ande- 
res, 	d. h. 	ein vom Schlusse verschiedenes Wissen, welches, wie 
erganzt werden muss, die Seele beiveist. 	Diese gewundene (indi- 
rekte) Aussage soli aussagen, dass das Wissen, 	welches durch die 
Verbindung der Seele mit dem innern Sinne hervorgebracht.wird, 
der Wahrnehmung angehOrt, nach der Erklarung der Wahrnehmung, 
dass sie ein durch Verbindung• eines Sinnes mit einem Gegenstaude 
hervorgebrachtes Wissen 	ist. 	Obwohl 	eine solche Wahrnehmung 
nicht eine von dem KOrper u. s. w. verschiedene Seele beweist, so 
hindert doch Nichts, dass es die Seele allein beweist. 	Die andere 
Erklarung theses Sutra ist: 	Das Wissen, welches hervorgebracht 
wird, ist ein Anderes, d. h. das Wissen, wovon auf die Seele ge- 
schlossen wird, ist vom Scheingrunde verschieden. 	Desbalb der 
Grund, welcher auf unserer Seite als ein Beweis fur die Seele an-
gefuhrt wird, namlich dass das Wissen eine Substanz zum Substrat 
haben muss, 	weil 	es 	unter den Begriff der Eigenschaft fallt, ist 
kein Scheingrund; dagegen ist der Grund, welcher von Eurer Seite 
aufgestellt wird, 	namlich dass das Wissen den Korper zum Sub- 
strat haben muss, weil es eine Wirkung desselben 1st, ein Schein-
grund. V. 

Die 	letzte Erklarung ist allein richtig; 	denn sie steht im ge- 
nauesten Zusammenhange mit der vorangegangenen Untersuchung, 
und vom inneren Sinn, der noch nicht erortert ist, kann bier kein 
Beweis gefiihrt werden. 	, 

19. 	Nachdem der Schiuss auf die eigene Seele gepiacht ist, 
wird jetzt der Schluss auf eine andere Seele angefiihrt. 

Thatigkeit und Enthaltung von Thatigkeit, welche von Verlan- 
gen 	und Abscheu 	hervorgebracht 	werden, 	sind besondere Arten 
des Willens.• 	Von diesen werden korperliche Wirkungen unter der 
Form von Muskelbewegungen, dereu Zweck auf Erlangung des An-
genehmen und auf Entfernunc,  des Unangenehmen geht, hervorge- 
bracht. 	Demnach nach der Wahrnehmung von Muskelbewegung in 
einem fremden KOrper schliesst man folgendermassen: 	Diese Mus- 
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Zweiter Abschnitt. 
1. Die Anwesenheit und Abwesenheit des Wissens bei der Ver- 

bindung der Seele mit den Sinnengegenstanden sind der Be-
weis des innern Sinnes. 

2. Die Begriffe 	der' Substanz 	und 	der dauernden Existenz • des- 
selben (des innern Sinus) sind mit der Luft erkliirt. 

kelbewegung ist durch den Willen hervorgebracht, weil es eine Mus- 
kelbewegung ist, 	gleich wie meine Muskelbewegung. 	Und ferner 
dieser Wille 	ist durch 	die Seele 	hervorgebracht, 	oder 	wohnt der 
Seele ein, weil es ein Willen ist, gleich wie .mein eigener Wille. 

1. 	Der 	Gegenstand des vorigen 	Abschnittes ist die 	Unter- 
sucbung des Grundes und des Scheingrundes. 	Um die Untersuchung 
der Seele zu Ende 	zu 	bringen , 	wird jetzt 	mit 	Unterbrechung 
der aufgezahlten Ordnung (we der innere Sinn 	seine Stelle nach 
der Seele 	hat) der innere 	Sinn 	untersucht. 	Spater wird gesagt 
werden, dass der innere Sinn ein Beweisgrund 	fur die Seele 	ist. 
Wenn der innere Sinn unter den Begriff eines Werkzeugs fur das 
Wissen und 	der raumlichen Grosse untersucht 	werden wird, 	so 
wird bewiesen werden, dass 	das die Seele ist, auf dessen Veran- 
lassung der innere Sinn 	von einem anderen Sinne aus (?) 	sich mit 
eiuem Sinne verbindet, welcher seinen ihm angehorigen Gegenstand 
auffasst, 	und 	aus 	dieser Grunde wird jene Ordnung unterbrochen. 
Der Sinn ist nun, 	das 	ist der innere Sinn, bei dessen Beruhrung 
mit einem 	(ausseren) 	Sinne, 	vorausgesetzt 	(lass 	eine Beruhrung 
zwischen Seele, Sinn und Gegenstand Statt findet, ein Wissen au-
wesend ist, entsteht, und bei dessen Nicht-Beruhrung ein Wissen 
nicht anwesend ist, nicht entsteht. 	U. 

Urn die Untersuchung der Seele zu vollenden, wird der innere 
Sinn bestimmt. 	Die Beruhrung, namlich zwischen der Seele, dem 
Sinne und. dem Gegenstande. 	Hier denn ist die Bertihrung in der 
Form der Verbindung des inneren Sinnes mit (in) der Seele 	und 
einem (aussern) Shine, und die Bertihrung des Auges u. s. w. mit 
dem Gegenstande, der Farbe u. s. w. zu verstehen. 	Demnach, wenn 
eine Verbindung des inneren Sinnes mit dem Auge Statt findet, so 
entsteht, 	wenn 'gleich ' ein Gegenstand der Wahrnehmung des Ge- 
schmackes vorhanden ist, eben eine Wahrnehmung des Auges, und 
nicht eine Wahrnehmung des Geschmackes u. s. w. 	Nach diesem 
Gesetze muss man nothwendig zugestehen, dass der innere Sinn ein 
Atom, ist. 	Demnach 	wegen 	der atomistischen 	Natur , des 	innern 
Sinns findet keine Verbindung desselben mit zwei Siunen zugleich 
Statt , sondern er bringt eine Wahrnehmung des Sinus hervor, mit 
dem er in Verbindung steht, und keine widen. 

V. II. 	1, 11-14.  
2. 	So wie das Wind-Atom, auf welehes von den zusammen- 

gesetzten 	Substanzen , geschlossen wurde, 	Mae Substanz ist, 	weil 

It 
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3. 	Der 	innere 	Sinn 	ist 	wegen 	der Nicht-Gleichzeitigkeit 	des 
Willem 	und wegen der Nicht-Gleichzeitigkeit des Wissens 

. 	eins (in jedem Korper).  

es 	Eigenschaften und Bewegungen hat, 	so ist der innere Sinn, 
'ad den wegen der Nicht-Gleichzeitigkeit (von verschiedenen Gegen- 
standen ) 	des 	Wissens 	geschlossen wird, 	eine 	Substanz, 	well 	es 
Eigenschaften hat; 	denn 	ohne seine Verbindung mit einem Sinne 
wtirde kein Wissen hervorgebracht werden , wodurch er (?) 	keine 
Eigenschaften . hiitte. 	Noch 	mehr,  , 	das, 	welches 	Wohl 	u. 	s. 	w. 
offenbar macht, 	ist 	ein Sinnenwerkzeug, 	weil es offenbar macht, 
gleich dem, 	welches Farbe u. s. w. 	offenbar macht, so dass der 
innere 	Sinn 	als 	ein Sinn 	bewiesen 	ist, 	und 	der 	Begriff nines 
Sinnenwerkzeugs ist der Begriff eines Substrats fur die Verbindung 
zwischeu der Ursache des Wissens und dem innern Sinne, welches 
ohne 	Schwierigkeit die S4stanzialitat 	des innern Sinnes 	beweist. 
Seine dauerude Existenz aber folgt aus seiner Unabhangigkeit von 
einem .Substrate, und die Unabhangigkeit von einem Substrate, well 
es keinen I3eweis giebt , urn Theile desselben anzunehmen. 	U. 

So 	wie der Begriff der- Substanz 	des Wind-Atoms aus der 
Eigenschaft, welche darin besteht, die•Anfangs-Verbindungen u. s. w. 
zu bilden, folgt, und seine dauernde Existenz aus dem Mangel eines 
Beweises fixr die Annalime von Theilen desselben, so folgt auch die 
Substanzialitat 	und die dauernde Existenz des innern Sinnes aus 
seiner Eigenschaft ( das Substrat 	zu sein 	der Verbindung u. s. w., 
wodurch das Wissen hervorgebracht wird), so wie auch aus dem 
Mangel 	eines Beweises 	fur seine Entstehung 	und 	seine Zersto- 
rung. 	V. 

3. 	Es wird festgestellt, dass in jedem Korper der innere Sinn 
elms ist. 	Mit dem bestimmten Gliede , womit zu irgend einer Zeit 
eine Verbindung des innern Shins Statt findet, entsteht zu derselben 
Zeit ein Willensakti nicht mit einem anderen bestimmten. 	So darf 
man denn nicht behaupten, 	dass bei der Annahme einer Vielheit 
des innern Sinns, wegen der gleichzeitigen Verbindung eines jeden 
innern Sinns 	selbst mit zwei Gliederii des KOrpers 	zwei Willens- 
akte Statt fanden; ebenso wenig, dass mit den bestimmten Fiugern 
und Zehen gleichzeitig zwanzig Willensakte entstanden 	(oder wie 
waren sonst gleichzeitig die Bewegungen derselben moglich?); 	man 
darf dies uicht behaupten; denn, gleich wie bei der (gleichzeitigen) 
Trennung der hundert Blatter des Lotus , 	ist. der Glaube an die 
Gleiclizeitiglieit ein Irrtlium, indem jene (tOrperlichen Bewegungen) 
wegen 	der schnellen Fortbewegung des innern Sinus in 	stets ver- 
schiedenen Augeublicken entstehen. 	Ebenso wtirde bei der Vielheit 
des innern Sinns eine gleichzeitige Verbindung eines jeden inneren 
Sinns 	mit den Organen des Geruchs, 	Geschmaeks u. s. w. Statt 
finder, und 	deshalb Geruch, Geschmack u. s. w. gleichzeitig ent- 
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stehen (dies ist aber nicht der Fall); deshalb ist das der Sinn, dass 
es in jedem KOrper einen innern Sinn giebt, und nicht viele. 	— 
Die Meinung nun, dass dem innern Sinn nothwendig Vielheit zu-
komme, weil in jeder der Millen der zertheilten Skorpione U. s. w. 
wahrgenommen werde, 	ist nicht richtig, well dies 	dadurch Statt 
findet, 	dass zu der Zeit 	der innere Sinn auf unsichtbare Weise 
hineintritt; sonst wurde es durch den Beweis der Nicht-Gleichzeitig- 
keit der 	Willensakte 	und der Nicht-Gleichzeitigkeit 	der Erkennt- 
nisse unmoglich sein, eine Nielheit des innern Sinnes 	zuzugestehn. 
Was Andere weiter behaupten, 	— dass 	die Gleichzeitigkeit und 
Nicht-Gleichzeitigkeit 	der Willensakte 	and ,Erkenntnisse 	durch das 
Zusammenziehen und Ausdehnen des innern Sinnes, gleich wie bei 
der Schildkrote 	und dem Russel des Elephanten, 	erfolge, class in 
der That aber 	nur e i n 	innerer Sinn in einem KOrper sei, 	ist 
ebenfalls nicht nach unserem Sinne, indem 	die Annahme von un- 
endlich vielen Theilen, deren Entstehungen, ZerstOrungen und un- 
endlich vielen.  Atomen ausserordentlich komplicirt ist. 	V. 

Die Kommentatoren haben bier den Beweis, dass der innere 
Sinu ein Atom ist, anticipirt. 	Kanada selbst, 	nach der Ordnung 
seines Systems, 	ftihrt 	diesen Beweis 	erst spater,, 	nachdem 	er die 
Begriffe 	des Unendlich-Kleinen 	und Unendlich-Grossen 	festgestellt, 
VII. 1, 23. 	„Weil dies (die Allgegenwart und -unendliche Grosse) 
nicht vorhanden let, 	ist der innere Sinn ein Atom." 	Der Beweis 
ist also negativ, 	indem er von dem Nicht-Vorhandensein 	der All- 
gegenwart und unendlicben GrOsse schliesst, 	dass der innere Sinn 
ein Atom 	ist. 	Schliesslich jedoch kommt dieser Beweis 	auf die 
Nicht-Gleichzeitigkeit der Erkenutniss und Willensakte zuruck; denn 
wenn man fragt, warum er keine solche Grosse hat, so wird man 
eben sagen mussen, well er ein Atom ist, 	und dies deshalb, 	weil 
er zu einer Zeit nur einer Auffassung fahig ist. 	Die hauptsach- 
lichsten Sfitra des Gautama, welche sich auf den innern Sinn be-
ziehen , sind: 

I. 3, 16. 	Dass Erkenntnisse (in einer Seele) 	nicht 	zu gleicher 
Zeit entstehen, ist der Beweisgrund fur den innern Sinn '). 

III. 10, 77. 	Die Nicht-Gleichzeitigkeit der Auffassungen ist -das 
Resultat der Aufeinander-Folge der Zustfinde (des innern Sinus). 

78. Und die Wahmehmung findet nicht Statt, wenn er (der innere 
Sinn) zu einem anderen Gegenstande (Sinn nach dem Kom-
mentare) sich wendet. 

III. 15, 128, 	Der innere Sinn ist eins, well Erkenntnisse nicht 
gleielizeitig Mild. 

I) Der Kommentator erklart lines (Beweis) durch lakshapa ; dies seheint 
mir 	durelfaus fal,elt, 	indem an keinem andeien Otto der Beweis fiir das Da- 
sein des inneren Shins gegebeu 1st. 
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4. 	Der aufsteigende 	und 	der 	niedersteigende Lebenswind, 	das 
Zuschliessen 	und Aufschliessen der Augen, das Leben, 	die 
Bewegungen des innern Sinus, die Veranderimgen (in einem 
Sinne) durch etwas von dem Sinne Verschiedenes, 	Lust und 
Unlust, Verlangen und Abscheu und Wille sind Beweisgrunde 
far die Seele. 	 . 

129. Dies ist nicht der Fall (kannte der Gegner sagen), 	indem 
zu gleicher Zeit verschiedene Wirkungen wahrgenommen werden. 

130. Die (vermeintliche) Wahrnehmung geschieht in Folge der 
schnellen Fortbewegung (des innern Sinus) so wie das Sehen 
des elireises bei einem (geschwungenen) Feuerbrand. 

131. (Der innere Sinn) ist ein Atom aus dem zuvor angefuhrten 
Grunde (der Nicht-Gleichzeitigkeit der Erkenntnisse). 

Offenbar sind die Beweise fur das Dasein, die Einheit und die 
atomistische Natur des innern Sinus bei liantida und Gautama die- 
selben. 	Es ist die Nicht-Gleichzeitigkeit der Erkenntnisse und der 
Willensakte, welche alien diesen Beweisen zum Grunde liegt ; denn 
obwohl Gautama nur die Erkenutnisse anfuhrt, so ist clod] aus seiner 
ganzen Theorie klar, class 	er 	die Willensakte ebenfalls 	im 	Sinne 
bade. 	Auch die Ausdrucke, worm die Beweise gefuhrt werden, ist 
bei beiden auffallend gleich '). 	Es verdient noch bemerkt zu wer- 
den , dass weder Kanada noch Gautama den innern Sinn ausdrtiek- 
lich als ein Organ bezeichnet, 	wiihrend man doch 	nicht zweifeln 
kann, dass beide ihn als solehen gedacht haben. 

4. 	Die Vivriti fasst die Erklarung der Upaskara, mit der 
sie im Wesentlichen tibereinstimmt, 	so zusammen: Es giebt auch 
noch andere Beweise der Seele 	als die vorhin angefithrten. 	Auch 
die Lebenswinde u. s. w. sind solche Beweise. 	Demnach durch den 
Schloss 	— das Aufsteigen des nach obengehenden Lebenswindes, 
einer besondern Art des 	seiner Natur nach sich in einer krum- 
men Linie bewegenden Wiudes, oder das Niedersteigen des nach 
unten gehenden Lebenswindes, 	sind die Folgen eines Willensaktes 
wegen des Nach-oben- oder Nach-unten-Gehens, gleichwie das Nach- 
oben- oder Nach-unten-Gehen eines Erdkloses -- 	wird die Seele be- 
wiesen. 	Und der theilweise (?) Einwand, dass auch in tiefem Schlafe 
ohne einen Willensakt dergleicheu Bewegungen Statt finden, ist un- 
statthaft , 	weil 	dann der Willensakt Statt 	findet, 	welcher Lebens- 
ursprung genannt wird. 	Ebenso lasst das Zuschliessen der Augen, 
die 	Bewegung 	nainlich, 	welche 	die Verbindung 	der Augenlider 
hervorbringt, oder das Aufschliessen derselben, die I3ewegung, wel-
che eine Trennung der Augeglider verursacht, auf den Willensakt 
eines Bewusstseienden als die Ursache schliessen , 	nach dem Bei- 

1) Vergl. Kaphda S. III, 2, 1. 	mit Gaut. S. I. 3, 16. 	and K. S. III. 2, 3. 
mit G. S. ILL 15, 28. 

Bd. xxl. 	 26 
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5. Die Begriffe der Substanz und der dauernden Existenz 	der- 
selben sind mit dem Winde erklart. 

6. Da bei dem Zusammentreffen des Auges mit dem Gegenstande, 
welches sich ausspricht in „Dies ist Yajnadatta", keine Wahr- 
nehmung Statt findet, 	so ist ein sichtbarer Grund nicht vor-
handen. 

spiele des Tanzens einer holzernen Puppe. 	Ebenso das Leben, und 
der Sinn 	ist, das Zunehmen des 	KOrpers, 	sein 	Wiederherstellen 
eines Verletzten u. s. w. 	ist die 	Wirkung _des 	Lebens, 	und 	dies 
lasst ebenfalls auf einen Regierer schliessen. 	So wie der Regierer 
des Hauses das kleine Haus vergrossert mid das beschadigte wieder- 
herstellt, 	so bringt irgend ein 	mit Bewusstsein begabter Regierer 
das Zunehmen durch Nahrung u. s. w. hervor und 	stellt das Ver- 
letzte, Hand, Fuss u. s. w. durch Heilmittel wieder her. 	Eben so 
hangt die Bewegung des inneren Shins, 	der als Atom festgestellt 
ist, nach irgeud einem (aussern) Sinn, welcher als Mittel client, um 
den begehrten Gegenstand (jnanan) zu•erreiche», von dem Begehreu 
eines 	mit Bewusstsein begabten Wesens ab. 	Diese Bewegung ist 
wieder ein Beweis der Seele. 	So wie der linabe, welcher in einer 
Ecke des 'Muses steht, einen Ball u. s. w. 	durch das Haus nach 
alien Seiten fortschleudert, 	so sendet 	auch 	die Seele 	den 	inneren 
Sinn nach irgend einem im Korper befindlichen Shine. 	Um den 
Einwand zu beseitigen , dass man den 	Sinuen ebenfalls Bewusst- 
sein mid Herrschaft fiber den Korper 	zugestehen 	milsse, 	wird im 
&Ara die Unabhaugigkeit der Seele von den Sinnen bewiesen 	„die 
Veranderungen (im inners Shine) durch etwas von dem Shin Ver- 
schiedenes". 	Wenn eine sauerlich schineckende Frucht, 	wie 	z. B. 
die. Galedupa arborea, gesehen wird, so erinnert man sich an ihren 
Gesehmack; dadurch entsteht ehie Veranderung im Geschmackssinne 
in der Form des Zusammenlaufens von Wasser zwischen den Zahuen, 
mid dies beweist (das Dasein) 	einer von den Sinnen unabhangigen 
Seele. 	Eben 	so 	sind Lust, 	Unlust u. s. w. 	Beweisgrtinde fur die 
Seele. 	 . 

6. 	Die drei folgenden Sidra enthalten die Einwendungen der 
Gegner. 

Wenn beim Zusammentreffen, welches sich ausspricht in „Dies 
ist Yajnadatta", keine Wahrnehmung Statt findet, so giebt es keinen 
sichtbaren Grund, 	d. h. keinen solchen, der mit seiner Einschlies- 
sung erfasst warde. 	So wie mit dem wahrgenommenen Feuer der 
begleitende erfasste Rauch der sichtbare Grund mit Bezug auf das 
Feuer ist, so ist der Grund, welcher die Seele beweisen soil, nicht 
stektbar. 	U. 

"Wenngleicla eiu Zusammeutreffen des Auges u. s. w. mit dem 
Korper des Yajnadatta Statt flatlet, so ist dock, wegen des Nicht- 
Vorhandenseins (der Verbindungl 	seines 	Regierers, der Seele 	mit 
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7. Und von einem allgemein Aufgefassten aus findet kein Unter- 
schied Statt. 

8. Deshalb ist (die Seele nur) dnrcb das Zeugniss 	der Ueber- 
lieferung bewiesen. 

9. Wegen der Ausschliessung des Wortes: 	„Ich" ist (die Seele) 
nicht (nur) durch das Zeugniss der Ueberlieferung bewiesen. 

— -- --- 
der Wahrnehmung des Auges u. s. w. 	ein•sicbtbarer Grund, 	d. h. 
ein soldier, der mit dem 	Eingeschlossensein 	ein Gegenstand 	der 
Wahrnehmung geworden, micht vorhanden. 	Wie ist deshalb 	ein 
Schluss auf die Seele moglich? 	Wenn eine Verbindung (des Auges) 
mit dem Feuer U. s. w. 	Statt gefunden, 	so ist, n a c li der Wahr- 
nehmung, ein Schluss auf das Feuer u. s. w., vermittelst der Wahr- 
nehmung 	seiner 	Einschliessung 	unverfanglich. 	(Hier 	aber 	findet 
eiue solche Walu•nehmung der Einschliessung nicht Statt.) 	V. 

7. Es giebt allerdings 	einen allgemein aufgefassten Grund; 
doch 	wird 	von 	ihm aus 	nicht vermittelst des Begriffes 	der Seele 
oder vermittelst des Begriffes 	einer von den acht Substanzou ver- 
schiedenen Substanz auf die Seele geschlossen, sondern man schliesst 
dadurch 	auf irgend ein Substrat des _Verlangens u. s. w. 	Dies ist 
aber kein Mittel, um das Denken der Seele herbeizufuhren. 	Des- 
halb wird gesagt: „es findet.  kein Unterschied Statt". 	U. 

„Von einem allgemein Aufgefassten aus", d. h. von einer Auf- 
fassung 	des 	Eingeschlossenseins, 	welches 	bestimmt ist 	durch 	ein 
aligemeines Pradikat, 	„findet keiu Unterschied Statt", findet kein 
Schluss Statt vermittelst eines besondern Pradikates, nach dem Ge-
setze, dass die Auffassung des bestimmten Einschliessendeu auch in 
dem Bestimmten des Schlusses vorhanden sein masse. 	V. 

8. Die Seele ist nur durch Ueberlieferung, nicht durch Schluss 
bewiesen, weil beide Grunde, der sichtbare and der allgemeiu auf- 
•gefusste, vorhanden sind. 	Demuach mag wohl durch das Horen aller 
Upanishad eine Offenbarung 	der Wahrheit hervorgebracht werden, 
nicht aber durch eine Methode des Denkens; deshalb ist dies Lehr-
system, welches das Denken als nothwendig voraussetzt, kein Lehr- 
system. 	U. 
• 9. 	In 	den folgenden 	drei 	Sidra folgt die Antwort 	auf die 
Einwendung des Gegners. 

Die Seele 	ist 	nicht 	lediglich 	durch dos Zeugniss 	der Ueber- 
lieferung bewiesen, 	sondem 	durch diesen Schluss — 	das 	Wort 
„Ich", 	oder 	das Wort „Seele" 	hat ein Bezeichnetes, 	weil 	es 	ein 
Wort ist, gleich 	wie dos \Vort „Topf" u. s. w., 	— 	ist die Seele 
bewiesen. 	Aber •vielleicht 	ist 	die Erde u. s. w. 	das Bezeichnete? 
Deshalb wird gesagt, „wegen der Ausschliessung", und der Sinn ist, 
weil das Wort „Tell" 	von der Erde u. s. w. ausgeschlossen, 	abge- 
sondert ist; 	denn es giebt keinen Gebrauch, oder keine Ueberzeu- 
gung, 	dass „IcIP die Erde, das Wasser, das Licht, die Luft, der 
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10. Wenn ein solches Wissen, wie Ich Devadatta, Ich Yajnadatta, 
eine Wahrnehmung ist, (wozu dann ein Beweis)? 

11. Wenn die wahrgenominene Seele (auch) durch Schluss gefol- 
gert wird, 	so entsteht in Folge 	der Festigkeit eben 	eine 
Ueberzeugung, wie bei der Wahrnehmung. 

Aether, . die Zeit, der Raum, 	oder der innere Sinn ware. 	Findet 
dies (ein solcher Gebrauch, oder eine solche Vorstellung) nun nicht 
Statt mit Rucksicht auf den Korper ? 	Nein, well es auch mit Ruck- 
sicht auf den fremden Korper gilt. 	Nun denn, 	mit RticksiCht auf 
den eigeuen Itiirper? 	Nein, weil ein von 	der eigeneu Seele Ver- 
schiedenes durch die Beziehung: „Mein Korpd" u. s. w. nicht aus- 
gesprochen 	ist. 	Auch folgt dies 	von 	der Ueberzeugung. 	Wohl 
denn 	(sagt der Gegner), 	so ist dies 	von eiuem allgemein Aufge- 
fassten aus gefolgert, 	und dies ist schon , als nicht durch ein Be- 
sonderes bestimmt, verworfen. — Nein in dem `'Norte „Ich" ist der 
Begriff des Ich, der Seele eben das Gemeinsame; deshalb, in Kraft 
des Pradikates des Subjekts 	ist der Begriff des Ich als Grund des 
Eintretens bestimmt, und dies ist eben ein von jedem anderen ver- 
schiedenes Allgemeines, wodurch das Besondere bewiesen ist. 	Eben 
so ist von einem allgemein Aufgefassten aus, mit Hilfe des Verbotes, 
das Besondere bewiesen. 	Die Behauptung nun, durch das Horen 
erfolgt die Offenbarung ; wozu denn jener (Beweis)? ist nicht recht; 
denn ohne Ueberlegung giebt es keine Lituterung des Zweifelhaften zur 
festen Ueberzeugung; ohne sie giebt es aber keine Aufmerksamkeit, 
und ohne Aufmerksamkeit wird die Wahrheit nicht offenbar, welche 
im Stande ist, das umlnillende, unwahre Wissen zu zerstoren .. .. 
Wie aber, mochte man sagen, wenu dock die Seele unsichtbar ist, 
kann die Wahrnehmung eines Zeichens (sanketa) Statt finden? 	Die 
Antwort darauf ist, die Seele ist nicht wahrnehmbar, sie wird aber 
aufgefasst durch die Niihe (pratyAsattya) ibrer Verbindung mit dem 
innern Sinne. 	Wie konnte es sonst solche Ueberzeugungen geben, 
wie: ich bin gliicklich, 	ich weiss, ich verlange, ich strebe ; 	denn 
nicht ist sie etwas Unwesenhaftes, oder each ihrem Wesen Zweifel-
haftes, indem ihr, wie der Ueberzeugung des Blauen u. s. w., eben- 
falls ein bestimmtes Wesen zukommt. 	Auch ist sie nicht ein durch 
Schluss Gewonnenes, indent sie auch ohne das Wissen eines Grundes 
entsteht. 	Noch ist sie 	ein durch Mittheilung entstandenes Wissen,. 
indem 	sie nicht dessen Untersuchung folgt. -- 	Wird (zuletzt) be- 
hauptet, sie sei ein Schein der Wahrnehmung, so ist die Antwort, 
es mtisse auch einen G,egenstand geben, welcher nicht ein Schein 
sei; denn das, was nicht erwiesen ist, wird nicht auf andere iiber- 
tragen , wie dies spater angeftihrt werden wird. 	U. 

10. Denn wozu ist es nothig, auf einen Elephauten, den ich 
sehe, durch sein Geschrei zu schliessen? 	U. 

11. Wenir die wahrgenommene, d. h. durch den innern Sinn 
aufgefasste Seele, durch Schluss gefolgert* wird, so entsteht, wie bei 
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12. 	Die Vorstellung wie: 	Devadatta fiewegt sich, Yajuadatta be-- 
wegt sich, wird auf den Korper durch bildliche Ueberhlgung 
bezogen. 

cler Wahrnehmung, eben eine Ueberzeugung, d. h. eben eine Grund- 
Ueberzeugung. 	Woher eine solche? 	In Folge der Festigkeit, 	in 
Folge ihrer Kraft, jeden Zweifel fiber das Nicht-Bewiesensein 	zu 
entfernen. 	Grundilberzeugung ist das, welches in seiner Beweiskraft 
erfasst ist. 	Wie sogar bei der Wahrnehmung von fernern Wasser 
in 	einem Teiche u. s. w., wegen (der Mtiglichkeit) einer Luftspie- 
gelung u. s. w. 	(zuerst) Zweifel 	fiber 	die Wahrheit 	einer 	solchen 
Wahrnehmung entsteht, und sodann, nachdem durch den Beweis-
grund von Reihern u. s. w. Wasser gefolgert, wegen der durch diese 
Uebereinstimmung erfassten Beweiskraft verschwindet, so wird auch, 
obwohl die • Seele wahrgenommen, wegen entgegengesetzter Moglich— 
keit ein Zweifel 	mit Hinsicht auf dieses Wissen (auf diese Wahr- 
nehmung) 	sich erheben, 	sodann aber, 	nachdem die Seele durch 
Schluss erfasst ist, wegen der durch diese Uebereinstimmung erfass-
ten Beweiskraft, eine Festigkeit entstehen, welche den Zweifel fiber 
die Wahrheit zu entfernen irn Stande ist, und so ist die Festigkeit 
einer solchen Erfassung leicht zu verstehen. V. 

12. 	Es giebt ntirnlich solche Vorstellungen, wie: ich bin gelb- 
lich, ich bin dick; 	es giebt aber auch solche unterscheidende Vor- 
stellungen, wie: mein Ktirper. 	Hier nun in einem solchen Ausdruck 
wie: 	Devadatta bewegt sich, ist die Auffassung eines gemeinsamen 
Substrates fur das Gehen so wie der Redegebrauch (welcher davou 
gemacht wird) bildlich, weil der Vorstellung „immer" Wahrheit zu- 
kommt. 	Obwohl der Begriff des Devadatta eine Gattung ist, welche 
den KOrpef zum Substrate hat, 	und deshalb ein solcher Ausdruck, 
wie: 	Devadatta bewegt sich, eine ursprtingliche (mukhya) Anwen- 
dung 	and 	eine 	wahre Vorstellung ist, 	so ist doch der Ausdruck 
„Devadatta" in den Fallen, wo 	er sich auf den Korper hezieht, 
(mit Racksicht auf den Korper) bildlich zu verstehen. U. 

Wenn nun eine Wahrnehmung, wie „Ich Devadatta", ein Ge-
genstand der Seele ist, wie kann denn eine solche Vorstellung wie 
„Devadatta, bewegt 	sich" Statt finden, indem 	es ja fur die Seele . 
keine Beweguug giebt? 	Darauf antwortet das Sidra: 	„Devadatta 
bewegt sich." 	Diese durch die Sprache hervorgebrachte Vorstellung 
entsteht• durch die Auffassung 	einer Ellipse des Wortes Devadatta 
u. s. NV. 	mit Thicksicht auf den Korper. 	Wegen der Ursprunglich- 
keit (inukhatil) 	solcher Vorstellungen, 	wie: 	Devadatta weiss, 	be- 
gehrt, handelt, hasst u. s. w. hat das Wort „Devadatta" u. s. w. 
nothwendig das Vermiigen, sich auf eine vom Korper verschiedene 
Seele zu beziehen; 	deshalb , 	weil 	eine vielfache Anwendung Statt 
findet, wird die Komplizirtheit (der Annahme) nicht beachtet, 	und 
es gebtihrt einem solchen Ausdrucke, wie: er bewegt sich, nachdem 
er auf den Willen bezogen ist, der Vorrang. V, 
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13. Die bildliche Uebertragung wird aber bezweifelt. 
14. ( Die Vorstellung) 	„Ich" ist eine Wahrnehmung von einem 

(von 	dem 	KOrper) 	Verschiedenen, 	weil 	sie in der eigenen 
Seele Statt findet, in dem Andern nicht Statt findet. 

13. Das „Ober" zeigt die Ansicht des Gegners an. 	Die Vor- 
stellung mid der Redegebrauch „Ich" werden sowohl bei der Seele 
als beim Korper wahrgenommen. 	Deshalb der Zweifel, wo die ur- 
sprtingliche (Vorstellung), wo die figurliche. U. 

14. Eine Vorstellung, worin die Wahrnehmung eines Verschie- 
denen, 	dessen Wesen die Seele ist, Statt findet, ist die Wahrneh- 
mung eines Verschiedenen. 	Da die Vorstellung „Ich" in der eige- 
nen Seele Statt findet, 	„in dem Anderen", 	d. h. in einer anderen 
Seele, „nicht Statt findet", so muss sie mit Rticksicht auf das Ver-
schiedene, d. h. mit Rticksicht auf die eigene Seele, als die ursprting- 
fiche angenommen werden. 	Ware sie, im Gegentheil, die ursprung- 
liche hinsichtlich des KOrpers, 	so infisste sie durch einen ausseren 
Sinn hervorgebracht sein ; doch der Korper ist nicht eine Wahr- 
nehmung 	des innern Sinnes, 	und die Vorstellung „diesel Ich" ge- 
hOrt dem innern Sinne an, weil sie ohne die Thatigkelt eines aus- 
seren Sinnes 	entstanden 	ist. 	Solche (Vorstellungen) wie: 	Mir ist 
wohl, mir ist wehe, ich weiss, will, wtinsche, eutstehen daher, dass 
die 	mit der ihr zukommenden, besonderen Eigenschaften begabte 
Seele durch den innern Sinn Gegenstaud geworden. 	Der Shin ist: 
Diese (Vorstellung) ist nicht durch Schluss gefolgert, weil sie ohne 
Ueberlegung des Grundes entstanden ist. 	Auch ist sie nicht durch 
Sprache 	mitgetheilt, 	weil 	sie 	ohne Wortvergleichung 	entstanden. 
Deshalb gehort sie dem innern Sinne an, und 	zwar dem innern 
Sinne, 	unabhangig von aussen, 	weil 	keine Thittigkeit im 	Korper 
u. s. w. Statt findet. U. 

Die Vorstellung „Ich" u. s. w. 	Der Gebrauch , welcher sick 
zeigt in solchen Ausdrucken: 	Ich Yajnadatta bin glucklich, ist die 
Wahrnehmung eines verschiedenen Gegenstandes , das Wissen eines 
von 	dem Korper u. 	s. 	w. 	gesonderten Gegenstandes , 	weil 	es ein 
Wortverstandniss eines vom Korper u. s. w, gesonderten Gegenstan- 
des hervorbringt. 	Dernnach ist eine 	solche 	Anwendung, 	welche 
sick auf etwas von dem Korper u. s. w. Gesondertes, d. h. auf die 
Seele bezieht, die ursprtingliche, die aber, welche sich auf den KOr- 
per bezieht, die figurliche. 	Weshalb ? 	Die Antwort ist, weil sie in 
der eigenen Seele Statt  findet, in 	dem Andern, 	d. h. im Korper, 
nicht Statt findet. V. 

Der Upaskara erklart paratra durch: „iu einer fremden Seele", 
die Vivriti dagegen „in einem fremden Korper." 	Die Ietzte Erklit- 
rung 	ist 	allein richtig; 	denn bier ist von einer Vergicichung zwi- 
schen Seele und Korper, nicht aber zwischen der eigenen und einer 
fremden Seele die Rede. 
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15. Das Ich-Vorstellen 	(aliamkara) ist 	eine 	Wahrnehmung 	des 
KOrpers. 	(Die Behauptung deshalb , 	dass solche Ausdriicke, 
wie): „Devadatta bewegt sich", bildliche Uebertragungen seien, 
ist (lie Folge ether Selbsterhebung. 

16. Aber die bildliche Uebertragung wird bezweifelt. 
17. Aber nicht wird 	in 	Folge der Verschiedenheit der KOrper 

(auch) (las Wissen des Yajnadatta oder des Vishnumitra zum 
Gegenstande. 

-- - - 
. 	15. 	Zweifel des Gegners. 	Das Ich-Vorstellen, d. h. der Ge- 
brauch „Ich" ist eine korperliche Wahrnehmung, eine Wahrnehmung 
des KOrpers, weil sie -durch den KOrper hervorgebracht wird. 	Dem- 
nach, weil „Ich Yajnadatta" aufgefasst wird durch ein gemeinsames.  
Substrat, so ist das Wort „Yajnadatta" u. s. w. auch ein durch den 
Korper Hervorgebrachtes. 	Die Behauptung deshalb; dass solche Aus- 
drticke 	wie: 	Devatta 	bewegt Moll, 	bildliche Uebertragungen seien, 
ist die Folge einer Selbsterhebung; doch ist sie nicht der Wahrheit 
gemiiss. 	Und 	der 	unzweifelhafte Sinn 	ist-: 	Weil 	die so haufigen 
Redensarten (prayoga) wie : ich bin dick, ich bin gelblich, auf den 
KOrper gehen, so beziehen sich uothwendig das Wort: Ich und das 
Wort Yajnadatta, welches mit jenem ein gemeinsames Substrat hat, 
auf den Korper. V. 

16. Das „Aber" bezeichuet den richtigen Kehrsatz. 	Was (vom 
Gegner) behauptet wurde, dass jene bildliche Uebertragung nur in 
Folge ether Selbsterhebung Statt findet, und dass in der That die 
Vorstellung „Ich" sich eben auf den Ktirper beziehe, wird ebenfalls 
bezweifelt. -, Demnach, da jene Vorstellung auf beiden Seiten ein 
falscher Zeuge ist, so massen wir das Besondere festzustellen, suchen; 
so steilt sich die Vorstellung „Ich" dar, auch wenn das Auge ge-
schlossen ist, und deslialb muss sie gedacht werden in einem Dinge, 
welches nicht ein Gegenstand eines aussern Shines ist. 	Fande sie 
im Korper Statt, so ware sie auch vorhanden in einem fremden 
Korper, und nicht vorhanden unabhangig vom Auge. U. 

Dies 	siud offenbar die Ansichten der spateren Schule, 	welche 
der Upaskara dem Kanada unterlegt. 	Treffender ist die Erklarung 
der Vivriti: 	„Die bildliche Uebertragung wird bezweifelt", 	namlich 
ob 	dieselbe bei der Bewegung des Yajnadatta, oder beim Glticke 
desselben Statt finde, weil bei der Unterschiedslosigkeit des haufigen 
Gebrauchs sowohl mit ROcksicht auf den KOrper als auf die Seele, 
es unmOglich ist, 	erns als das letzte, 	welches zurtickbleibt, 	anzu- 
sehen. 	Das „Aber" soil den richtigen Lehrsatz bezeichnen. 

17. „Das Wissen" bezeichnet die der Seele zukommende Eigen- 
schaft, wie Wohl und Wehe. 	So wie die Korper des Yajnadatta und 
Vishrjumitra von 	einander verschieden, so sind auch 	das Wissen, 
Wobi u. 	s. w. 	()Cs uud V's) verschieden. 	Demnach, 	so wie dies 
der Korper von Yajnadatta ist, 	so wird auch, obwo.h1 das Wissen 
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18. 	(Die Vorstellung) „Ich" ist 	nicht durch das Zeugniss der 
Ueberlieferung bewiesen, 	weil 	die Besonderheit (der Seele) 

. 	durch die ursprtinglichen (mukhya) , 	(der Seele) angemesse- 
nen Eigenschaften so wie durch das Nicht-Fehlgehen der Aus-
schliessung wie beim Tone festgestellt ist. 

oder das Wohl u. 	s. w. 	das Yajnadatta nicht entstanden ist, ein 
solcbes Wissen u. s. w., wie mir ist wohl, ich weiss, ich will, ich 
wansche u. s. w. zum Gegenstande, well auch sein Wissen u. s. w. 
gleicb 	seiner Farbe u. s. w., 	dadurch, 	dass es 	zum Gegenstande• 
der dem Korper zugehorigen (Eigenschaften) wird, in 'die Wahrneh- 
mung fallt. 	Dies geschieht aber nicht. 	Deshalb, 	so ist der Sinn, 
muss far das Wissen, Wohl u. s. w. ein von dem Korper verschie-
denes Substrat angenommen werden. U. 

Aehnlich die Vivriti. 	Der Sinn dieser etwas unbeholfenen Er- 
klarung lasst sich kurz so aussprechen: GehOrte das Wissen u. s. w. 
dem Korper an, so milsste es, gleich seinen tibrigen Eigenschaften, 
auch wahrgenommen werden, und bei verscbiedenen liOrpern ver- 
schieden sein. 	Da dies nun nicht der Fall ist, so ist jene Voraus- 
setzung falsch. 

18. 	Der Sinn ist folgender: 	Die Vorstellung: 	Mir ist wohl, 
mir ist wehe, ist nicht durch Ueberlieferung bewiesen, nicht durch 
Wortmittheilung, auch nicht durch Schluss, weil sie auch ohne PM- 
fung 	einer Sprachmittheilung 	und .eines 	Schlusses 	entstanden 	ist. 
(Deshalb ist sie durch Wahrnehmung entstanden.) 	Was nun als 
Ilinderniss der Wahrnehmung angefuhrt wird, 	nttmlich die Nicht- 
Sichtbarkeit und das Nicht-Dasein von Theilen, gilt fur eine durch 
einen 	ausseren 	Sinn 	entstandene Wahrnehmung; 	denn 	ftir diese 
sind Sichtbarkeit und (das Vorhandensein) vieler Substanzen noth-
wendig; aber eine Wahrnehmung durch den innern Sinn geschieht 
auch ohne das Genannte. 	Gegen den Einwand nun: 	Zugestanden 
(eine Wahrnehmung durch den innern Sinn), wenn es einen Beweis 
fur die Seele giebt, wird gesagt, „weil die Besonderheit (der Seele) 
durch das Nicht-Fehlgeben der Ausschliessung, wie beim Tone, fest- 
gestellt ist." 	Wie bei der Erde 	und den 	tibrigen Substanzen die 
Ausschliessung des Tons 	als 	nicht-fehlgehend festgestellt, 	und da- 
durch der Beweis 	eines Substrates desselben, eines Besonderen in 
der Form des Aethers, welches von den (ilbrigen) acht Substanzen 
verscheden ist, 	gegeben ist, eben so, well die Ausschliessung der 
Begierde von der Erde u. s. w. nicht fehlgeht, muss es fair dieselbe 
ein von den acht Substanzen ausgeschlossenes Substrat geben. — 
Gegen den Einwand, dadurch ware die Seele Gegenstand des Bewei- 
ses, nicht der Wahrnehmung, wird gesagt: 	„Ich, weil durch die 
ursprtinglichen, angemessenen Eigenschaften." 	Dass „these" bezeich- 
net 	den 	Charakter des Wissens. 	Demnach, 	das 	Wissen 	„Ich", 
welches ohne die Prilfung einer Sprachmittheilung oder eines Schlus- 

tr. 
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ses bei Jemand, der die Augen geschlossen hat, entsteht, muss her-
vorgebracht werden durch ein Ursprtingliches, den Begriff des Ich 
Besitzenden, den Beweis in sich Tragenden, nicht aber durch den 
Korper u. s. w., weil dort die Ausschliessung der Begierde nicht 
fehl geht. 	Mach „durch die ursprungliche angemessene Eigenschaft" 
ist, „welch° hervorgebracht werden muss", zu erganzen. U. 	Bci 
Id' muss dieser Gegenstand der VorStellung erganzt werden. 	Dem- 
nach, der Gegenstand einer solchen allbekannten Wahrnehmung des 
inneren Sinus, wie: mir ist wohl, u. s. w. ist nicht durch das Zeug-
niss der Ueberlieferung bewiesen , namlich emu vdn Gott nicht Ver-
schiedenes durch solche Texte der Ueberlieferung wie: Das seiend 
wissende, unendliche Brahma. 	Hier wird nun der Grund angege- 
ben: „durch das Urspriingliche, Angemessene". 	Das Ursprungliche, 
welches angemessen ist, d. h. Wohl und Wehe, durch beides „wird 
die 	Besonderheit", 	der Uuterschied 	von Gott, 	„festgestellt". 	Das 
Wohl ist namlich unter dem Begehrten das Ursprungliche, 	weil es 
der Gegenstand 	einer Begierde ist, die nicht von andern Begierden 
ablitingt, das Wehe aber unter dem Verabscbeuten, aus demselbeu 
Grunde. 	Die Angemessenheit aber meiut den Begriff, 	Gegenstand 
der Wahrnehmung zu sein, und dies wird angeffihrt, .urn die Furcht 
einer Unzultinglichkeit des Grundes, so wie, 	um bei der Annalime 
eines unwandelbaren Wohles mit Racksicht auf Gott emu Fehlgehen 
abzuwehren, weil ein unwandelbares Gluck (fur den Menschen) un- 
angemessen ist. 	Demnach das eutstandene ( endliche) Gluck und 
Unglack 	stellen den Uuterschied zwischen der endlichen Seele und 
Gott fest. 	Gluck und Ungliick dienen hier nur zur Andeutung. 
Wissen, Wunsch, Wille und Hass, sacra sie entstanden, sind eben- 
falls als.  Unterschiede 	zwischen Gott (und endlichen Wesen) fest- 
stellend anzusehen. 	Wird nun'gesagt: 	In einem solchen Schlusse, 
wie: Ich, der Gegenstand der Wahrnehmung, die Seele, ist von Gott 
verschieden wegen des Begriffes, class sie entstandenes Gluck hat, —
ist ein Wissen der Einschliessung kaum 111611-Bch, weil bei der Ab-
wesenheit eines Beispiels eine Auffassung dessen, was mit dem be- 
jahenden Schlusse 	tibereinstiinmt, 	mangelt, 	so antwortet das Sutra 
„so wie durch das Nicht-Fehlgehen der Ausschliessung", 	d. h. der 
ausschliessenden Einschliessung . . . . Deshalb, obwohl ein Beispiel 
des bejahenden Schlusses nicht vorhanden ist, so ist dennoch, weil 
die 	Auffassung 	der ausschliessenden 	Einschliessung, 	abhangig von 
den .abereinstimmenden (Beispielen) der Ausschliessung, durch Aus-
schliessung, namlich durch das Daseiu des Beispiels von Gott, Statt 
findet, so ist dennoch am genannten Orte der Schluss moglich. 	Der 
Zweifel nun, dass der Beweis des Unterschiedes von Gott nicht der 
Wahrnehinung 	gemass sei, wird durch 	die Worte 	entfernt, „wie 
beim Tone". 	So wie der Aether gewusst wird vermittelst des Grim- 
des in der Form des Tones 	nach Art der ausschliessenden Ein- 

• schiiessung, 	so 	ist der Unterschied Gottes erwiesen dadurch, 	dass 
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19. 	Wegen der Nicht-Verschiedenheit 'der Entstehung des Gliicks 
und 	des 	Unglticks 	und 	des 	Wissens 	giebt 	es 	nur 	eine 
Seele. 

20. (Es giebt) mehrere (Seelen) wegen ihrer Zustande. 	- 
21. Dies folgt auch aus der Autoritat des Sastra. 

die Seele' das Merkmal hat, 	entstandenes Gluck u. s. 	w. 	zu be- 
sitzen. 

Die Erklarung der Vivriti ist durchaus unberechtigt ; denn sie• 
steht in keinem Zusammenhange mit dem Gegenstande, welchen der 
Text untersucht, 	namlich, 	ob 	die Vorstellung der Seele sich auf 
einen.Beweis, oder auf die Autoritat der Ucberlieferung sttitze. 

19. Nach Vollendung der Untersuchung ilber die Seele, wird 
jetzt ein Abschnitt 	angefangen, welcher die 	Mehrheit 	der Seelen 
zum Gegenstande hat. 	Zuerst die Behauptung der Gegner. 

Die Seele 	ist 	eben -emits trotz dem Unterschiede zwischen den 
KOrpern des Chaitra, Maitra u. s„ w. 	Weshalb ? 	„Wegen der 
Nicht-Verschiedenheit 	der 	Entstehung des Glucks, 	Unglucks 	und 
des Wissens", weil durch 	die Absonderung (?) aller Korper die 
Entstehung von 	Gluck, , Unglack und Wissen nicht bestimmt ist. 
Gabe es noch 	einen 	anderen Grund, 	welcher die Verschiedenheit 
der Seele bewiese, 	so ware 	sie bewiesen. 	Es 	giebt aber keinen 
anderen. 	Wie 	bei der Absonderung dieses und dieses Ortes such 
beim Entstehen 	des Tones es wegen der Nicht-Geschiedenheit des 
Grundes , 	des 	Tones 	namlich , 	nur 	einen Aether , 	wegen 	der 
Nicht-Geschiedenheit 	des 	Grundes, 	namlich 	der 	Vorstellung 	des 
Gleiclizeitigen 	u. s. w., 	nur eine Zeit, 	und wegen der Nicht-Ge- 
schiedeuheit 	des Grundes, 	namlich 	der Vorstellung des Oestlichen 
u. s. w., nur eine n Baum giebt. 	U. 

Die Vivriti 	erklart 	dieses und die beiden anderen Sidra wie- 
der mit Riicksicht auf den Unterschied zwischen Gott und der end-
lichen Scele. 

20. Aussage des Lehrsatzes. 	Mehrere Seelen. Weshalb? Wegen 
der Zustande. 	Zustand 	meint die Regel fur eine jede. 	Wie einer 
mid, ein anderer geizig (arm), einer glucklich, ein anderer ungluck- 
lich u. s. w. ist. 	Dieser Zustand, 	welcher ohne einen Unterschied 
der 	Seele 	unmOglich 	ist, 	beweist 	einen 	Unterschied 	der 	Seelen. 
Auch 	dart man 	nicht 	behaupten, 	dass, 	wie 	es durch den 'Jitter- 
schied der Geburt, oder durch den Unterschied des Knaben- Jung-
bugs- und reifen Alters verschiedene Zustande selbst ftir eine Seele 
giebt, 	so mochte es auch der Fall sein bei dem Unterschiede zwi- 
schen 	Chaitra 	und 	Maitra, 	weil 	die Unterschiede 	der 	Zeit 	des 
Daseins jener entgegengesetzten Merkmale moglich ist. 	(Sic sind aber 
nicht niliglich zu einer und derselben Zeit). 

21. Sastra ist die Sruti. Z. B. Zwei Brahma miissen erkannt 
werden u. s. w. 

fl 
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Zur Vergleichnug lasse ich die hauptslichlichsten Sutra Gauta-
ma's, welche sich auf die Seele beziehen, bier folgen: 
Nyitya Sutra. 

I. 2, 10. 	Verlangen, Abscheu, Wollen, Wohl, Uebel und Wissen 
sind der Beweisgrund far die Seele. 

IL 3, 23. 	Die 	Seele 	ist 	nicht 	ausgeschlossen 	(aus 	dur Erklfi,- 
rung der Wahrnehmung), weil' das Wissen der Beweisgrund 
(derselben) ist. 	 . 

III. 1. 	1. 	(Ein 	auserer Sinn 	ist .nicht 	die Seele), weil durch 
das Gesicht und den Tastsinn ein und derselbe Gegenstand 
aufgefasst wird. 

Kommentar: Wegen der Vorstellung , dass dasselbe Ich den Topf, 
welchen es gesehen, auch Milt, ist die Seele von den Sinnen 
verschieden und emus. 

III. 2, 4. 	Weil bei der Verbrenuung des Korpers Sande nicht 
Statt finden 	warde 	(kann 	der Korper nicht die Seele sein). 

III. 3, 12. 	Weil 	eine Veranderung Statt findet (in 	einem Sin- 
nesorgan) durch etwas von dem Shine Verschiedenes (ist die 
Seele 	von den Sinnen verschieden). 	Die Seele ist nicht der 
inner° Sinu. 

M. 4, 17. 	Weil 	es eineu. Wissenden, 	und ein Instrument des 
Wissens giebt, 	so findet auch 	Verschiedenheit der 	Namen 
Statt (indem das Eine so, das Andere so genannt wird.) 

	

III. 12, 90. 	(Wissen) kommt weder den Sinuen noch den Gegen- 

	

standen 	zu, 	weil selbst bei 	der 	Zerstorung 	derselben 	das 
Wissen zuruckbleibt. 

III. 12, 106. 	(Verlangen. u. s. w.) 	kommt dem Wissenden 	zu, 
weil 	(Handeln 	und Nicht-Handeln) 	hervorgebracht werden 
durch Veda-I-igen und Abscheu. 	 • 

III. 12, 107. 	Es 	kann 	nicht geleugnet 	werden 	(behauptet der 
Skeptiker), dass dies (Wissen u. s. w.) existirt in Erde und 
anderen Substanzen, 	weil 	Verlangen 	und Abscheu bewiesen 
sind durch jenes (Handell' und Nicht-Handeln). 

III. 12, 108. 	(Dies muss • verneint werden), 	weil Handeln uud 
Nicht - Handeln 	in 	Aexteu u. s. 	w. wahrgenommen werden 
warden. 

III. 12, 110. 	(Verlangen 	u. 	s, 	w. 	gehtiren) 	nicht dem inneren 
Sinne an, weil 	sie hervorgebracht werden in der Art, 	wie 
angegeben ist, weil der innere Sinn von eineni andern abhan-
gig ist, und weil der Genuss der Frucht der Erfolg der eige-
nen Thaten ist. 

III. 	12, 119. 	(Wissen ist keine Eigenschaft des Korpers), 	weil 
Farben u. s. w. eben 	so bilge wie der Ktirper existiren. 

III. 	12, 122. 	(W. 	i. 	k. 	E. -d. K.), weil (die charaktcristischen 
Eigenschaften des Korpers) liberal' 	dureb 	den KOrper Ner- 
breitet sind. 
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HI. 12, 125. 	Weil dies (Nissen) den 	Eigenschaften des Mir- 
pers entgegengesetzt ist. 	(Kommentar : 	Weil es, obwohl un- 
erkennbar durch den ausseren Sinn), doch erkeunbar ist. 

Die Uebeteinstimmung, welche die Beweise Gautama's ftir das 
Daseifi der Seele mit denen des Kau6da haben, 	unverkcnnbar. .ist 

Kanada geht zunachst vom Wissen aus als dem Beweisgrunde 
far 	das 	Dasein 	einer 	von dem 	Korper 	verschiedenen 	Substanz. 
Dann 	widerlegt er die Ansicht , dass das Wissen ein Zustand des 
Korpers sei. 	Ware das Wissen ein Zustaud des Korpers, so mtisste 
auch 	in 	den Theilen , 	woraus der "Carper besteht, so wie auch in 
dem, was durch den 	Korper hervorgebracht wird, wie z. B. in 
einem Topfe, ein Wissen Etatt finden. 	Dies ist aber nicht der Fall. 
Demnach gehort das Wissen, als eine Eigenschaft, einer vom Kor- 
per verschiedenen Substanz, 	der Seele, 	an. 	Der Schluss, welcher 
von dem Wissen das Dasein der Seele folgert, ist deshalb erst da 
gerechtfertigt , • wu 	das Wissen dein Kiirper abgesprochen wird. — 
Wie nun das Wissen die Seele beweist, so auch die ubrigen Eigeu- 
schaften , 	welche ihr zugeschrieben werden. 	Sutra HI, 2. 4., wel- 
ches 	uns 	die .  ubrigen Beweise bringt , 	nennt auch Verlangen und 
Abscheu 	u. s. 	w. 	als Grande. 	Mit 	ihnen werden noch zwei ver- 
schiedene angefuhrt, namlich die Bewegung des innern Sinus null 
anderen und anderen Gegenstanden , 	mit welchen er sich nach und 
nach vereinigt , und die Veranderung eines Shines durch etwas von 
dem Sinne Verschiedenes, d. h. durch eine blosse Vorsteltung. 

Fur das Dasein der Seele giebt es aber midi noch einen vom 
Schluss verschiedenen Beweis , namlich die Wahrnehmung, namlich 
in 	der Form, 	Ich Devadatta, Ich Yajuadatta u. s. w. 	Obwohl es 
nun auch solche Vorstellungen giebt, 	wie : 	Devadatta bewegt ' sich, 
welche ,sich auf einen Korper bezieheu, 	so entstelien sic doch nur 
aus einer .Tauschung, indem dasKtirperliche auf die Seele tibertra-
gen wird (und umgekehrt). Beides nun, die Wahrnehmung der Seele. 
und die Folgerung derselben durch Schluss. ergiebt ein festbegrun-
detes Wissen, welches starker ist als ein Wissen der Wahrnehmung 
oder durch Schluss, 	weil bei diesen Tauschungen maglich sind. — 

Aehnlich Gautama. 	Nachdem er im ersten Buche vorlaufig er- 
Mart, rechtfertigt 	er 	seine Erklarung 	im 	dritten Buche dadurch, 
dass 	er die Behauptungen der Gegner widerlegt. 	Er verfahrt des- 
halb 	bei 	seinem l3eweise negativ, 	indem er zeigt, 	dass weder die 
aussern Sinnesorgane, noch der Korper, nosh der innere Sinn die 
Seele sein ktinnen, indem er ferner zeigt, 	dass das Wissen weder 
dem Sinne, noch dem Korper angehoren konne, und zuletzt, 	dass 
Verlangen und 	Abscheu eben so 	wenig ein korperliches Substrat 
haben. 	Sein" Schluss , den er aber nicht ausdracklich angiebt, 	ist 
daher folgender : Weil das Wissen weder dein Sinne, noch dem liar-
per zukommt, so muss es einem vom 'Carper Verschiedenen , nam- 
lich der Seele, angehoren. 	' 

1/ 
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Viertes 	Buell. 
Erster Abschuitt. 

1. Das Ewige ist seieud und unverursacht. 
2. Die Wirkung desselben ist (sein) Beweisgrund. 

Unter seinen Begriffen sind die folgenden lieu : 
I. Ein Sinn ist nicht die Seele, weil durch das Gesicht und den 

Tastsinu ein und derselbe Gegenstand aufgefasst wird. 
• 2. Weil bei der Verbrennung des Karpers (die Folgen der) Sande 

nicht Statt finden warden (kann der Harper nicht die Seele 
sein). 

3. (Wissen) kommt weder den Sinnen noch den Gegenstanden 
zu, 	weil selbst bei der Zerstorung derselben Wissen zurack- 
bleibt. 

4. (Wissen ist keine Eigenscbaft des Karpers), weil Farbe u. s. w. 
eben so lange wie der Korper existiren. 

1. Einige sagen, das Seiende entstande aus dem Nicht-Seien- 
den. 	Ihre Ansicht ist, wie folgt: 	Der Saame u. s. w. bringt nicht 
die Wirkung, den Schossling -u. s. w. hervor. 	Ware dies der Fall, 
so mtisste der Schossling auch • aus dem in der Scheune liegenden 
Saameu u. 	s. W. 	entstehen. 	Vielmehr, weil durch die Trennung 
der Theile des Samens, wenn er im Acker sick befindet, nach der 
Zerstorung (des Samens) der Schossling entsteht, so ist die Zerstii- 
rung des Saamens die Ursache des Schosslings. 	So wird in Gauta- 
ma's Satre, (IV. 4, 15) gesagt: 	„Von dem Nicht-Seienden entsteht 
das Seiende; 	denn es giebt kein Offenbarwerden, wenn nicht Zer- 
storung (vorangeht)." 	Um die obige Ansicht zu widerlegen, werden 
nun die Atome u. s. w. auseinander gesetzt. 

„Das Seiende", irgend etwas, welches das Merkmal des Wirk- 
lichen hat; 	„unverursacht", 	nicht entstanden; 	„das Ewige", 	das 
Ding, 	welches das Gegentheil 	der Zerstorung ist. 	Der Sinn 	ist, 
die 	Grundursache 	von zusammengesetzten Dingen ist nicht-seiend. 
Ware die Zerstorung die Ursache, so nitisste auch aus zermalmtem 
Saamen ein Schossling entstehen. V. 

Man kann dieses Sutra auf Alles, was ewig ist, beziehen, und 
dann ware der Sinn, das Ewige ist seiend und zugleich ohne Ur-
sache, indem es ja einiges Seiende giebt, welches eine Wirkung ist, 
oder auf die Atome, und die Uebersetzung ware danu, „(das Atom) 
ist seiend, ohue Ursach, und ewig", d. h. wie es die Vivriti erklart, 
ohne Aufhoren des Seins. 

2. Was fur eineu Beweis giebt es nun far eine solche Grund- 
ursache? 	Die Antwort ist, „die Wirkung", 	die Substanz als eiue 
Wirkung, bestehend in einer Zusammensetzung von drei Atomen 
u. s. w., 	„desselben", 	der Grundursache, 	„ist 	sein Beweisgrund". 
Dies verhalt sicht so. 	Ware die Reihe von Theilen und zusammen- 
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3. Aus der.  .Existenz der Ursache (folgt) die Existenz der Wir- 
kung. 	 . 

4. Das Vorhandensein einer solchen Verneinung, wie nicht-ewig; 
geht vom Besondern aus. 

5. (Der Schluss, dass das Atom nicht ewig ist), ist Unwissenheit. 

gesetzten Dingen unendlich, so hatten .  der Berg Meru und ein Senf-
korn das gleiche Verhaltniss, weil kein Unterschied im Begriffe des 
Entstehens aus unendlich vielen Theilen Statt fande. 	Deshalb muss 
ein Stillstand 	(in 	der Theilung) 	angenommen werden. 	In einem 
zusammengesetzten Dinge von drei Atomen giebt es jedoch keinen 
Stillstand; es hat Theile, weil es eine sicbtbare Substanz ist, gleich 
dein Topfe u. s. w. 	Durch 	diesen 	Schluss 	ist es 	bewiesen, 	dass 
seine Theile aus 	zwei - atomischen 	Substanzen bestehen. 	Eben so 
wenig giebt 	es 	jedoch 	einen Stillstand 	in einem zwei-atomischen 
Ganzen; 	denn durch den Schluss, die Theile eines drei-atomischen 
Ganzen haben Theile, weil seine Theile Griisse haben, gleich einer 
Scherbe, ist die Grundursache eines aus zwei Atomen zusammen- 
gesetzten Theiles in der Form von Grundatomen bewiesen. 	• 

3. Der Upaskara und (lie Vivriti. erklaren dies Stara verschie- 
den. 	Der Upaskara sagt: Durch dies Slitra wird der Beweis ge- 
geben , 	dass in dem Grundatome Farbe und andere Eigenschaften 
vorhanden sind. 	Namlich , 	weil 	in 	der .Ursache 	die Existenz 	der 
Farbe u. s. w. Statt findet, 	so 	findet die Existenz 	derselben auch 
in der Wirkung Statt; denn den Eigenschaften der Wirkungen gelin 
die Eigenschaften der Ursachen voran, weil es so bei einem Topfe, 
einem Gewebe u. s. w. wahrgenommen wird. 

Dagegen die Vivriti: 	Das Stara zeigt die Unmoglichkeit, dass 
Nicht-Existenz die Grundursache ist, wie folgt: „Aus der Existenz", 
dein Sein, 	„der Ursache", 	der Grundursache, folgt „die Existenz 
der Wirkungen", der zusammengesetzten Dinge; sonst wurde wegen 
der nicht-seienden Ursache 	der Erd-Atome, gleich dem, 	was 	aus 
Erde bestande,. die Nicht-Existenz der Wirkungen, der zusammen-
gesetzten Dinge erfolgen. 

4. Wenn 	eine Verneinung Statt findet, 	wie „nicht ewig", soi 
geschieht sie mit Rucksicht auf ein besonderes Ding, wie: eine zu- 
sammengesetzte Substanz 	ist nicht ewig, nicht aber ist 	eine Ver- 
neinung vom Allgemeinen aus angemessen, wie: 	alle Gegenstande 
sind nicht-ewig. 	V. 

a 	Das 	Grundatom ist nicht ewig, weil es rainnliche Form 
hat, wie ein Topf. 	Elienso ist das haben von Eigenschaften, wie 
der 	Farbe, 	des Gesehmacks u. s. w., 	der Reilie 	nach als 	Orund 
gegen die 	Ewigkeit des 	Atoms anzihren. 	Auf 	dieselbe 	Weise 
kommen dein Grundatorne durch seine gleichzeitige Verbindung mit 
sechs (anderen Atomen) sechs Theile zu; demnach von seinem ha- 
ben-von-Theilen , 	d. h. von seinem Substrat-Sein fur eine Verbin- 
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6. Wenn eine grosse (Substanz da ist), so geschieht die Wahr-
nehmung durch den Begriff des Habens von vielen Substanzen 
und 	durch .die Farbe. 

7. Obwohl der Begriff der Substanz 	und der Grosse da ist, 	so 
ist doch die Luft nicht wahrnehmbar, weil der Eindruck der 
Farbefehlt. 	 . 

.. 
dung, welche Statt findet in einem Nicht-Einschliessenden (folgt die 
Nicht-Ewigkeit des Atoms). 	Weiler, 	wenn innerhalb • des Grund- 
atoms der Aether ist, 	so hat 	es 	auch Theile, 	well 	es 	wirkliche 
Oeffnungen hat; 	ist aber der Aether nicht innerhalb desselben, so 
lcommt such dem Aether der -Begriff der Gegenwart nicht zu ... . 

Ferrier, Alles, was ist, hat eine augenblickliche Existenz. 	Von 
diesem und iihnlichen Schltisseii, welche eine augenblickliche Existenz 
beweisen, folgt die Nicht-Ewigkeit des Grundatoms. 	Wenn es nun 
eine solche Folge von Schlussen giebt, 	wie kann denu -behauptet 
werden, dass das Grundatom ewig sei? 	Darauf antwortet das Sutra: 
Jeder Schluss , 	welcher die Nicht-Ewigkeit des Grundatoms zum. 
Gegenstand hat, 	ist Unwissenheit, 	d. h. Irrthum , • entsprungen aus 
einem Schein-Grunde, zuniichst niimlich das Hinderniss des Beweises, 
welcher das Subjekt auffasst, 	uberall 	aber der Nicht-Erweis 	des 
Eingeschlossen-Seins, 	weil 	es 	keinen Beweis giebt, 	welcher das 
Gegentheil 	aufhebt; 	zuweilen 	auch ist 	es das Nicht-Erwiesensein 
des 	Pradikats. 	Alles 	dies 	und 	anderes 	ist 	nachiusegen 	in dem 
Samana-tantra. 	U. 

„Unwissenheit", 	Nicht-Beweis , 	d. h. der Schluss, dass das 
Grundatom nicht ewig ist, entsteht aus einem Scheingrunde, indem 
alle die erwahnten Grtinde nach mehrern Seiten fehlgehen. 	V. 

6. Wahrnehmung, 	ntimlich Wahrnehmung durch das Auge 
oder durch den Tastsinn. 	Ein Grosses meint ein solches, 	welches 
eine grosse Ausdehnung hat. — Wenn dem so ist, warum ist denu 
die Luft u. s. iv., welche ja eine grosse Ausdehnung besitzt, nicht 
wahrnehmbar? 	Die Antwort ist: 	Wregen der Farbe. 	Farbe meint 
bier hervortretende Farbe. 	Demnach wird die Farbe , obgleich sie 
im Auge u; s. w. ist, nicht wahrgenommen. 	Warum ist dean aber 
Grasse 	in 	eiuer drei-atomigen 	Zusammensetzung, 	und 	nicht 	im 
Grundatome? 	Die Antwort darauf ist, 	weil es 	viele Substanzen 
hat. 	Demnach, weil mit Racksicht auf die Begriffe der entstande- 
nen Grosse der 13egriff des Viele-Substanzen-Habens nothwendig ist, 
in einem Grundatome dieser aber nicht vorhanden ist, 	so giebt es 
keine Grasse fur das Grundatom. 	V. 

7. Wenn 	dies sich 	so verhalt, warum wird clean nicht die 
brennende Fackel am hellen Tage, oder das Licht des Auges, oder 
die Luft, welche durch die Inharenz der Tastbarkeit der Farbe in- 
harirt, und zugleich gross ist, wahrgenommen ? 	Die Antwort darauf 
ist: „Weil der Eindruek der Farbe fehlt." 	Der Eiudruck der Farbe 
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8. 	Die Auffassung der Farbe findet durch (ihre) Inharenz in vielen 
Substanzen und durch die Besonderheit der Farbe Statt. 

9. Dadurch ist das.  Wissen hinsichtlich des Geschmacks, des Ge-
ruchs und der Tastbarkeit erklart. 

10. Weil jenes nicht da ist, so findet kein Fehlgehen Statt. 
• 

meint die Inharenz der Farbe, das Hervortreten der Farbe und das 
Nicht-Unterdrucktsein derselben. 	Deshalb, obwohl die Inharenz der 
Tastbarkeit, 	welche auch die Inharenz 	der Farbe ist, . in der Luft 
Statt findet, 	so ist sie doch nicht durch die Farbe bestimmt, weil 
bier die absolute Nicht-Existenz der Farbe vorhanden ist. 	In dem 
Licbte 	des Auges ist nicht der Eindruck der Farbe, 	d. h. nicht 
das Hervortreten der Farbe, in der am Mittage brennenden Fackel 
nicht der Eindruck der Farbe, d. h. nicht das Nicht-Unterdrticktsein 
derselben; 	deshalb wird beides nicht. wahrgenommen. 	Ebenso ver- 
halt es sich mit dem Feuer im Warmen und Heissen, in Kochttipfen, 
mit dem Golde u. s. w. 	Der Verfasser der Vritti aber erklart das 
zusammengesetzte Wort rdpasanskara (Farbeneindruck) durch rilpa 
(Farbe) und Apasanskara, so dass also der erste Theil desselben 
weggelassen ; deshalb fande keine Wahrnehmung des Windes Statt 
wegen des Nicht-Daseins der Farbe. 

8. Die Besonderheit der Farbe meint die BeSonderheit, welche 
die Farbe hat; 	dies ist nun der Begriff des Hervortretenden, 	der 
Begriff des Nicht-Unterdracktseins und der Begriff der Farbe. 	Daher 
die Auffassung der Farbe. 	Wird nun nicht auf -these Weise auch 
die Farbe eines Grundatoms oder eines zwei-atomigen Ganzen auf- 
gefasst? 	Um dies auszuschliessen , wird gesagt: 	„durch (ihre) In- 
harenz in vielen Substanzen", . . . d. h. in einem Ganzen von drei 
und mehreren Atomen. 	Auch der Topf und andere dergleichen Dinge, 
welche aus zwei Theilen (Mitten) ihren Ursprung haben, sind in 
einer steten Folge die Substrate von vielen Substanzen. 	Der Ge- 
schmack, die Tastbarkeit u. s. w. werden nicht wahrgenommen durch 
das Auge, well ihnen der Begriff (die Gattung) der Farbe nicht zu-
kommt, das Licht des Auges nicht, weil es nicht den Begriff des 
Hervortretenden hat. 	Das Hervortreten, welches in der Farbe mid 
andern besondern Eigenschaften enthalten ist, ist eben eine besondere 
Klasse, welche den Begriff der Farbe u. s. w. einscbliesst. 	U. 

9. „Dadurch", durch das Wissen hinsichtlich der Wahrneh- 
rifling der Farbe. 	Wie durch die Besonderheit der Farbe, d. h. durch 
den Begriff der Farbe, durch den Begriff des Nicht-Unterdrticktseins, 
und durch den Begriff des Hervortretens, die Farbe wahrgenommen 
wird, so wird auch der Gesclunack durch die Begriffe des Geschmackes, 
des Nicht-UnterdrUcktsei❑s 	und des Hervortretens wahrgenommen. 
So verlialt es 	sich 	auch 	mit den abrigen. 	Audi ist die Inharenz 
in vielen Substanzen zu Ubertragen. 	U. 

10. „Weil jenes", die Gattung der „Farbe, des Geschmacks 
u. s. w. sowie das Hervortreten 	iu der Schwere nicht da ist ", 	so 
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11. Zahl, Ausdehnung, Einzelnheit, Verbindung und Trennung, 
Ferne und Nahe, und Bewegung werden wegen ihrer Inharenz 
in farbigen Substanzen durch das Auge wahrgenommen. 

12. In nicht-farbigen 	(Substanzen) 	werden 	sie 	nicht durch das 
. Auge wahrgenommen. 

ist die Schwere nicht wahrnehmbar. 	Man konnte nun einwenden, 
dass, wenn gleich der Begriff der Farbe u. s. w. dort (in der Schwere) 
nicht vorhanden ware, 	doch 	eine Wahrnehmung derselben (der 
Schwere) Statt fiuden mochte. • Deshalb wird gesagt: „so findet kein 
Fehlgehen Statt", keiu Fehlgehen, die Regel der fad Klassen, der 
Farbe u. s. w. mit Rticksicht auf die Auffassung durch je einen. der 
respektiven Sinne. 	Wo eben irgend eine der fad Klassen, der 
Farbe u. s. w. 	da ist, da, findet auch ein Aufgefasstwerden durch 
irgend einen der ausseren Sinne Statt, weil es durch diesen (Sinn) 
ausgeschlossen wird ( von anderen Gegenstanden). 	Weil 	es aber 
nicht klar ist, dass der Gegenstand der Betrachtung in diesem Sfitra 
die Schwere ist, 	so wird 	sie, 	obwohl von Pragastadeva 	zu den 
abersinnlichen 	Gegenstanden gerechnet, 	doch von 	Ballabhacharya 
als ein Gegenstand des Tastsinns angegeben. 	U. 

Diese ganze Erklarung ist in den, Text hineingelegt1 gewiss 
folgt sie nicht aus den Worten. 	Einen andern passenden Sinn vermag 
ich aber nicht zu fiuden. 	Eine wtirtliche Erklarung scheint auf das 
Uebersinnliche uberhaupt sich zu beziehen. 	Weil jenes, der Begriff 
der Farbe u. s. w. nicht da ist, namlich in dem Uebersinnlichen , so 
kann derselbe da anch keine Anwendung finden. 	Vielleicht ist die 
richtige Leseart vyabhicharah statt .avyabhicharah. 	Oder auch, es 
ist eine Einleitung zum nachstfolgenden Sutra. 

11. Es werden 	nun die durch. zwei Sinne wahrnehmbaren 
Eigenschaften aufgezahlt. 	„Burch das Auge wahrgenommen." 	her 
muss das vorhergehende „und" supplirt werden, • und der Sinu ist 
deshalb : 	Zahl und die 	ubrigen 	Eigenschaften bis 	zur Bewegung, 
welche einer farbigen Substanz inhariren, sind durch das Auge und 
durch das Getast wahrnehmbar. 	Das •„ and " vor Bewegung fasst 
die Zahigkeit , 	Schnelligkeit und Flussigkeit, welche in Substanzen 
von hervortretender Farbe sich finden und die ihnen zukommende 
Angemessenheit haben, 	so wie die Klassen ( derselben) zusammen. 
Farbige (Substanzen) meinen Angemessenheit, und es widerspricht 
sich selbst, 	class jene (Eigenschaften nebst• der Bewegung), 	wenn 
sie in den Gruudatomen u. s. w. sich finden, 	nicht wahrgenommen 
werden. 	V. 

12. Zahlen und die ubrigen 	(im vorigen Sfitra genannten) 
Eigenschaften .bis zur Bewegung, werden, wenn sie in nicht-farbigen 
Substanzen vorkommen, nicht durch das Auge wahrgenommen; auch 
nicht durch den Tastsinn , muss hinzugeftigt werden. 	Es ist aber 
nicht damit gesagt, 	dass sie (tiberhaupt) 	nicht wahrnehmbar sind. 

Bd. Xxi. 	 27 
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13. 	Dadurch ist erklart, class der Begriff der Eigenschaft und die 
Existenz ein Wissen aller Sinne ist. 

Zweiter Abschnitt. 
1. 	Die hervorgebrachten Substanzen; wie die Erde u. s. w., sind 

wiederum dreifach unter den Namen von Korper, Sinnesorgan 
und Gegenstand. 

. . 
\Vitro dies 	der Fall, 	so wurde auch 	die •Einheit der Seele nicht 
wahrgenommen werden. 

13. 	„Existenz", 	d. h. Sein. 	„Aller Sinne", von alien Sinnen 
hervorgebracht. 	„Wissen", 	d. h. Wahrnelimung. 	Demnach , weil 
dieselben (Eigenschaft und Sein) in dem alien Sinnen Angemessenen 
sich finden, so werden sic auch durch alle Shine aufgefasst. 	V. 

I. 	Hier ist der Begriff des Korpers der Begriff eines letzten 
Ganzen 	(iin Gegensatze zu den Gliedern des Korpers, vvelche rela- 
tive 	Ganze sind ), 	welches Willen, 	die Verbindung 	der Seele 	als 
nicht-inhitrente Ursache und Bewegungen hat; und zwar ist er eine 
Art von allgemeiner Bestimmung (upadlii), nicht aber .dine Gattung, 
weil vernilige des Begriffes der Erde u. s. w. das'Verhfiltniss eines 
Hiiheren und Niederen (von Gattung und Art) nicht moglich ist. 
Der Begriff des Saamenorgans ist der Begriff des Substrates fur die 
Verbindung des innern Sinns, 	welche die Ursache 	des nicht die 
Erinnerung hervorbringenden Wissens ist, o d e r auch, beim Nicht- 
Vorhandensein des Substrates far die vom Tone verschiedenen her- 
vortretenden 	besonderen Eigenschaften, das Substrat far die Ver- 
bindung des innern Sinns, welcher die Ursache des Wissens ist 	 

Auch 	der 	Begriff des •Sinnenorgans 	ist keine Gattung, 	weil 
vermiige des Begriffes der Erde das Verlialtniss eines Hiiheren und 
Niederen 	unintiglich ist. 	Wenn auch der Begriff des Gegenstandes 
der Begriff dessen 	ist, 	welehes als Mittel 	zur Wahrnelimung 	des 
Genusses 	dient, 	und 	dieser 13egriff des Gegenstandes, 	welcher auf 
gewohnliche Art offenbar macht, 	das Gemeinschaftliche des Nicht- 
Vorhandenseins der Gattungen der Substanz, der Eigenschaft und - 
der Bewegung ist, 	so versteht das Sfitra doch die hervorgebrachte 
Substanz 	als 	Gegenstand, 	welcher 	auf gewohnliche Art offenbar 
macht; denn das Sutra sagt: 	die hervorgebrachten Substanzen; wie 
die Erde u. s. w., sind dreifach. 	Demnach ist auch der Begriff des 
Gegenstandes keine Gattung. U. 

Gegenstand umfasst, wie der Upaskara richtig, wenn gleich un- 
klar,  , 	bemerkt, Korper and Organ; lienn 	sie sind ebenfalls beide 
Gegenstande. 	Die Unterscheiduug, welehe bier gemacht wird, ist 
die, dass der Gegenstand hier den Gegenstand dos Genusses, das 
Organ 	das Mittel zum Genusso, und der Korper das Substrat der 
Organe bezeichnet. 
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2. (Der KOrper) 	ist nicht aus fad (Substanzen) 	zusammenge- 
setzt, weil eine Verbindung zwischen dem Wahrnehmbaren 
und Nicht-Wahrnehmbaren nicht wahrnehmbar ist. 

3. (Der Korper) ist auch nicht aus drei 	(Substanzen) 	zusam- 
mengesetzt , 	well die besonderen Eigenschaften nicht offen- 
bar sind. 

4. Die Verbindung der Atome aber ist nicht verboten. 
5. Hier ist der Korper zwiefach, entweder aus der Gebarmut- 

ter entsprungen, oder nicht aus der Gebarmutter entsprungen. 

2. Wenn wegen des Geruches , der Feuchtigkeit, der Hitze 
(bei der Verdauung), des Athmens and des Raumgebens der liOrper 
aus ftinf Elementen bestande, so wurde er nicht wahrnehmbar sein. 
Das Salm beweist durch ein 13eispiel, wie namlich die Verbindung 
zwischen der Luft and den Baumen , zwischen dem Nicht -Wahr-
nehtnbaren and dem Wahrnehmbaren, nicht wahrnehmbar ist, so 
wiirde auch 	(ein solcher) KOrper nicht wahrnehmbar sein. 	Feuch- 
tigkeit, 	(digestive) Hitze u. s. w. sind im Wasser, Feuer u. s. W. 
als den Stiitzen derselben, enthalten. 	Eben so verhalt es sich mit 
den vier Elementen. 	Wohl- dean, 	so sei 	er aus drei Elementen 
zusammengesetzt, weil drei Elemente wahrgenommen werden. 	Dem 
ist aber nicht so, weil einAnfang aus verschiedenen (Elementen) 
verboten ist. 	Eine Eigenschaft in einem Ganzen ist nicht der An- 
fang von anderen Eigenschaften; wenn 	es deshalb einen Anfang 
gebe durch Erde und Wasser, dann musste das von denselben An- 
gefangene ohne Geruch and Geschmack sein. 	Eben so verhalt es 
sich mit den ubrigen Elementen. U. 

3. Der Korper, welcher aus den wahrnehmbaren Elementen des 
Feuers, Wassers uud der Erde gebildet ist, warde ebenfalls wahr-
nehmbar sein, wenn darin die besoadere Eigenschaft offenbar ware. 
Dies ist aber nicht der Fall; 	denn es ist gesagt , dass eine Eigen- 
schaft, 	wie der Geruch u. 	s. 	w. keinen Allan maclit. 	Deuuoch 
besteht der KOrper nicht aus drei Elementen. U. 

4. Wie werden denn im Korper Geruch, Feuchtigkeit und 
Hitze, welche durch drei Elemente entstehen,- wahrgenommen? 	Die 
Antwort darauf ist: 	Die gegenseitige Verbindung der Atome, nam- 
lich der Erd-, Wasser- and Licht-atome, ist nicht verboten, son-
dern es entsteht ein anderer KOrper von einer solchen Verbindung 
als der nicht-inharenten Ursache. 	Demnach ist es kein Widerspruch, 
dass der menschliche KOrper Feuchtigkeit, Hitze a. s. w. enthalt, so-
bald man ihn als eine Stutze des Wassers u. s. w. anerkannt hat. V. 

Gautama sagt ganz kurz (3, 6, 28), dass der Korper erdig ist, 
weil die besonderen Eigenschaften der Erde darin wahrgenommen 
werden. 

5. Der aus der Gebarmutter entsprungene KOrper ist .  zwiefach, 
namlich der aus Geburtshullen entsprungene, and der aus dem Ei 

27* 
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6. 	Weil 	(der nicht aus der Gebarmutter entstandene Korper ) 
die nicht an &inn und Ort gebundenen (Grundatome) zur 
Ursache hat, — 

7. Weil ein besonderes Verdienst vorhanden ist, — 
8. Weil Namen vorhanden sind, — 
9. Weil der Name im Anfange da. ist, — 

10. (Weil 	dies Alles Statt findet), 	so 	giebt es (auch) nicht aus 
der Gebarmutter entsprungene KOrper.  

11. Dies folgt auch aus dem Veda. 

entsprungene. 	Der aus Geburtshiillen entsprungene ist der Korper 
von Menschen, 	Vieh .u. s. w., der aus dem Ei entsprungene der 
Korper der Vogel, Schlangen u. s. w. 	Der nicht aus der Gebar- 
mutter entsprungene KOrper, ist aus Iiitze und Feuchtigkeit, oder 
aus Sprossen u. s. w. entstanden. 	Aus Hitze und Feuchtigkeit sind 
Miicken, Fliegen u. s. w., aus Sprossen Mame 	Gestrauche u. s. w. 
entsprungen. 	Der Geistkorper der sieben Rishi, der Manu u. s. w. 
ist lichtentstanden, nicht aus Erde gebildet. V. 

6. 	Wie kann  bei dieser Annahme der nicht aus der Gebar- 
mutter entsprungene Kiirper der Manu u. 	s. w. ,entstehen, indem 
ja die Grundatome, welche mit Saamen, Blut u. s. w., vermittelst des 
Anfangens von bestimmten KOrpern, anfangen, in diesem Falle nicht 
vorhanden sind? 	DieSer Zweifel wird im gegenwartigen &Ara ge- 
lOst. 	In 	diesem 	und in 	den drei nachstfolgenden 	Sfitra ist das 
zehnte zu suppliren: 	Es giebt nicht aus der Gebtirmutter entsprun- 
gene KOrper, d. h. es giebt Wasser-, Luft-, Licht-, und Geistkorper' 
in dem Reiche des Varuna u. s. w 	, weil die Atome iiber- 
all sind. V. 

7. Ein besonderes Verdienst der individuellen Seelen, welche 
geboren werden sollen. V. 

8. Namlich solche Namen, welche nicht von den Vorfahren, 
dem Vater u. s. 	w. gegeben werden, 	wie z. B.. 	die Namen 	des 
Topfes, des Gewebes u. s 	w. 	Demnach giebt der Gott, von dein 
die Namen des Topfes gegeben werden, auch den nicht aus der 
Gebarmutter entsrpungenen Korpern die Namen des Mann, Marichi 
u. s. w. V. 

9. Durch den Namen des Brahma u. s. w., welcher im Anfange 
der Schopfung 	zuerst hervorgebracht wurde, 	weiss man, 	dass es 
einen nicht aus der Gebarmutter entsprungenen KOrper giebt; dean 
nicht hatte Brahma zu der Zeit Vater and Mutter, welche die Na-
men des Brahma u. s. w. batten geben kiinnen. U. 

Anders 	die 	Vivriti , 	welche igwararasya supplirt ; 	der Siun 
nach ihr ist: Weil Gott der Urheber des Namens ist. 
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Ftinftes 	Buch.  
Erster Abscbnitt.  

1. Durch die Verbindung und 	den Willen der Seele (entsteht) 
Bewegung in der Hand. 

2. Auf dieselbe Weise mid durch Verbindung der Hand 	(mit 
der Morserkeule) entsteht Bewegung in der MOrserkeule. 

3. In der Bewegung der Morserkeule u. 	s. w., 	welche durch 
Schlag hervorgebracht ist, ist die Verbindung mit der Hand 
nicht Ursache, weil sie (davon) verschieden ist. 

4. Auf dieselbe Weise ist die Verbindung der Seele (nicht Ur- 
sache) in der Bewegung der Hand. 

1. Durch die Verbindung der Seele :und durch den Willen 
entsteht in dem Korper und in seinen Theilen Bewegung in der 
Form von Muskelthatigkeit. 	Die Hand steht hier fair den Korper 
und seine Theile. 	In dieser Bewegung in der Form von Musket- 
tlatigkeit ist die inharirende Ursache der Korper und seine Theile, 
die nicht-inharirende Ursache die Verbindung mit der Seele, und 
die Mittelursache der Willen. 	V. 

2. Durch eine solche (tatha) Verbindung mit der Hand, d. h: 
durch die Verbindung, mit der Muskelthatigkeit der Hand, welche 
mit der wollenden Seele verbunden ist, entsteht Bewegung in der 
Morserkeule. 	Das „Und" fasst die im Sara nicht ausdrucklich an- 
gefithrte Schwere u. s. w. zusammen. 	Demnach ist in der Bewegung 
der MOrserkeule diese die inlikirende Ursache, eine solche Ver-
bindung der Hand mit der Morserkeule die nicht-inharirende, and 
der Wille der Seele sowie die Muskelthatigkeit der Hand die Mit- 
telursache. 	V. 

	

Etwas verschieden davon der Upaskara: 	Hier ist die Verbin- 
dung der Morserkeule mit der Hand, welche verbunden ist mit der 
wollenden Seele, 	die 	nicht-harente Ursache, 	die Morserkeule die 
inharirende , und Wille und Schwere die Mittelursache. ,E 	WITI .k.L.,a 

Ich verbinde tatha nicht', wie U. and V., mit hasta-sanyogat 
(durch eine solche Vereinigung der Hand), sondern fasse es als den 
Ausspruch des vorigen &Ara; und supplire mushalasya, weil die 
Erkl4rungen derselben zu kunstlich sind and noch weitere Erkla-
rungen nothig machen. 

3. Weun hier midi eine Verbindung der Hand mit der nach 
oben geheuden Morserkeule Statt findet, 	so ist jene Verbindung 
doch nicht die wahre Ursache ; vielmebr ist der Schlag des MOrsers 
die nicht-inharente Ursache. 	Weshalb? „Weil sie verschieden ist", 
d. h. weil der Willer fehlgeht. 	U.  

Unter Schlag ist hier ein zuthiliger, von dem Willen unabhan-
giger Schlag zu verstehen. 

4. „In der Bewegung der Hand"; welche mit der Morserkeule 
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- 	5. 	Die Bewegung in der Hand wird hervorgebracht durch den 
,Schlag und durch die Verbindung (der Hand) mit der MOr-
serkeule. 

	

6. 	Die Bewegung eines Korpertbeils (entsteht (lurch die Verbin- 
dung mit der wollenden Seele) un d durch die Verbindung 
der Hand (mit einem bewegten Dinge.) 

nach oben geht, 1st „die Verbindung der Seele", 	die Verbindung 
der wollenden Seele, „auf dieselbe Weise", nicht Ursache. 	U. 

5. Wie beim Aufsteigen der MOrserkeule das Eisen, welches 
an' der Spitze der MOrserkeule sich befindet, in die HOlie geht, so 
geht auch die Hand zu gleicher Zeit ,in die Hobe. 	Schlag meint 
bier metaphorisch 	die durch den Schlag erzeugte Wiederhervor- 
bringung (sanskara). 	U. 

Durch den Schlag auf den MOrser entsteht Geschwindigkeit in 
der MOrserkeule; 	sodann entspringt Geschwindigkeit auch in der 
Hand durch ihre Verbindung mit der mit Geschwindigkeit begabten 
Morserkeule; dadurch findet das in die Mille Gehen der Hand Statt. 
Auf diese Weise ist beides, die Verbindung mit dem mit Geschwin-
digkeit begabten Miirser,  , und die Geschwindigkeit die Ursache des 
Aufsteigens der Hand, nicht aber der Willeu , oder dessen Verbin-
dung mit der Seele. V. 

Der Ausdruck itmit (Seele) meint metaphorisch einen Theil des 
Korpers, indem, wo kein logischer Zusammenhang (bei einer OA-
lichen Erklaning) Statt findet, die metaphorische Erklitrung ihr Becht 
hat. 	Demnach , die Bewegung, welche in einem Korpertheile, der 
Hand, Statt findet, entsteht durch die Verbindung der Hand mit 
der MOrserkeule. 	Durch das „Und" wird die Geschwindigkeit ein- 
geschlossen: 	In der Bewegung der Hand ist die Verbindung der 
Hand die nicht-inharirende Ursache. 	Hier giebt es kein Fehlgehen. 
Diese Verbindung ist (n5,mlich ) zuweilen die Verbindung mit der 
wollenden Seele, zuweilen die Verbindung der Hand mit der mit 
Geschwindigkeit begabten Morserkeule u. s. w., wie die Bewegung 
der KOrperthelle bei dem Irren. U. 

6. Die Bewegung eines Theils des Korpers entsteht durch die 
Verbindung der wollenden Seele und durch die Verbindung einer, 
mit Geschwindigkeit begabten Substanz. 	Der Ausdruck „Hand" be- 
zeichnet etwas, was Muskelthatigkeit hat, und der voile Sinn ist, 
die Verbindung zwis'chen zwei Substanzen, wovon die eine Muskel- 
thatigkeit, und die andere Geschwindigkeit hat. 	V. 

Dies Stara ist seines aphoristischen Ausdrucks wegen 	ganz 
unverstandlich. 	Will man nicht den Text als verdorben 	voraus- 
setzen , 	so kann man sich die Erklarung des Upaskara gefallen 
Lassen. 	Offenbar soil bier nicks Neues gelehrt, 	sondern nur das 
Frilhere entweder bekraftigt oder zusammengefasst werden. 
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7. Bei dem Nicht-Dasein der Verbindung geschieht das Fallen 
durch die Schwere. 

8. Ohue besonderen Wurf findet keine Bewegung nach oben, oder 
nach der Seite Statt. 

9. Durch einen besonderen Willen findet ein besonderer Wurf 
Statt. 	 . 

10. Durch einen besonderen Wurf geschieht die Bewegung nach 
oben. 

11. Durch die Bewegung der Hand ist die Bewegung des Kindes 
erklart. 

12. So ist bei dem Zerreissen eines Verbrennenden 

7. 	Der Ausdruck „Verbindung" client-  hier lediglich zur Be-
zeichnung eines Hiudernisses.• Demnach, bei dem Nieht-Dasein eines 
Hindernisses entsteht durch die Schwere, als nicht-inharirende Ur-
sache, das Fallen, eine Bewegung, deren Resultat eine Verbindung 
nach unten ist. 	flier 	denn 	ist 	bei einer Frucht u. s. w., 	welche 
Schwere hat, die Verbindung (derselbeu mit dem Baume) das Hin- 
derniss (Hires Pollens), 	bei eiuem Vogel u. s. w. das regelmiissige 
Wollen, beim Abschnellen eines Pfeiles u. s. w. die Wiederhervor- 
bringung (sanshara). 	Der Sinn ist, dass 	beim Nicht-Dasein jener 
Hindernisse, der Fall, ablangig von der Schwere, geschieht. 	U. 

Die Vivriti erwitlint noch als ein Beispiel, dass die Erde and 

	

andere Welten , wegeu 	der Verbindung mit dem Willen Gottes, 
nicht fallen. 

8, 	Die Bewegung 	eines Schwere habenden Erdkloses 	oder 
Pfeiles nach oben 	oder nach der Seite geschieht durch einen be- 
sondern, d. h. starkeren Wurf. 	Demnach beim Fallen einer Frucht, 
eines Vogels, eines Pfeiles u. s. w., welches beim Nicht-Vorhanden-
sein der Verbindung, des Wollens, und der Wiederhervorbringung 
Statt findet, 	giebt es keine Bewegung nach der Seite, 	oder nach 
oben. 	U. 

10. Von einem besonderen Willen in der Form des Wunsches, 
ich will seitwarts, in die Mille, weit, oder nahe werfen, entspringt 
ein besonderer Wurf, uhd von diesem die Bewegung nach der Seite, 
oder in die 110he eines Schwere habenden Binges, wie eines Erd- 
kloses u. s. w. 	U. 

11. Wenn auch das Bewegen der Hande, Fusse u. s. w. beim 
Knaben vom Willen abhangt, so geschieht es doch nicht mit Ruck-
sicht auf ein Gut oder Uebel ; auch ist es nicht die Ursache des 
Verdienstes oder der Sande. 	U. 

12. ' Wenn ein Verbrecher ein Haus anziindet, und der darin 
befindliche Mann verbrannt wird, 	so ist die Bewegung der Hand 
u. s.'w., welche durch den Willen, den Verbrecher zu tiidten, ent- 
steht, weder die Ursache eines Verdienstes, noch eiuer Sande. 	U. 
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13. Die Bewegung des Schlafenden (geschieht) ohne Willen. 
14. Die Bewegung des Grases (geschieht) durch Vereiuigung mit 

dem Winde. 
15. Die Bewegung des Edelsteins so 	wie 	das Sich-Ndhern der 

Nadel wird durch daS Geschick hervorgebracht. 
16. Die. nicht-gleichzeitigen 	besonderen Verbindungen des 	Pfeils 

sind die Ursache der verschiedenen Bewegungen. 

Dagegen 	einfacher die Vivriti: 	Weun etwas Brennendes, ein 
Korper, 	ein Haus, eine Frucht u. s. w., 	zerreisst, und die Theile 
desselben nach der Seite, oder nach oben sich bewegen, so ist die 
Ursache (dieser Bewegung) nicht das Werfen, welches durch einen' 
bestimmten Willen hervorgebracht wird. 

13. 	Sie geschieht namlich durch den Lebenswind. U. 
• 14. 	Gras bedeutet hier alle dergleichen ahnliche Binge. 	U. 

15. Edelstein bedeutet hier mit Wasser gefollte Gefasse von 
Gold u. s. w. 	Um gestohlene Sachen zu erhalten, werden Zauber- 
formeln mit Bezug auf ein solches Gefass von den Kundigen ge- 
braucht. 	Ein solches Gefass nun steht auf dem Boden. 	Legt nun 
irgend ein Anderer die rechte Hand darauf, 	so bewegt sich durch 
die Kraft der Zauberformel das Geffiss mit der` Hand nach dem 
Orte, wo die gestohlenen Sachen sich befinden, und bleibt bier fest- 
stehen. 	Also Verktindet 	es eine alte Sage. 	Bei einer solchen Be- 
wegung des Gefasses ist nicht ein besonderer Wille die Ursache, 
sondern das Verdienst des froheren Eigenthumers, oder die Misse- 
that 	des Thebes 	ist die Mittel-Ursache, 	die nicht-inharirende Ur- 
sache ist 	die 	Verbindung 	eines 	solchen 	Gefasses 	mit der Seele, 
welche 	ein 	solches Geschick hat, und die inharirende Ursache ist 
ein solches Gefass. 	V. 	Das Sich-Nahern einer Nadel, eines eiser- 
nen Stiftes (?) 	an 	einen Magnet 	geschieht 	ebenfalls 	durch das 
Geschick. 	V. 

16. Der Sinn ist: Ein Aufhoren der Bewegung wird, nach 
der Verbindung der 	sich mit Geschwindigkeit bewegenden Pfeile 
u. B. w. mit einem Korper u. s. w., eben in dem daseienden Pfeile 
u. s. w. bemerkt. 	Hier ist zwar eine Zerstorung des von dem Sub- 
strat AbbAngigen 1), aber kein 	ZerstOrendes, 	indem das 	Substrat 
(namlich der Pfeil u. s. w.) bleibt. 	Auch wird keine andere ent- 
gegengesetzte Eigenschaft wahrgenommen (welche die Bewegung auf- 
hObe). 	Deshalb muss man schliessen, dass die Verbindung, welche 
durch die Bewegung 	selbst hervorgebracht wird, 	das ist, was die 
Bewegung zerstort. 	Diese im vierten Augenblicke (nach der Ent- 
stehung der Bewegung) 	hervorgebrachte Verbindung 	zerstort (lie 
Bewegung. 	Zur Erklarung: (Zuerst) Eutstehen der Bewegung, damn 

1) In dem fteraya des Textcs finde ich keinen Sinn, und lese deshalb statt 
desselben itcrayana. 
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17. 	Durch das Werfen (findet Statt) die. erste Bewegung des Pfeils, 
(lurch die durch 	diese Bewegung verursachte Selbst-Wieder-
hervorbringung die folgende Bewegung; auf dieselbe Weise 
die folgende und folgenden. 

Trennung (des bewegten Dinges), 	dann Zerstorung der fruheren 
Verbindung 	(welche der bewegte Korper mit einem anderen hatte), 
(dann) die nachfolgende Verbindung (des bewegten mit einem ande- 
ren Korper), (u,nd zuletzt) Zerstorung der Bewegung. 	Demnach ist 
der Sinn, die nicht-gleichzeitigen besonderen Verbindungen belehren 
uns, dass die Bewegung mehrfach ist. 	Es wird gesagt ,;die beson- 
deren Verbindungen"; 	das Besondere in der Verbindung ist eben 
das durch sie selbst (die Bewegung) Hervorgebracht-Werden; sonst, 
ware die Verbindung allein das, 	was die Bewegung zersttirte, so 
wiirde die Bewegung nirgends eineu Haltpunkt haben. .U. 

Die nicht-gleichzeitigen , zu verschiedenen Zeiten entstandenen, 
besonderen Verbindungen 	des Pfeils, 	des vom Bogen 	geschnellten 
Pfeils, d. h. die aufeinander folgenden• Verbindungen, 	sind die Ur- 
sachen der Verschiedenheit der Bewegung, 	der Mehrheit der Be- 
wegung, 	welche der Pfeil hat. 	Der Singular „Ursache", 	ist eine 
dem Rishi erlaubte Freiheit des Ausdrucks , 	und meint den Plural. 
Demnach, weil es, Gesetz ist,- dass die Bewegung von der durch sie 
selbst hervorgebrachten 	im vierten Augenblicke 	(each dem Anfang 
der Bewegung) entstandenen nachfolgenden Verbindung zerstOrt wird, 
und weil wegen 	der Unmbglichkeit eines Stiitzpunktes im ffinften 
Augeublicke und in den darauf folgenden, ein Stiitzpinikt fur e in e 
Bewegung vom Anfange des ersten Fortschreitens des Pfeils bis zu 
seinem Falle unmoglich ist, 	so 	muss man nothwendig zugestehen, 
dass 	verschiedene Bewegungen entstehen, 	welche 	durch die von 
flown selbst hervorgebrachten nachfolgenden Verbindungen 	zerstOrt 
werden. 

17. 	Die erste Bewegung eines abgeschnellten Pfeils 	entsteht 
durch den 	von dem Willen 	des Menschen angezogenen Bogen. 
Hier ist das Werfen 	die nicht- inharirende Ursache, der Pfeil die 
inharirende, der Wille und die Schwere die Mittelursachen. 	Des- 
halb entspringt durch die erste Bewegung die Geschwindigkeit ge- 
nanute, 	gleichbedeutende Selbst- Wiederhervorbringung ; 	dean dass 
etwas mit Geschwindigkeit sich bewegt, ist durch die Wahrnehmung 
erwiesen. 	Durch diese Selbst-Wiederhervorbringung entspringt nun 
in demselben Pfeile Bewegung. 	Hier ist die Selbst-Wiederhervor- 
bringung 	die nicht-inharirende Ursache, 	der Pfeil 	die inharirende, 
die Mittelursache das starke, besondere Werfen. 	Auf dieselbe Weise 
entsteht durch 	die his 	zum Falle 	des Pfeils Sortdauernde Selbst- 
Wiederhervorbringung die folgende mid folgende Fortsetzung der 
Bewegung. 	Weil bei der Zerstorung der Bewegung durch die von 
ihr selbst hervorgebrachte nachfolgende Verbindung die feruere Be- 
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18. 	Wenn die Selbst - Wiederhervorbringung nicht da ist, so ge- 
schieht das Fallen durch die Schwere. 

Zweiter Abschnitt 
1. 

	

	Durch Wurf, durch Schlag so wie durch die Verbindung mit. 
dem Verbundenen findet Bewegung in der Erde Statt. 

wegung durch die Selbst-Wiederhervorbringung entspringt, 	so ist 
eben nur eine und dieselbe Selbst-Wiederhervorbringung die Ursache 
der fortgesetzten Bewegung. 	Nicht nothig ist es ledoch, gleich der 
Fortsetzung der Bewegung, auch 	eine Fortsetzung der Selbst-Wie- 
derhervorbringung anzunehmen, weil dies komplizirt ware. 	Urn dies 
zu zeigen, wird gesagt : 	„Auf dieselbe Weise die folgende und fol- 
gende", und „durch die von dieser Bewegung verursachte Selbst- 
Wiederhervorbringung" 	wo dieses im Singular steht. 	Nach der An- 

' nahme der Nyaya aber ware die Annahme der Fortsetzung der 
Selbst-Wiederhervorbringung , gleich der der Bewegung, komplizirt. 
Dass von zwei gleichzeitig geworfenen Pfeilen der chic starker, der 
andere schwacher sich bewegt, davon ist die Starke oder Schwache 
des Werfens die Mittelursache. U. 

18. 	Auf diese Weise warde nun wohl der Pfeil fur immer 
sich 	bewegen , 	und 	niemals 	wieder fallen? 	Darauf antwortet das 
Satra : Wenn die Selbst-Wiederhervorbringung, d. h. die durch die 
erste Bewegung verursachte Geschwindigkeit, nicht da ist, aufgeho-
ben ist, so entspringt durch die Schwere als Ursache der Fall des 
Pfeils u. s. w. 	Die Zeit , 	in welcher eine bestimmte Geschwindig- 
keit dauert, zerstort in ihrem letzten Augenblicke die Geschwindig- 
keit. 	Zuweilen wird die Geschwindigkeit auch 	durch die Verbin- 
dung mit einer .anderen Substanz zerstort. V. 

1. 	Bewegung in der Erde, in einem Bambu u. s. w. entsteht 
zuweilen durch den Wurf des Feuers u. s. w., mid zuweilen durch 
den Schlag einer Axt u. 	s. w.; 	auf dieselbe Weise durch Verbin- 
dung 	mit dem Verbundenen, z. B. durch die Verbindung eines 
Strickes, verbunden mit einem sich fortbewegenden Pferde. 	In der 
ersten Bewegung des Bambu u. s. w. ist der Wurf des Feuers 
u. s. w. die nicht-inharirende, der Bambu u. s. w. die inharirende, 
und das Geschick u 	s. w. die Mittel-Ursache, in der zweiten der 
Schlag der Axt u. s. w. die nicht-inharirende Ursache, und in der 
dritten die Verbindung des 	mit dem Pferde verbundenen Strickes 
die nicht-inharirende Ursache. V. 

Wurf ist eine besondere Verbindung, wo die dadurch entstan-
dene Bewegung nicht die Ursache der wechselseitigeu Trennung von 
zwei verbundenen (Dingen) ist, oder sic ist die Verbindung, welche 
nicht die Mittelursache 	des Tons ist. 	Ein Schlag dagegen ist die 
besondere Verbindung, welche die Mittelursache des Tons ist, und 
wo die dadurch entstaudene Bewegung die Ursache der gegenseiti-
gen Trennung von zwei verbundeneu (Dingeu) ist. U. 
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2. Die von diesen auf verschiedene Weise 	(entstandene Bewe-
gung) wind vom .Geschick verursacht. 

3. Das Herabfallen des Wassers (einer Wolke) geschieht beim 
Nicht-Dasein der Verbindung durch die Schwere. 

4. Das Fliessen ( des zur Erde gefallenen Wassers) geschieht 
durch Tropfbarkeit. 

5. Die Sonnenstrahlen in Verbindung mit dem Winde (verur-
sachen das Aufsteigen des Wassers). 

6. Durch Zusammentreffeu mit dem Wurfe (des sich bewegenden 
Windes) so wie durch die Verbindung mit dem Verbundenen 
(des Windes mit den Sonnenstrahlen), (geschieht dasselbe). 

7. Das Aufsteigen ( des Wassers von der Wurzel) im Baume 
wird durch das Geschick verursacht. 

2. „Die. von diesen", namlich dem Wurfe, dem &Wage mid 
der Verbindung mit dem Verbundenen, „auf verschiedene Weise", 
anders entstandene Bewegung, wie ein Erdbeben u. s. w., „ist vom 
Geschick verursacht, 	d. h. 	die Verbindung mit der Seele, 	welche 
das Geschick In sich tragt , ist die nicht-inharirende Ursache, nam-
lich das Geschick desjenigen, welchem durch das Erdbeben ein Well 
oder Uebel zu Theil wird. V. 	 - 

3. Das Fallen des Wassers in der Form des Regens gescbieht 
durch die Schwere, wenu die Verbindung, mit der Wolke namlich, 
nicht da ist. 	Deshalb 	ist in 	diesem Falle 	das Nicht-Dasein 	der 
Verbindung die Mittelursache. U. 

4. Das Fliessen, d. h. das sick Weiter-Bewegen einer grossen 
Wassermenge in der Form eines Stromes, welche durch die gegen- 
seitige Verbindung der 	zur Erde gefallenen Wassertropfen hervor- 
gebracht 	wird, entsteht durch die Tropfbarkeit als seiner nicht-in- 
harirenden, und durch die Schwere als seiner Mittel-Ursache. U. 

6. Durch das Zusammentreffen, durch die Verbindung mit dem 
Wurfe, d. h. mit dem Wurfe der Geschwindigkeit habenden Luft. 
Demnach durch die Verbindung mit der Geschwindigkeit habenden 
Luft besitzen die Sonnenstrahlen 	die Fahigkeit, 	sich in die Mlle 
zu bewegen. 	1st nun nicht etwa die Verbindung der Luft, welche 
im Sonnenstrahle Statt findet, 	die nicht - inharirende Ursache des - 
Aufsteigens 	des Sonnenstrahles, nicht aber des Wassers, 	weil das 
Substrat verschieden 	ist? 	Die Antwort auf diese Frage ist „und 
durch die Verbindung mit dem Verbundenen", d. b. durch die Ver-
bindung mit den Sonnenstrahlen, welche mit der Luft verbunden 
sind. 	Demnach, die nicht-inharirende Ursache des Aufsteigens des 
Wassers ist die Verbindung der mit der Luft verbundenen Sonnen- 
strahlen, 	die Mittelursache 	aber die Verbindung der Luft, welche 
den Sonnenstrahlen u. s. w. einwohnt. V. 

7. Wie geschieht denn beim Nicht-Dasein jener Ursache das 
Aufsteigen des Wassers an der Wurzel des Baumes im Innern des 
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8. Das Erstarren 	und 	das Schmelzen 	des Wassers geschieht 
durch Verbindung .mit dem Lichte. 	.  

9. Hier ist das Rollen des Downers der Beweis. 
10. Audi die Aussage des Veda ist ein Beweis. 
11. Durch die Verbindung des Wassers und die Trennung von 

der Wolke (entsteht das Gerausch des Dormers). 

Baumes? 	Die Antwort ist: 	Die Verbindung der mit Geschick be- 
gabten Seele, welcher durch den Wachsthum des Baumes ein Wohl 
oder Uebel 	zu Theil 	wird, 	ist die nicht-inharirende Ursache jenes 
Aufsteigens, das Geschick die Mittel-Ursachep V. 

8. Die Grundatome des Wassers 	welche im Begriff stehen, 
ein 	zwei-atomiges Ganze zu 	bilden, 	bilden keine Tropfbarkeit in 
einem solchen Gauzen, wenu sie durch das Himmels-Licht daran 
verhindert werden. 	Deshalb 	werden vermittelst der nicht tropfba- 
ren Theile 	bei 	der 	allmilligen Entstehung eines Ganzen 	von zwei 
Atomen u. s. w. nicht tropibare Hagelkorner u. s. w. gebildet, uud 
so wird die Harte derselben wahrgenommen. 	Was ist nun der Be- 
weis, dass jene flagelkOrner u. s. w. aus Wasser entspringen? 	Die 
Antwort ist, 	„und das Schmelzeu geschieht durch Verbindung mit 
dem Lichte". 	Durch eine starkere Verbindung mit dem 	Lichte 
entsteht Bewegung unter den Grundatomen, welche im Begriff stehen, 
Hagelkorner zu bilden , durch die Bewegung Trennung, dallier durch 
die 	fortgesetzte Zerstbrung 	der Anfangsverbindungen des grossen 
Ganzen der Hagelkorner u. s. w. 	Wegen des Aulhorens der Ver- 
bindung des ' Lichtes , w.elches 	die Tropfbarkeit verhindert, 	bilden 
nun hier die Grundatome in mehreren Ganzen van zwei Atomen 
die Flussigkeit. 	Daher das Schmelzen der mit Tropfbarkeit begab- 
ten 	Hagelkorner. 	Die 	Mittelursache 	ist bier das Eindringen 	des 
starkern Lichts. U. 

9. Was ist nun der Beweis des Eindringens des Himmelslichts 
in das Himmelswasser? 	Die Antwort ist: Das Gerausch des Don- 
ners 	ist der Beweis 	fair die Verbindung mit dem Himmelslichte. 
Im Anfange wird der Blitz offenbar, sodann das Gerausch des Don- 
ners; gleichzeitig damit geschieht das Fallen des Hagels. 	Deshalb, 
so schliesst man, entstehen die Hagelkorner durch Verbindung mit 
Himmelslicht. V. 

11. 	Die Verbindung der Wolke mit dem Wasser und ihre 
Trennung von demselhen als Mittelursachen bringen durch die Ver-
bindung der Wolke mit dem Aether als nicht-inharirender Ursache, 
in dem Aether, der inharirenden Ursache, das Gerausch, den Don-
ner hervor. U. 

Durch die Verbindung des .  Wassers, d. h. (lurch den Schlag 
vermittelst der Luft, und durch die Trennung von der Wolke ent-
steht der Donner. V. 

   
  



Boer, die Lehrsprilche der Vaigeshika-Philosophie. V. 2. 12-15. 417 

12. Mit der Bewegung der Erde sind die.  Bewegung des Lichts 
und die Bewegung der Luft erklart. 	• 

13. Das Auflodern des Feuers, das horizontale'Fortschreiten der 
Luft und die erste Bewegung der Atome und des innern Sinns 
sind durch das Geschick erklart. 	 . 

14. Durch die Bewegung der Hand ist die Bewegung des innern 
Sinns erldart. 	 . 

15. Durch die Verbindung der Seele, der • Sinne, des innern Sinus 
und der Gegenstande (finden) Wohl und Wehe (Statt). 	• 

• 

12. 	Durch 	die Aussage, 	dass das Erdbeben u. 	s. w. 	von 
einem besonderen Geschick abhangt, ist auch erklart, dass die Be- 
wegung des Lichts, welche einen 	allgemeinen Brand u. s. w. er- 
zeugt, und die Bewegung der Luft, welche die Baume schtitteft, vom 
Geschick abbangen. 

13. „Die erste", namlich welche in der ersten Zeit der Schti- 
pfung Statt findet. 	Weil damn Wurf, Schlag u. s. w. nicht da sind, 
so 	ist die Verbiudung der Seele, welcher ihr Geschick einwohnt, 
in diesem Falle die nicht-iuharirende 	Ursache. 	„Das Erste" gilt 
auch fur das Auflodern und das horizontale Wehen; 	denn es ist 
recht, fur die ubrigen Bewegungen des Loderns und des horizon- 
talen Wehens eine nicht-inhakirende Ursache anzunehmen, 	Weil bei 
dem. Vorhandensein einer wahrnehmbaren Ursache die Hypothese 
des Geschicks nicht angemessen ist. U. 

14. Wie die Bewegung der Hand bei dem Aufwerfen a. s. w. 
der Mfirserkeule die Verbindung mit der wollenden Seele zur nicht-
inharirenden Ursache hat, so hat auch die Beweguug des inneren 
Sinus, welche die Verbindung mit einem seinen ihm angemessenen 
Gegenstand ergreifenden Sinn herbeifuhren soil, die Verbindung mit 
der wollenden Seele zur nicht-inharirenden Ursache. 	Wenn auch 
der innere Siun als Sinnenwerkzeug nicht Gegenstand •eines offen-
baren Willens ist, so muss man dock die Entstehung der Bewegung 
im innern Sinne durch den Willen erklaren, 	welcher Gegenstand 
des den 	innern Sinn fortleitenden Gefasses (Ader) ist. 	Man muss 
aber zugestehen, dass 	(dies) Gefass 	durch den Tastsinn aufgefasst 
werde. 	Ware dies uicht der Fall, so ware auch die Fortschaffung 
des Blutes, der Galle u. s. w. durch den Willen, welcher das Leben 
fortleitende Gefass zum Gegenstand hat, nicht mi.iglich. U. 

15. Wohl und Wehe dienen nur zur Andeutung; Wissen und . 
Wille u. s. 	w. sind ebenfalls darunter gemeint. 	Die Allgegenwart 
des innern Sinns ist zuvor widerlegt; es ist bewiesen, dass er unter 
den Begriff des.  Atoms fallt ; 	auch ist ausgesagt, dass 	das nicht- 
gleichzeitige Entstehen des Wissens der Beweisgrund fur das Da- 
sein des innern Sinus ist. 	Deshalb ohne die Verbindung des innern 
Sinus mit einer Stelle dieses oder jenes 	(aussern) Siunes warden 
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16. Wenn der innere Sinn in der Seele feststeht, giebt es keinen 
Anfang davon (von der Bewegung des innern Sinns), keinen 
korperlichen Schmerz. 	Dies ist die Einigung. 

17. Das Herausgehn (des innern Sinns beim Tode aus dem KOr- . 
per), das Hineingehen 	( in einen andern Korper), die Ver-
bindungen der Speise und des Tranks, so wie die Verbindun-
gen von anderen Wirkungen, alles dies wird durch das Ge-
schick verursacht. 

Wohl und Wehe nicht vorhanden sein. 	Ware keine Bewegung des 
innern Sinns da,, so gabe es auch keine Walirnehmung soldier Att 
wie: 	meinem Fuss ist wohl, mein Kopf schmerzt u. s. w. 	Wenn 
gleich jede besondere Eigenschaft der Seele von der Verbindung 
mit dem innern Shine abhangt, so sind doch (nur) Wohl und Wehe, 
weil sie wegen ihrer Eindringlichkeit allgemein bekannt sind, bier 
genannt. U. 

Wohl und Wehe entstehen durch die Verbindung der Secle, 
der Sinne, des innern Sinns und 	der Gegenstande. 	Hier ist die 
Verbindung des innern Sinns mit der Seele, 	die Verbindung des- 
selben mit den aussern Sinnen, und die Verbindung dieser letzteren 
mit den Gegenstanden gemeint. 

Zur Erkliirung: Beim Anblicke eines Freundes 	entsteht Lust, 
beim Anblick eines Feindes 	Unlust. 	Eine solche Wahrnelimung 
nun findet nicht Statt ohne eine Verbindung des Auges mit 	dem 
innern Sinne, und des innern Shines mit der Seele, eine solche Ver-
bindung wiederum nicht ohne eine Bewegung des innern Sinus, und 
so ist diese letztere erwiesen. V. 	' 

16. Wenn der innere Sinn seiner Natur nach beweglich ist, 
so giebt 	es auch kein Zuruckhalten desselben. 	Demnach, 	weil es 
ohne Einigung kein Offenbarwerden der Seele giebt, so wiirde, we- 
gen der UnmOglichkeit 	einer 	absoluten Befreiting das Lehrsystem, 
welches das Resultat des Denkens ist, ohne Zweck sein. 	Zur Lb- 
sung dieses Zweifels wird gesagt: 	„Wenn der innere Sinn in der 
Seele feststeht", wenn der innere Sinn,- die aussern Sinne verlas- 
send, 	durch die sechsfache Einigung 	in der Seele 	feststeht, „so 
giebt es keinen Anfang", keine Entstehung, „davon", namlich von 
der Bewegung des innern Sinus; dann wird der innere Sinn unbe- 
weglich. 	Diese Verbindung des innern Sinus, 	welcher von dem 
Aeussern hinweggewandt ist, 	beisst Einigung . . . 	Deshalb, 	wenn. 
nach diesem durch die Entstehung des Offenbarwerdens der Seele 
das falsche Wissen ui 	s. w. 	verschwunden ist, 	so giebt es kein 
Hinderniss der absoluten Befreiung, 	und das LehrsyStem, 	welches 
das Resultat des Denkens ist, ist nicht zwecklos. V. 	. 

17. „Das Herausgehn" des innern Shins beim Tode aus dem 
Korper, „das Hineingehn" in einen andern KOrper wahrend der Ent-
stehung desselben, „die Verbindung der Speise und des Trankes, 

   
  



Boer, die Lehreprilele der Vaiceshika-Philosophie. V. 2. 18-20. 	419 

18. Wenn dies nicht da ist, so ist Verbindung nicht da, auch 
Offenbarwerden ist nicht da; (dann erfolgt) Befreiung. 

19. Finsterniss 	ist Nicht-Existenz, 	weil 	sie 	entgegengesetzt ist 
dem Ursprunge der Substanzen, 	Eigenschaften und Bewe- 
gungen. 

20. Weil das Licht durch eine andere Substanz verdeckt wird. 

so wie die Verbindungen von audern Wirkungen", der Sinne nam-
lich und der verschiedenen Lebenshauche mit dem KOrper, — hier 
muss man: von welcher Bewegung diese entspringen, erganzen, —
diese Bewegungen werden durch das Geschick verursacht, davon ist 
die inhitrirende Ursache die Verbindung der Seele, welcher Geschick 
einwohnt. V. 

18. „Wenn dies", das Geschick, „nicht da ist", wenn the zu-
kiinftigen Geschicke durch die Offenbarung der Seele, und die gegen- 
witrtigen 	durch 	den 	Genuss vernichtet sind, 	„SO ist Verbindung 
nicht 	da", 	so 	entsteht, Trennung von 	der Verbindung mit dem 
Strome der Korper, und nach dieser giebt es kein Offenbarwerden, 
d. h. keinen Ursprung des Uebels, weil die Ursache (desselben) in 
der Form des Korpers and des Geschicks nicht vorhanden 1st. 	Dann 
ist absolute Befreiung mooch, d. h. sie ist nicht etwas, was dem 
Horne des Hasen gleicht. V. 

19. „Finsterniss ist Nicht-Existenz", nicht aber Existenz, „weil 
sie entgegengesetzt ist dem Ursprunge der Substanzen, Eigenschaf-
ten und Bewegungen", d. h. den entstandenen Substanzen, Eigen- 
schaften und Bewegungen. 	Eine entstandene Substanz namlich wird 
durch Theile angefangen; 	aber mit der Finsterniss ist dies nicht 
der Fall, indem sie unmittelbar mit dem Verschwinden des Lichts 
nicht mehr wahrgenommen wird und keine Tastbarkeit hat. 	Weil 
die hervorragende Farbe der Erde die hervorragende Tastbarkeit in 
Mar sehliesst, so ware for die, welche in der Finsterniss eine her-
vorragende Farbe anneluen, die Annahme einer nicht hervorragen- 
den Tastbarkeit 	unangemessen. 	Auch deshalb 	ist.  die 	Finsterniss 
nicht Erde, 	weil 	sie keinen Geruch hat. 	Noch ist sie im Wasser 
enthalten, weil 	eine dunkele Farbe (far die Finsterniss) angenom-• 
men wird. 	Deshalb ist sie auch in einer Eigenschaft oder Bewe- 
gung enthalten, weil sie als Gegenstand des Auges unabhangig vom 
Lichte ist (d. h. weil sie nur wahrgenommen wird, wenn kein Licht 
da ist). 	So sei sie denn eine andere Substanz; 	diese Annahme 
aber ist unangemessen, 	weil durch das Nicht- Vorhandensein des 
nothwendigen Lichts die Vorstellung der Finsterniss entspricht. V. 

20. VVerin die Finsterniss nun den Charakter der Nicht-Exi- 
stenz hat, 	wie kann denn die Vorstellung entstehen, dass sie sich 
bewegt? 	Die Antwort darauf ist: „Weil das Licht durch eine an- 
dere Substanz verdeckt wird". 	An dem Orte, wo das Licht hin- 
weggeht ,. entsteht die Vorstellung, 	und solche Vorstellung ist eine 
Tauschung durch Uebertragung des Hinweggehns des Lichts. V. 
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21. Auch sind Raum, Zeit und Aether bewegungslos, weil sie dem, 
welches Bewegung hat, entgegengesetzt sind. 

22. Damit sind die Bewegungen und Eigenschaften erklart. 

	

.23. 	Die Inharenz des Bewegungslosen ist von den Bewegungen, 
ausgeschlossen. 

24. Die Eigenschaften aber sind nicht-inharirende Ursachen. 
25. Durch die Eigenschaften ist der Raum erklart. 
26. •Durch die Ursache die Zeit. 

- 21. Entgegengesetzt der Bewegung ist das, dessen Ausdehnung 
unendlich gross ist, 	dessen 	Ausdehnung 	nicht 	endlich ist. 	Das 
„Auch" sehlieSst die. Seele ein. V. 

22. „Dadurch", dutch den Gcgensatz zu dem, was Bewegung 
hat, durch das Nicht-Haben einer endlichen Ausdehnung. „Erklart", 
als bewegungslos ausgesprochen. 	Durch das „Und" wird die All- 
gemeinheit u. s, w. eingeschlossen. V. 

23. „Die Inharenz des Bewegungslosen", der Eigenschaften 
und Bewegungen ist eben (ihre) Verbindung. 	Diese nun ist von 
den Bewegungen ausgeschlossen; 	es giebt keine Entstehung dieser 
Verbindung, und noch viol weniger eine Abhangigkeit derselben von 
der Bewegung. U. 

25. 	Aber .durch solche Vorstellungen wie „bier entsteht. eine 
Bewegung" — „jetzt entsteht eine Bewegung" sind Raum und Zeit 
ebenfalls 	inharirende Ursachen der Bewegung. 	Wie 	ktinnten sie 
sonst die Stutzen derselben sein? 	Urn dies zu widerlegen wird 
gesagt: Wie die Schwere und andere Eigenschaften nicht inharirende 
Ursachen der Bewegung sind,,weil sie keine Form (begranzte Aus- 
dehnung) haben, 	so ist auch der Raum nicht die inharirende Ur- 
sache der Bewegung, weil er eben keine Form hat. 	Eine Stutze 
giebt es 	aber auch ohne inharirende Ursache und (die Vorstellung 
davon) wird hervorgebracht, wie wenn man sagt: 	„Im Topfe sind 
Beeren der Baumwolle", „im Walde erUint Liiwengebrtill" u. s. w. U. 

' 26. 	Hiermit wird die Zeit als unbeweglich erklart. 	„Durch die 
Ursache" hiermit ist der Hauptcharakter ausgesprochen. 	Deshalb 1st 
die Zeit die Stiitze.  der Bewegung nur als Mittel-Ursache mid nicht 
als inharirende. U. 

( &Muss folgt.) 
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Beitriige zur aramaisehen Miinzkunde Eran's -  und, 
zur Lunde der Ahern Pehleivi-Sehrift. 

Von 

Prof. Dr. M. A. Levy. 

(Mit 3 lithogr. Tafeln.) 

In neuerer Zeit ist die Aufmerksamkeit der Archaologen und 
Numismatiker auf eine Reihe von Munzen gelenkt wOrden, die sonst 
sehr sorlich in den Cabineten vorhanden uud selbst* grossen Miinz- 
kenneru unbekannt geblieben waren. 	Sie sized indessen auch heute 
noch 	in dem Grade unerforscht, dass sie es in den verschieduuen 
Miinzsammlungen, die bereits zahlreiche Exemplare besitzen , 	Licht 
bis zu einem ehrlichen Nameu gebracht haben. 	Wenn ich nun in 
dem Folgenden einiges Licht fiber dieselben zu verbreiten und ihre 
Bedeutung ffir die Geschichte des Alterthums uud der Palitographie 
zur Anerkennung zu bringen versuche, 	so geschieht dies 	in der 
Hoffnung, dass Andere, besouders Numismatiker von Fach, die Sadie 
weiter fiirdern und dem Prinzip der neuern Zeit, das auf dem Ge- 
biete der Praxis so wohltlatige Erfolge gehabt hat, 	ich meine die 
Theilung 	der Arbeit, 	auch hier Rechnung tragen mochten. 
Denn ich verhehle es mir keinesweges, dass 	in dem vorliegenden 
Palle 	noch viele Schwierigkeiten zu beseitigen sind, wenn 	es mir 
auch gelungen sein sollte 	einzelne WOrter mit Sicherheit zu ent- 
ziffern ; 	ist jedoch erst einmal ein glucklicher Anfang gemacht. 	so 
durfen 	wir 	zum erwtinschten 	Ziele 	zu 	gelangen mit Zuversicht 
erwarten. 

Das englische Athenaeum (Oct. 1866, S. 403) ktindigt unter 
der Ueberschrift 	„Discovery in 	the East" 	die Entzifferung 
einer Reihe von Munzen an, welche dem um die Numismatik und 
indogermanische 	Sprachforschung 	wohlverdienten 	Edward Thomas 
gegluckt witre. 	Die Worte dieses Gelehrten lauten 	so: 	„It may 
interest those who are engaged in the study of the Semitic Palaeo- 
graphy of the Holy Land to be informed 	of the 	discovery 	of an 
early type of Chaldaeo-Pehlvi writing on the coins of Artaxias, the 
Satrap of Armenia, who, about the year 189 B. C. disavowed his 
allegiance to Antiochus the. Great, and established the independence 
of the kingdom of Armenia, which descended, after an interval, to 
the subordinate branch of the Parthian Arsacidae." 

Bd. XXI. 	• 	 28 
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„A modified form 	of this species of character has long been 
known to orientalists, as having gradually intruded upon the Greek 
on the later coins of the Imperial Arsacidae, and as being largely 
employed 	in the Bilingual Inscriptions 	of the early Sassanians 	in 
Western Persia —, 	 (De Sacy , 	Ker Porter , .Journ. Roy. Asiatic' 
Soc. XII, 253. XIII, 373; Prinsep's Essays on Indian Antiquities, 
II, 163). 	The 	legends on the coins of Artaxias have hitherto de- 
fied all attempts 	at satisfactory 	interpretation through the medium 
of purely Phoenician palaeography (Due de Luynes' Satraps , Nu-
mismatic Chronicle, XVIII, p. 143), and it is only by a summary 
change' in the value of certain letters, 	fully authorized , 	however, 
by the subsequent alphabets, that the nominal identifications have 
now been effected." 

Ehe wir jedoch den englischen Gelehrteu in seinen Erorterun-
gen weiter begleiten, ist es nothwendig den nicht ganz eingeweihten 
Leser tiber den zu behandelnden Gegenstand zuvor zu orientiren. 
Der Herzog von Luynes hat zuerst in seinem Werke: Essai sur la 
numismatique des Satrapies etc. Pl. VI, p.• 42 auf eine Munze auf-
merksam gemacht, unter dem Titel: „Sat rape de la B a c tri au e." 
Er giebt a. a. 0. eine ausfahrlicha Beschreibung und eine Umschrift 
der Legende in hebr. Buchstaben. 	Er 	war geneigt .sie dem 5ten 
vorchristlichen Jahrhundert zuzuschreiben. 	Da jedoch der bcriihmte 
Miinzkenner seit Langer Zeit von seiner Ansicht zurtickgekommen, 
so ist es tiberthissig bier niiher auf dieselbe einzugehen '). — Spa-
ter hat Herr Vaux im Numismatic chronicle (XVIII. p. 139) einige 
andere Exemplare der Mtinzen, 	welche sicli jener eben gedachten 
anschliessen, veraffentlicht 2) und rich weiter fiber diesen Gegenstand 
verbreitet. 	Er ist der 	Ansicht, 	class diese Manzen nicht 	nach 
Bactrien 	zu verlegen 	seien ; 	zunaelist 	setzt 	der vor dem Altar 
stehende Priester oder Magier eher arsacidische oiler gar sassanidi- 
sche Herrscher voraus; 	ferner babel' 	wir bei den Bactrieru in so 
frtiher Zeit keine Munzpragung zu erwarten; eher mtichte man diese 
Manzen zu der Glasse rechnen, Welche Sir Henry Rawlinson „S ub- 
P art hi a n" nennt. 	Dieser Ausdrucic wird dann spater, 	nachdem 
eine Beschreibung der Manzen und eine Umschrift der Legenden 
in hebraischer Quadratschrift gegeben ist, 	noch genatter pracisirt 
„meaning by that title the money of local dynasties, who lived and 
ruled in the East under the shadow of the Arsacidan empire." 	Audi 
die Entzifferung des Herrn Vaux lainnen wir nicht billigen, wenn 
auch er, wie Herr Thomas, einzelne Buchstaben richtig gelesen hat. 
Uebrigens hat jener auch keinen Anspruch auf eine sichere Deu-
tung gemacht. 

Nach diesem Versuche linden wir den Gegenstand von einem 

1) Die dort abgebildete Miinze findet sick auf unserer Tafel I, No. I , die 
Legendo ist bier otwas genauer wiedergegeben. 

2) Es sind dies bei uns Taf. I, 1 (die noelanais abgebildet worden) 2. u. 3. 
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grandlichen Mtinzkenner, dem Herrn v. Prokesch-Osten, wiederum 
beruhrt in der Abhandlung: „Inedita meiner Sammlung autonomer 
altgriechischer 	Munzen" 	in 	den 	Denkschriften 	der 	kaiserlichen 
Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Cl. 9ter Bd. 	(Wien 1859) 
S. 302 fg. 	Es werden vier, genau genommen nur zwei, hierher 
gehorige Munzen im Abbilde (Taf. II, Asiatischer Then, no. 20-23) 
veroffentlicht 1), 	von denen 	aber kaum 	eine 	einzige 	eine lesbare 
Legende bat 2). 	Auf einzelne Bemerkungen des gelehrteu Numis- 
matikers werden wir noch spitter zuruckkommen. 

Kehren wir nach dieser kurzen Unterbrechung zu dem neuesten 
Bearbeiter unserer Munzen zuruck. 	Herr Thomas spricht sich weiter 
fiber die Lesung der von dem Due de Luynes und von Hrn. Vaux 

' veriiffentlichten Munzen aus und versucht die Entzifferung und Urn- 
schreibung in hebritischer Schrift. 	Wir geben 	zu 	diesem Behufe, 
statt ilun in seinen Eriirterungen im Athenaeum a. a. 0. zu folgen, 
seine neueste Ansicht im Numismatic chronicle 	(N. S. Vol VI, Se- 
paratabdruck), die in etwas erweiterter Form das bereits im Athe- 
naeum Vorgetragene vorfuhrt. 	Die Mtinze des Duc de Luynei (vgl. 
Vaux a. a. 0. no. 6) wird gelesen: 

• • • • -121'11 	Ilir7= 
No. 7 (das.): 	Vann xnz3ii21i1 'Ian 
No. 8 (das.): 	— wit.' ni-1-sn-11 -nni 
New Coin in the B. M.: • '• ' rttiiinil ritillni 

Da wir sitmmtliche hier entzifferte Munzen in unserer Tafel in 
Abbildung geben 3) und noel' besprechen werden, so fugen wir nur 
noch wenige Worte, welche Herr Thomas zur Rechtfertigung seiner 
Entzifferung und Bestimmung der Munzen anfuhrt, mit seinen eige- 
nen Worten bier hinzu (Num. Chron. p. 6): 

„I understand the opening word on No. 6 and 	7, 	notwith- 
standing the minor variations in the two exemples of Bandat and 
Bagdi, to mean simply the „divine". — The Bag a of the cunei- 
form inscriptions (Rawlinson, J. R. A. S., X. 93.), and 	 .Bagthe 	i 
of the gem legend 4) --- a term so frequently associated with royalty 
in the East. 	The name Or t adarshe g, or Artadarsheg, certainly 
does not coincide literally 	with the 	ordinary Greek transcription, 
but both the Greek and Latin reproductions of the- designation are 

1) Es sind die, welehe mit unserer Tafel I, No. 8 fg. Aehnlichkeit habep. 
2) Herr von Prokesch-Osten bemerkt: „Finer der geabtesten Sprachkenner 

las die Legenden der beiden grasseren Miinzen: Fr etaat Ar tekana S elle ha 
(Phraates, Kiinig von Artakam, dem heutigen Herat). Dass eine solehe Leming 
unrmliglich ist, 	wird sich weiterhin herausstellen. 

3) S. Taf. I, No. I. 2:3 u. 9, b. 
4) Herr Thomas bat in derselben Abhandlung 'zuvor eine Gemme mit 

Pehlewi-Inschrift 	„Siegel von V ar ah rill) Kerman S hith" 	beschrieben und 
erkliirt. 

28* 
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uncertain, and we may fairly assume that the coin orthography gives 
the true version of the Armenian name of „A rdas c h a s" (St. Mar- 
tin. 1,409). 	The concluding term Arsagak, 	I imagine to be the 
title, 	which seems, as a compound titular name, to have a root 
in common with the generic designation of the Arsacidae 1). 	The 
R at u dat bad, 	on the new piece (if such be the correct tran- 
scription) appears to connect itself with the Zend in'i, Persian ,...),, 
an epithet frequently applied to Zoroaster (Hyde, p. 317; 	Spiegel, 
443), while-  the d a t, „gift", 	and B a d or Pat, „lord" are simple 
and obvious in their meaning. 	On subsequent coins this combina- 

tion
-ii  

	

is replaced by — 	 U r- bad, „lord of fire", the modern • "2 ..x.4...1) Hirbad 2). , 
Was 	wir nun 	von vornherein gegen die Bestimmung 	des 

Herrn Thomas, die beriihrten Manzen nach A r m eni en zu verlegen, 
einwenden massen, ist die Herkunft derselben. 	Die meisten der 
im Britischen Museum aufbewahrten kommen von Schiras, Hamadan, 
oder Bagdad her, die des Herrn von Prokesch-Osten aus Kerman, 
ein Moment, das selbst bei Sil b er pragung nicht ganz zu ubersehen 
ist. 	Dazu kommt, 	dass 	die Lesung einzelner Zeichen bei Herrn 
Thomas ganz und gar unmaglich ist, was 	er sicherlich zugestehon 
darfte, wenn ihm ein reicheres Material zu Gebote gestauden hatte. 
Diesen Vortheil verdanke ich der Gtite des Due de Luynes, welcher 
in 	libelist uneigenntitziger Weise die von ihm in. Lithographien in 
sorgfaltigster Weise abgezeichneten 3) und zusammengestellten Manz- 
abbildungen mir zum beliebigen Gebrauch iiberlassen hatte 4). 	Ich 
habe langere Zeit mit der Veroffentlichung gezogert, eiuerseits weil 
ich die Hoffnung nicht aufgebeu mochte, dass der grosse Munzkenner 
selbst die Veroffentlichung bewerkstelligen wtirde, 	anderseits , 	weil 
mir noch mancher Punkt in 	den Legenden nicht ganz klar war. 
Da jedoch meine Hoffnung sich nicht verwirklicht und die neueste 
Bearbeitung nicht 	ohne Grund die Beffirchtung erweckt hat, 	es 
mochten aus Mange! an hinreichend monumentalem Stoff weitere 

1) Artaxerxes Mnemon bore the name of Arsaces before he came to the 
throne. 	The names of Arses, Arsames, Arsamenes and Dadarses, 
point to a similar derivation, 	which is probably the Scythic root i rs, 	„great" 
(Norris, J. R.A. S. XV. 205), hence irs-sak a. 

2) Der Verfasser weist bier auf eine Miinze 	hin , 	welehe ebenfalls auf 
unserer Tafel I zu finden ist, niimlich No. 5. 

3) Da ich die meisten hierher gehorenden Miinzen des Britischen Museums 
(lurch Autopsie kenue, 	so , war ich wohl zu diesem Urtheil — insofern 	die 
diesem Cabinet gelibrigen in Betracht kommen — berechtigt. 	Von diesen ist 
aber each wohl ein Schluss auf das tibrige Material gewiss nicht mit Unrecht 
zu ziehen , 	abgesehen davon , 	class 	alio Publikationen 	des 	Due 	do 	Luynes 
durch 	treue Wiedergabe 	des 	architologischen 	Stoffes slob 	stets 	ausgezeichnet 
baben. 

4) Es war dies im Juni 1862. 
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Verirrungen vorkommen, oder die Bearbeitung dieser fir die Kennt-
niss Eran's so wichtigen Denkimiler noch llingere Zeit uubearbeitet 
gelassen 	werden , 	so babe 	ich mich 	entschlossen, 	das 	anvertraute 
Gut zum 	allgemeinen Nutzen weiteren Kreisen zuglinglich zu ma- 
chen, in der bereits ausgesprochenen Ueberzeugung, dass es an Er-
ganzungen mid Berichtigungen von anderer Seite nicht fehlen werde. 
Wir geben nun eine kurze Beschreibung unserer Munzen nach der 
Reiltenfolge., 	wie 	diese 	selbst 	nach Fabrik und Schrift sie zu er- 
heischen scheinen. 

Taf. I, No. 1. 	Kopf des Konigs, 	nach 	rechts gekehrt, 	mit 
eigentlitimlicher Kopfbededkung, einer Tiara, deren Zipfel tiber den 
Nacken hinausgehen, dazu eine enganliegende Binde rings um den 
Kopf; die Oberlippe hat einen geluituselten Schnurrbart, das Kinn 
einen kurzgestutzten Bart; der Hals ist unbekleidet; in den Ohren 
grosse Hinge. 

Rs. 	Ein grosser Feueraltar, 	oder vielmehr Tempel, vor dem 
der KOnig die 	recite 	Hand 	ausbreitend in 	betender Stellung, in 
langem bis an die Fugse reichendem Gewande und mit gleicher Kopf- 
bedeckung wie auf der Vorderseite wahrzunehmen ist. 	Zur Rechten 
des Altars eine Fahne (vcxillurn). 	An der Seite derselben die Le- 
gende : 	 tin *3  9 
Unter dem Altar:   3r1-,D 

At. 	Gew. 15 gr., 31 	Cab. 	des brit. Museums. 
No. 2. 	Die Vorderseite wie bei No. 1. 
Rs. 	Per Konig, nach links gewendet, auf einem Throne sitzend, 

mit langem, bis an die Ftisse. reichendem Gewande und einer Kopf-
bedeckung wie im Av., halt in der rechten Hand einen langen.Stab 
(Scepter oder Spiess?), in der linken einen Kelch. 

Vor demselben eine Fahne.  
Hinter dem 'Throe die Legende: ' • • ,Tre-izn-wrnn 
Vor der Fahne: tt,mti 

IR. 	Gew. 16 gr., 62. 	Cab. des brit. Museums. 
No. 3. Der•Kopf des Konigs ist nach rechts gekehrt, mit einer 

eigenthumlichen Kopfbedeckung, deren Zipfel auf die Stirn und weit 
hinten auf • den Nacken herabfallen. 	Eine Binde bedeckt die Lippen 
und das Kinn; auf der Oberlippe ein thinner Schnurrbart. 

Rs. Der Konig, rechts gewendet, steht zur Linken eines grossen 
Feueraltars, mit der linken Hand einen auf dem Bean ruhenden 

1) mit dem Sternehen wollten wir andeuten , 	dass wir das Zeichen noch 
nicht mit Sicherheit bestiminen konnen. 	Die Annahme, es sei dasselbe Zeichan, 
welshes wir auf sassanidischen mid persepolitanisehen Deukmiilern in dem Worte, 
welshes gewiihnlich 1̀ 1 	(von Andern gewiss falsch pna) gelesen wird , 	als 
letztes 	wahrnehmen ( s. welter unten ) , 	scheint uns 'loch 	zu gewagt , 	bis tins 
andere Denkmiiler 	alterer Zeit belehrt haben , 	dass 	es schon 	so friilizeitig in 
Gebrauch war. 	Sollte es sich belegen lassen , 	so halten wir es Mr ein He, 
s. weiter unten. 
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Bogen haltend, wahrend die rechte gegen den Altar gebreitet ist. 
Zur rechten Seite des Altars die Legende: 	Trim 

unter demselben: 	47teiznip 

hinter dem KOnige: 	? N•imict 
At. 	Gew. 3 gr,,, 43. 	Cab. des brit. Museums. 
No. 4. 	Der Kopf des KOnigs wie in No. 3. 
Rs. 	Wie in No. 3, nur dass der anbetende Konig beide Halide 

erhoben und zur rechten Seite des Altars eine Fahne ist. 	An der 
Seite derselben die Legende: 	tnn 

unter dieser: 	:11:W 1-101-MD 
hinter dem Konige: 	T131:70 

zwischen diesem und dem Altar ein isolirter Buchstabe n. 
lit,. 	Gew. 16 gr., 90. 	Cab. des medailles in Paris. 
No. 5. 	Der Kopf des KOnigs wie in No. 4, eingefasst von 

einem Perlenkranz. 
Rs. Wie in voriger No. 	An der Fahne: 

unter dem Altar:. 	vrtkv-trrin 
hinter dem Konige: 	(?) tnnirtp 

JR. 	Gew. 3 gr., 93. 	Cab. des brit. Museums. 
No. 6. 	Kopf des KOnigs wie in No. 3. 
Rs. 	Altar mit dem Konige wie in No. 3, 	tiber jenem die 

schwebende Gestalt des Ahuramazda, fiber dessen Haupte die Le- 
gende: Tna; vor demselben. zur 	Seite: ,re.:.morzinr.,1--•o, hinter dem 
Konige: /o 	(?) 	und unter dem Altar: 	NbIlli • • 	Zur 	Seite der 
Fahne sind einige unleserliche Zeichen. 

• At. 	Gew. 16 gr., 94. 	Cab. des Due de Luynes, 'jetzt dem 
Cab. des medailles in Paris einverleibt. 

No. 7. 	Kopf des Konigs wie vorher. 
Rs. 	Altar mit dem anbetenden Konige und dem Bilde des 

Ahuramazda, wie in No. 6. 	Vor der Fahne T-1-nrip , unter dem 
Altar: • ' • ,TN-Innn[D] und hinter dem Betenden: ti ,n[b] • • 

At. 	Gewleht 16 gr., 70. 	Cab. des Duc de Luynes. 
No. 8. 	Kopf des KOnigs wie vorber. 
Rs. 	wie 	in 	der 	vorhergehenden No. 	Hinter 	der Fahue : 

	

rillnD • 	Miter dem Altar: 	' ' • tViZn-ID. 	Hinter dem Betenden 
unleserliche Zeichen.  

	

la. 	Gew. 16 gr., 90. 	Cab. des Due de Luynes. 
No. 9, a. 	Kopf des Kiinigs wie vorher. 
Rs. wie in No. 8. 	Vor der Fahne: 	7-)Itiu0 (?) oder tlxino, 

hinter dersellien: -1. 	. 
.2R. 	Gew. 16 gr., 50. 	Cab. des Due de Luynes. 
No. 9, b. 	Vorderseite wie in 9, a. 
Rs. wie in 9, a. 	Vor der Fahne: nliinn , hinter derselben: 

i. 	Unter dem Altare : ' • • TN",n-io. 
At. 	Gewicht 16 gr., 4. 	Cab. des brit. Museums. 
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No. 10. 	Kopf des Kiinigs wie vorher. 
Its. wie in der vorhergehendeu No., nur dass der Bogen fehlt 

und eine Nike hinter dem anbetenden Konig mit dem Lorbeerkranze 
wahrzunehmen ist. 	Vor der Fahne: 	r-rnm. 	Tinter dem Altar: 
' • ' LVIZITID. 	 . 

IR. 	Gew. 16 gr., 75. 	Cab. des Due de Luynes. 
No. 11. 	Kopf des Konigs wie frtiher. 
Rs. wie in No. 10. 	Vor der.  Fahne: 	[r]iulnz. 	Unter dem 

Altar : N-17n[-m]. 
AL 	Gew. 16 gr., 95. 	Cab. des Due de Luynes. 
No. 12. Kopf des Konigs wie vorher. 	, 
Rs. wie in No. 8. 	Unter dem Altar: 	1-0,NI/N11=1`1D. 	Hinter 

dem anbetenden Konige: inri.ri-onl, 1). 
./R. 	Gew. 3 gr., 93. 	Cab. des brit. Museums. 
No. 13. 	Av. und Rs. wie in 	No. 	12, mit dem Bilde des 

Ahuramazda iiber dem Altar, ohne lesbare Legende. 
AL Gew. 4 gr., 10. 	Cab. des Due de Luynes. 
No. 14. 	Av. und Rs. wie in No. 12. 	Vor der Fahne die 

Legende: 	-1=o(?), 	unter 	dem 	Altar: 	`Inttm-virl 	oder 	.-Inun-vort 
(s. Anm. zu No. 12), vor dem Betenden unlesbare Zeichen. 

IR. 	Gew. 2 gr., 82. 	Cab. des brit. Museums. 
No. 15. Av. und Rs. wie in No. 12. 	Unter dem Altar eine 

eigenthilmliche Legende.  
IR. 	Gew. 2 gr., 09. , Cab. des brit. Museums. 
Die folgenden Mitnzen No. 16-19, welche sammtlich dem 

koniglichen Miinzcabinet zu Berlin , bis auf No. 16, die wir dem 
Due de Luynes verdanken 2), angehoren und welche von Buschir 
herstammen, haben wir nur zu dem Zwecke bier mitgetheilt, urn 
den Uebergang zu den weiter unten noch zu ,erklarenden Mtinzen 
Taf. II 	zu erlitutern. - W i e 	dieser Uebergang geschehen ist, 	wird 
weiterhin Dither erklart werden. 	Man wird nicht verkennen, 	dass 
in No. 18 der Kopf dem der Arsaciden bereits ahnlich ist, ebenso 
No. 19, wo die Wendung des Kopfes nach links bemerkenswerth 
ist, welche Richtung sammtliche KOpte auf Taf. II haben. 

1) MOglich ist such die Lesung bin2rt11o, deal ist die im Text gege- 
bone vorzuziehen. 	Zu `Iriltn9r11 vgl. die Pehlewi-Legende l'Irmrl'Inti auf 
einer Gemme bei Mordtmann in dieser Ztschr. XVIII, S. 24. No. 56. 

2) Das Gewicht ist 15,43 gr.; 
	

das Berliner Cab. 	besitzt gleichfalls 	eine 
Tetradrachme derselben Art von 16,51 gr.; 	auch Drachmen von 4,03, 3,92, 
3, 88 und noel) kleinore Stiicke von 2, 09, 0,51 und 0, 48. Ich verdanke dieso 
Mittheilungen dem form Dr. Jul. Priedliinder in Berlin, der auch die Giite hatte 
Staniolabdriicke von den gedachten Stdeken mir zukommen zu lassen. 	Bei der 
Unzuverliissigkeit 	derartiger Staniolabziige, 	die 	sich 	doch 	leicht verwischen, 
haben wir auch darauf verzichten miissen irgend einen Versuch zur Deutuug 
der Legenden zu machen. 	 _ 
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Aus dieser. allgemeinen Beschreibung der Denlnnaler konnen 
wir das Urtheil wenigstens 	mit Sicherheit 	fallen, 	dass 	alle aufge- 
fiihrten Stucke zu einer Classe gehoren, trotzdem sic einzelne Ab- 
weichungen in den Bildnissen und Legenden zeigen. 	Der oberflach- 
liche Anblick lehrt uns ferner, 	dass diejenigen, 	fur 	welche dies& 
Mtinzen geschlagen 'worden, 	dem Cultus des Ahuramazda nail° ge-
standen haben mussen; doch ]asst sich erst mit grtisserer Sicberheit 
fiber Alles dieses urtheilen, 	wenn es gelingt die Legenden zu ent- 
ziffern. 	Zu diesen wenden wir uns nun zunachst. 

Die Zeichen, aus denen 	die Inschriften bestehen, gehoren zu 
dem aramaischen Alphabet; das kanu Niemand leugnen, der nur 
einige Vertrautheit mit demselben hat, und zwar zu demjenigen 
Zweige desselben, der uns auf Monumenten in Kleinasien, auf Man- 
zen und Siegeln, 	namentlich aber auf den Steinmonumenten und 
Papyrus-Fragmenten, welche in Aegypeen gefunden 1), 	oder doch 
alien Anzeichen nach von diesem Lande herkommen, entgegcntritt. 
Die 	so ganz bestimmt hervortretenden Eigenthumlichkeiten dieses 
Schrifttypus, wie er sich etwa vom vierten und dritten Jahrhundert 
vor Chr. und weiter abwarts herausgebildet, treten auch bei unseru 
Munzen recht deutlich hervor. 	Wir wollen nur auf einzelne sol- 
cher Kennzeichen aufmerksarn machen: die getiffneten Kopfe bei t, 
1, 	und NI; 	das -t, = und , 	ist 	fast ganz gleich geformt, 	be- 
sonders -r and S, ja oft ist auch von diesen das : nicht zu unter- 
scheiden, ebenso sind n und 1 	von gleicher Gestalt; 	das Sain ist 
bereits 	einstrichig geworden 2) 	und Jod 	tritt 	in 	sehr 	verktirzter 
Gestalt auf. 	Dies sind in der Kitrze die wesentlichsten Merkmale 
des aramaischen Schrifttypus, wie wir ihn aus den Denkmalern der 
vorher erwahnten Herkunft und Epoche kennen. 	Man darf ferner 
mit Sicherheit auch d e n Schluss ziehen: wo wir diesen Schrifttypus.  
in Gebrauch finden, da ist auch ein aramaisches Idiom, oder dock 
ein mit dem Aramaismus im Zusammenhang stehendes durch ihn in 
der Regel zum Ausdruck gelangt; daher auch der 'angst gebrauch-
liche Name ar a m ai s che s Alphabet seinen guten Grund hat. 

Treten wir nun den Legenden nither, so finden wir zwei Wor- 
ter, die sich sehr deutlich lesen lassen 	an zwei Stellen, 	namlich: 
rlt:o IT in No. 4 u. 12 am Schluss der Legende unter dem Feuer- 
altar oder Tempel. 	Keiner wird die deutlichen Zeichen, als den 
gedachten Lautwerth darstellend, verkennen ; wenn auch im Allge- 
meinen die ZeiChen in No. 4 etwas alter erscheinen. 	Das Sain hat 
in beiden Legenden dieselbe Strichform, die wir auf Munn Klein- 

1) Die beifolgendo Schrifttafel, 	Taf. III, 	welch() 	auch ein Alphabet 	ens 
den genannten itgyptiseben Monumenten gezogon den Lesern bietet, wird dies 
ohne Zweifel zu erbarten gocignet sein. 

2) Den Uebergang von der dreistriebigen Form ( gleich dem griechischen 
Zeta) 	bildet die' der Gewiehts-Insehrift von Abydos (vgl. de Vogue; Notice sur 
un talent de bronze trouve b, Abydos, Revue archeologique 1862). 
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asieus mit aramliischen Legenden-1) antreffen und die durchgehends 
auf den aramdisch-agyptischeti Monumenten anzutreffen ist; das Jod 
hat in No. 4 	bereits 	die 	Gestalt der Papyrusfragmente des Duc 
de Blacas 	(s. Gesenius , monumenta ling. phoen. tab. 4 	u. nnsere 
Schrifttafel) , in No. 12 die der Steininschrift von Carpentras (s. das.), 
beide stehen dem Jod, = ), in der Legende 1vm,-In (Tribazes), s. 
Waddington a. a. 0. P1. V , no. 1, ziemlich nahe. 	Das Aleph hat 
fast schon 	die Form der hebraischen Quadratschrift, oder wie die 
in 	den tigypt.-aram. Monumenten. 	Selir instruktiv 	ist die Gestalt 
des He in No. 4 und an andern Orten unserer Legenden; 	sie 	ist 
eiiie ziemlich alterthumliche und schon auf dltern Siegelsteinen aus 
den mesopotamischen Culturlanderu anzutreffen (s. unsere pilau. Stu- 
dien II, Taf. no. 1 u. 3) 2). 	Es ist das Prototyp des He der hebr. 
Quadratschrift, wie wir es,. noch dem unsrigeu ziemlich ithulich, auf 
der belcannten Grabinschrift von St. Jacob finden 3). 

Die Bedeutung aber von n'm 47 -----= dem chalaischen raft ,1 
„des Gottes" oder 	„des Gottlichen" ist unzweifelhaft 4) 	und setzt 
these Phrase natitrlich ein nomen regens voraus , das wir zunachst 
aufsuchen 	wollen, ehe wir einzelne Varianten von MIZN 'T bertick- 
sichtigen. 	Jenes nomen werden wir in dem Worte , 	das den zwei 
WOrtern 	vorausgeht, 	zu suchen haben. 	Es besteht aus sechs Zei- 
chen und kehrt in fast alien Legenden wieder. 	Es kann dies — 
das ist von voruherein klar — kein Nomen proprium sein, weil 
es auf den, verschiedene KOnige, die sich merklich durch ihre Por- 
traits 	unterscheiden, 	darstellenden 	Miinzen 	sich zeigt. 	Die 	drei 
ersten Zeichen siud sicherlich nnt, das letzte ein ti, wenigstens ist 
,dies unzweifelhaft auf den zwei bereits genannten No. 4 und 12. 
Die zwei noch tibrigen Zeichen liOnnen -1, n oder z sein. 	Nach 
sorgfaltiger ErOgung aller ubrigen Legenden sind wir dahin _ ge-
langt, das vierte fur ein = und das funfte fur ein i zu nehmen, so 
dass 	das ganze Wort trIn'io lautet. 	Dies bedeutet „Mid, Ab- 
bild" und zwar ist dies die dltere Form von u -,zro, welches diese 
Bedeutung im Syrischen und Chalddischen hat und such auf den 
sassanidischen Denkmdlern von Nakschi-Rustam und Kirmanschah 

1) S. diese Zeitschr. XV, 623 fg., 	de Luynes a. a. 0. und Waddington: 
Melanges de Numismatique et de Philologie, Paris 1861, Pl. V, VI. 

2) Ich lese No. 1 Z. 4 u. 5 jetzt: 	11rsi,  71i7 	•T 	„der dem Hadad 
opferte" (=„Priester dos Hadad") und No. 3, Z. 4: :7"i7b LiVil „er mlige 
seinen Sohn heilen". 	Auch Rawlinson 	(„bilingual readings”, 	in 	Journal of 
Royal Asiatic Soc. Vol. I, new Ser. p. 282 sq.) liest 	ebenso die 	zwei 	Zeilen 
in No. 1. 

3) S. de Vogue: Inscriptions 116bralques, in der Revue archeologique 1864 
u. de Saulcy das. u. Voyage en terre Sainte, II, 169. 

4) Das 	 1 ist durch die alten assyrischen Gewichte, durch cilicische Min- 
zen (s. diese Ztsehr 	a. a. 0.), 	durch dos Gewiebt von Abydos und die aram. 
tigypt. Monumente hinliinglich bekannt als = dem cbalddischen 41 (s. such 
welter unten). 
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in eben derselben Bedeutung von de Sacy 1) durch das Armenische 
und Neupersische sowie durch das Aramiiische nachgewiesen und 
von alien neuern Erklarern 9 dieser Denkmaler bestAtigt worden 
ist 3). 	Die genannten Inschriften der Sassaniden beginuen namlich in. 
der Regel mit: „dies ist das Abbild eiriu oder ,':.,=-) des Ormuz- 
verehrers 	(101107:) 	des 	gOttlichen 	en 	oder 	auch Nr:t.:N) N. N.", 
entsprechend der griechischeu Beischrift TOYTO TO IIPOCWION 
MAC/MONOY OEO Y etc. Es folgt dann der Name des KOnigs 
mit seinen Titeln und der Name des Vaters. 

Im Altpersischen findet sick das 	N-izriD 	in der Form „pati- 
kara" 	auf der Inscbrift von Behistun (IV, 	71. 73) und hat eben- 
falls dort die Bedeutung: 	„Bild, Nachbildung" 4). 	Das „patikara" 
entspricht aber regelrecht dem sanskritischen „pratikara", 	ahnlich 
wie dem biblischen nrID (Dan. 1, 4) das sanskritische „pratibliiiga" 
ein „ Deputat von Fruchten etc." 6). 	Wir konnen daher auch wohl 
unser o'inn-ID als altere Form des Nnnrip betrachten und der gan- 
zen Phrase: 	rm 	,T 	tinzn-ID 	pratik ara si 	e loha den 	Sinn 
geben: 	„Das Bild des Gottes" oder „des Gottlichen" 6), 
in Bezug auf das Portrait des auf den Manzen abgebildeten Konigs, 
wenn anders dieser nicht selbst noch genamit ist 	(s. weiterhin). 

Nach diesen vorausgeschickten Bemerkungen wollen wir die ein- 
zelnen Aflinzen nailer betrachten 	und ihre Legenden 	zu entziffern 
suchen. 	No. 1 und 2 sind von den 	ubrigen in der Kleidung des 
KOnigs verschieden, 	diesem fehlt auch der auf  den "Boden gelehnte 
Bogen, 	wie wir persische Konige. alterer Zeit sehr haufig auf den 
Ruinen von Nakschi Rustam ahgebildet finden 7); auch das fiber dem 
Altar schwebende Bild 	des Ahura-mazda, 	das 	wir gleichfalls auf 

1) In seiner ersten Schrift iiber diesen Gegenstand : Sur diverses antiquites - 
de 	la Perse, 	Paris 1793, 	konnte er,  , 	wegen Undeutlichkeit der Ahschrift, das 
gedachte Wort noch nicht entziffern, was ihm erst spiiter gelang. 

2) Vgl. Spiegel, Grammatik der Huzvaresch-Sprache S. 170. 
3) Die auf den sassanidischen Denkmitlern vorkommende Form , nrID ist 

--,.-__ l'nzno 5 das auf denselben Denkmiilern sich findet. 
4) Vgl. Oppert, Journal asiatique, XVIII, p. 144 u. diese Zeitschr. XI, 134. 

S. auch Spiegel a. a. 0. 
5) S. Gi ldemeister, Zeitschr. fiir die Lunde des Morgenlandes, IV, 208 f. 

II it zig , • das Buch Daniel, p. 8. 	Haug, 	Zendstudien in dieser Zeitschr. IX, • 
698. 	Pott, das. XIII, 375, 	Et ii diger zu Gesenius ties. 	„addenda et emen- 
danda" P. 108. 	P. Boetticher (de Lagarde) , horae aramaicae , p. 41 	no. 100: 
„`intro, ii.D6z imago, idolmn. 	Assem. B. 0. I, 26. Ephr. S. II, 446, A. 	Indis 

ledifff pr a ti kr iii secundum Wilsonum : „an effigy, a figure, an image, 
a picture etc." 	S. each dcssen Itudiinenta mythologino semiticae p. 52 no. 212 
und dessen: Gesammelte Abhandlungen (1866) S. 73 no. 186 u. S. 79 no. 201. 

6) So wird auf den Miinzen der Kdnigo von Edessa Val genannt: 1:021 
:6I•2 s. diese Zeitschr. XII, 209 fg. 

7) Wir verweisen in der Kiirze auf „La Perse", par Louis Dubeux, P1.2. 
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den 	genannten Bildwerken bemerken , 	fehlt dieseu. 	Die Figuren 
des KOnigs , besonders die - in No. 2 	auf dem Thron sitzende mit 
Speer (oder Scepter) und belch konnen Nachbildungen der Seleu- 
ciden 	sein 	wenn auch persische Vorbilder nicht abzuweisen sind. 
Denn 	auch

,
in den 	Palasten von Persepolis , 	im Konigssaal 	des 

Dareios nehmen wir diesen auf einem hohen Stuhl sitzend wahr, 
er hat das Scepter in der Rechten , einen Becher in der Linken 1). 
Der Schrift nach mitchte man No. 1 u. 2 far Anger, als manche der 
itbrigen z. B. N. 4 mid 12 erklaren. 	Auch ihre Legende ist etwas 
verschieden 	von 	den ubrigen. 	No. 1 ist ziemlich undeutlich, weil 
die Manze uberhaupt nicht in gutem Zustande ist (s. weiterhin) 
and erhalt erst einiges Licht durch No. 2. 	Diese hat 	zur Seite 
des Thrones die Legeuden : 

'T tintry,t V-1, 	• 
mid setzt sich diese fort in den Zeichen vor der Fahne : ii ,Mti. 

- Das erste Wort finden wir in seinem Stamm 1-13 componirt 
in Nr. 4 	und 5 in dem Worte 7-1=imu , noch allein stehend ganz 
deutlich fiber dem Bilde des Ahura-mazda in No. 6. 	Dieses Wort 
dtirfte sich schwerlich aus dem Aramitischen erklaren lassen. 	Sehr 
nahe 	aber 	liegt 	das 	persische Jr) 	„magnitudo, 	m aj est as, 
al tu s" 	s. 	Vullers 	s. 	v. 	Dieser 	Gelehrte 	ftihrt 	das ji, 	auf die 
zendische Wurzel berez „crescere, augeri" zuruck, wovon im Zend 
berez a: 	„ altus , 	sublirnis , 	altitudo", 	berezat „ altus , 	magnus, 
splendens" herzuleiten sei. 	Es passt daher recht gut, wenn wir in 
No. '2 	IT ti"on h 7-1,1 „das erhabene Bild des . . ." tibersetzen, 
wovon die Legende in No. 1 2), iiher -die wir ails, vegen der Un-
deutlichkeit der Zeichen nicht wetter auslassen wollen , nicht ver- 
schieden sein duffle 3). 	Das letzte Wort aber auf No. 2 lesen wir 
ti,rim nach genauer Pritfung der Legende durch Autopsie 4). 	Man 
konnte zwar in Zweifel sein, ob auch das letzte Zeichen ein Aleph 
sei; halt man jedoch die Legende von No. 3, die unzweifelhaft als 
letztes Zeichen ein Aleph hat, daneben, so wird man die Identitat 
beider Inschriften mit Sicherheit zu behaupten vermOgen. 	Zur Er- 
klarung des Wortes ti,n:$ miissen wir aber auf die Legende No. 7 
verweisen. 	flier lesen wir ganz, deutlich 

tt,re:.[o] "T ti-iiilD 
and dfirfen keinen Augenblick zweifeln , dass tormi and tvre.:* 

1) Vgl. Duneker, Geschichte des .Alterthums II, 600, 2te Aufl. 
2) Das erste Wort ist 	vielleicht rinma 	zu 	lesen. 
3) Wir besitzen von den drei ersten Miinzen noch besoudere Guttapercha- 

Abdriicke, aber trotzdem haben wir nichts genaueres ilber die Legende no. 1 
bestimmen kijnnen. 

4) Der lithographirte Abdruck des Due de Luynes ist verschieden von dem 
von Vans (Mum. chron. XVIII, no. 7), doch lessen sich beide vereinigen, Trio 
dies in dem von uns gogebenen geschehen ist. 
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identisch sind, 	was bei der Vertauschfing der fitissigen Laute sehr 
leicht erklarlich ist I). 	1st doch das belcannte Nryin:v oder Lsmln:m, 
mit dem in den Pehlewi-Uebersetzungen Ahuramazda wiedergegeben 
wird, 	nicks anderes, 	als 	das trm:qi, mit Transposition von :7-1, 
nach der Ansicht S p i eg el's (s. diese Zeitschr. XI, 101); so kann 
denn auch N•n:$ sehr gut = til:lb$ sein. 	Dies Wort ist nun der 
Plur. 	stat. 	ernphat. 	von dem uns aus unsern Legenden bereits be- 
karmten r•C:s und.ist gewiss in der Bedeutung von dem Sing. nicht 
verschieden; daher auch die Legenden von No. 2 (relativ auch No. 1): 

wriul IT tw-onnD IV= 
und No. 3 2): 	tvrt:[N] 1r 11-1nn-i•D 
mit No. 4: 	-i 	47 telnronn 	 
und No. 	12: 	:-Lt:zi vr tinno 	 

in sofern sie fast dieselben Worte 	enthalten, 	gleichen Shines sind. 
Darin jedoch 	differiren 	sie, dass 	die einzelnen Exemplare No. 3. 
4 und 12 noch Zusdtze enthalten, die wir durch Punkte angedeutet 
haben, und die zunachst besprochen werden mtissen. 

Die Minize No. 3 hat an der Seite der Fahne die Zeichen: 
7-nrin, 7`1171D, oder n11-1D. 	Dies Wort ist jedenfalls nach Analogie 
von No. 	12 und 	14 	ein Eigenname, 	fiber dessen Bedeutung ich 
nur eine Vermuthung wage. 	Bei der Lesung tniro 3), wenn win 
es als 	componirt aus 	In, 	und 	nu 	halter, 	so - ist die Bedeutung 
dominus., possessor majestatis, nicht unintiglich; die Iden- 
titat von 711 und T11 	ditrfte man leicht zugeben, ebenso die von 

riD und n1 = dem neupersichen L...‘9, das dem zend. p a it i, pars. 

vat 	oder bat ..5, und sanskr. of R' entspricht (s. Vullers 	s: v. 

09  u. ,xi) 	Die Legende ist jedenfalls im Umfange der' Mtinze zu 
lesen; 	sie beginnt unter 	dem Tempel, setzt sich fort hinter dem 
Beter und schliesst zur rechten Seite. 

Zu No. 4 haben wir noch zwei W8rter ausser der Haupt- 
legende 1-6N 't 	u'nzrn-lo 	unter dem Feueraltar, namlich vor der 
Fahne und hinter dem Kiinige. 	Das erstere ist zu lesen mo, ni 
oder 011; 'das dritte Zeichen ist Samech, ganz so, wie auf dem 
Stein von Carpentras im Worte 4nolo , und da die Schrift uuserer 

1) Wenn, wie spiiter sich unzweifelhaft herausstellen wird, unsere Legenden 
die 	illtesten Denkmiiler der Pehlewi-Schrift sind, 	so 	zoigen 	sic 	auch 	in 	der 
Sprache, in der Misehung aramiiiseber und eranischer Worter, diesen Charakter, 
mid ebenso in der Vertuuschung der Laute desselben Sprachorgans, wie dies 
im Pehlewi sehr hiiufig 1st. 	S. 	Spiegel a. a. 0. 

2) Dass die Zeichen dieser Mfinze mid 	die von No. 1 so undeutlich sind, 
riihrt daher, 	dass diese 	auf oin 	iichtes Exemplar aufgesehlagen sind; 	sie zei- 
gen auch eine starke Vertiefung auf der Seite, welche die Insehrift entliiiit. 

3) Da wir schon den Wechsel der fliissigen Laute in timr1r7.:-_—__-trr6bi 
bemerkt haben, so ist ryino auch leicht 	mit 'null) zu identificiren. 
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Miinzen sich ganz au die tigyptisch-aramaische anschliesst, 	so darf 
man auch sicher das 3 to Zeichen ftir ein t) halten. 	Nimmt man 
nun on, (oder az, 1), so habeu wir wiederum ein Wort, das paral- 
lel dem 7 -rl 	oder Tin steht, und lautlich auch von ihm nicht sehr 
verschieden ; daher es nicht zu ktilin erscheinen wird, wenn wir die 
Legende in No. 4 tibersetzen: „das erhabene Abbild des gottlichen." 

Es fehlt nun noch das letzte Wort hinter dem lionige. 	Dies 
kann 	nicht 	anders gelesen werden als 	T'131rID. 	Wiederum 	eine 
Zusammensetzung mit 1-•%, und ist bier wie in No. 3 als Eigen- 
name 	zu 	nehmen , 	das 	wir 	moglicherweise wiedergeben konnen 
„der grosse Herrscher, oder Furst" 2)? lnn erinnert an das biblische 
t-u-lp P1. 	reiriD , 	das 	ebenfalls nur 	im Indischen 	seine Etymologie 
hat (vgl. Monatsnamen von Benfey und Stern S. 195). 	Die An- 
nahme, (lass rialrrn ein Nom. propt. sei, scheint uns auch deshalb 
wahrscheinlich, 	weil im Felde vor dem Konige ein isolirtes p sich 
findet, 	was haufig auf Miiuzen auf einen bereits genannten Namen 
hinweist, und weil auch sonst auf unseru Monumenten an dieser 
Stelle, 	in der nachsten 	Mille 	des 	Konigs 	ein 	Nom. 	propr. sich 
findet; 	so 	z. 	B. 	in 	No. 	12 , 	wo . wir 	an 	der 	genannten 	Stelle 
nrarrins 	(Artaxerxes) 	lesen, 	vgl. auch oben No. 3. und weiter- 
hin No. 14. 

Die nitclistfolgende Mtinze, zu deren Entzifferung wir uns wen-
den, scheint demselben FUrsteu, oder vielmehr einem Namensgenos- 
sen desselben 3) anzugehbren ; 	dean aller Wahrseheinlichkeit nach 
ist auch die Legende hinter dem Iiiinige zu lesen: 	InzInn; voran 
geht 	' ti-innID. 	An der richtigen Lesung des ersten Wortes • darf 
man 	keinen Augeublick bei dem haufigen Vorkommen desselben 
zweifeln , wenn auch das zweite Zeichen eher wie ein Beth aus- 
sieht. 	Das zur Seite der Fahne stehende liest Herr Thomas (Num. 

I 
Chron. N. 5. Vi a. a. 0.) 	Ur-bad, 	of fire", the modern „— 	„lord 1= 	. 
,.),; 9 Hirbad". 	Uns 	scheint 	eher 21 das erste und das Gauze ein . 
Epitheton zu dem anzn-to , wie auf den vorhergehenden Munzen, 
zu sein. 	Da indessen 	rnalrati 	,T onzn-ia an und fiir sich scion 

einen ertraglichen Sinn giebt, so kann auch —.11 	oder Ll  oder auch 
In 	1= 

1) Nach der vorhergehenden Anmerkung macht es keine Schwierigkeit das 
eine oder das andere zu wahlen. 

2) In dieser Bedeutung wiire 	mithin 	das 7'1311-10 	nicht verschieden von 
"Irprin'IN 	(s. 	fiber dessen 	Etymologie 	Saint-Martin, 	histoire des Arsacides 
I, 256 fg.) und tinoturirimx ( s. Rodiger,  , Addenda zu Gesenius „thesaurus" 
p. 73 „arts= zend. areta „venerandus" et khschathra „imperium". Der Name 
Piruz (od. aram. Beruz) =pens. 5)1,9 oder 51,..ye, 	ist auf denselben Stamm ..3"? 
zuriickzufiibren , er bedoutet soviel wie „Nitator". 

3) Das letztere ist schon desshalb vorzuzieben, weil die Schrift auf No. 5 
gewiss junger als auf No. 4 1st. 
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il — sich auf den Konig beziehen ; 	doch weiss ich nic.lits meld Pas- 
"1M 
sendes fur diese Worter zu finden. 

Die Miluze No. 6 ist ,in mehr als einer Beziehung merkwiir- 
dig. 	Zunachst dadurch , 'class bier 	zum ersten Male das Bild • des 
Ahura-mazda uber dem Tempel sich zeigt, ferner class die gewiihn-
liche Legende seitwarts, aber doch so gestellt ist, dass man sie in 
Bezug auf den Kiinig betrachten kann , und endlich , dass uoch an- 
dere kleinere Beischriften nicht fehlen. 	Die lIauptlegende ist etwas 
modificirt in Bezug auf das dritte Wort namlich : ,r:',,t NT Nn=r-tn ; 
dies 	letzte Wort ist in dieser Form 	'71N 	uns 	auf diesen Mon- 
zen nicht wieder begegnet ; 	wir kennen es wohl von den nabatliiii- 
schen Inschriften der Sinaihalbinsel her in Namen -ri': ti-i my, ,re.n.r:iiN, 
.+ribtstiva) 	neben 	dem 	einfachen 	r11-.N .... 	doch 	ist 	uns mit dieser 
Analogie nicht sehr 	viel 	gedient 1), 	da auch auf jenen Inschriften 
noel keine ganz 	einfache Erklarung dieser ungewiihnlichen Form 
gefunden 	ist. 	S. 	unsere Vermuthung in dieser Zeitschr. XIV , S. 
385 und Meier das. XVII, S. 601. 	Die Annahme des letztern , es 
sei ,:-C 	verkurzte Form fur den Plur. auf i n , ist am Ende gar 
nicht nOthig, wenn ,:-CD::: fur cirf!:ti , st. cstr. plur., stlincle, und so 
lainnten 	die dortigen Inschriften in diesem Punkte am Ende durch 
unsere Munzlegenden Aufklarung 	erhalten , indem 	wir annehmen, 
dass Nrrbm aus NI-6N verkarzt sei, wie dean in der That das fol- 
gende Exemplar No. 7 ti,m.;:tt 	hat, nach Analogie des bereits be- 
sprochenen tvt-tou. 	Das deutliche Tn= uber dem Bilde des Ahura- 
mazda bezieht sich gewiss auf diesen selbst. 

Von der Legende unter dem Altar ist nur noch 1.6,1Y. • • • • 
zu erkennen 2) , hochst wahrscheinlich das Nom. propr. des KOnigs ; 
aber wie der volistandige Name gelautet babe, wagen wir nicht zu 
vermuthen, weil der Coujectur, 	zumal bei der eigenthumlich klin- 
genden Endung, die mehr an semitische als eranische Formation 8) 
erinnert, 	ein 	weites Feld geOffnet ist. 	— Die zwei Zeichen fiber 
dem Strich zur Seite des Konigs konnen wir no 4) lesen und an 

1) Bei dem theilweisen Aramaismus unserer Legcnden und andern spliter an-
zuffihrenden Griinden liegt die Versuchung, an nabatiniischen Einfluss zu denken, 
nicht 	gar zu 	fern, 	zumal, 	wie spatter gezeigt werden soil, 	der Einfluss 	der 
NahatInier und Spuren ihrer Anwesenheit im fernen Osten nachgewiesen war-
den k ann. 

2) Das letzte Zeichen 1st gewiss nicht anders zu deuten und es findet sich 
ebenso auch im Aramaisch-Aegyptischen , obgleich die iibrigen Zeichen der In- 
schrift fiir Aleph etwas verschieden geformt siud. 	Ueberhaupt tritt in unserer 
Miinze ganz besonders die Eigenthihnlichkeit hervor, dass alle Buchstahen , bis 
auf Aleph, ein ziemlich alterthiimliches Geprlige haben. 

3) Man findet wohl auch Pchlowi-Inschriften auf Gennnen (in dieser Ztschr. 
XVIII, No. 24): 't11:1riv:.st , allein dieser Name 1st, wie Mordtmann auch richtig 
gesehen , -_-_-_- Abdullah und so Ruch auf den Ispehbedeniniinzen. 
. 	4) Ebenso ist dies Wort auf den cilieischen Milnzen 	(s. diese Ztschr. VI, 

466 und XV, 628; 	vgl.' auch Spiegel, Grammatik a. a. O. S. 181 u. Mordt- 
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persisches re,....., 	aram. tit'o „Silber" erinnern; ein solches Sarnech 

in dieser Schriftart 	ist nachweisbar z. B. in der aram. agyptischen 
vgl. die Inschrift von Carpentras, doch muss diese Lesung so lange 
zweifelhaft bleiben, bis ein besseres Exemplar dieselbe bestiitigt. 

Die Buchstaben zur Seite der Fahue 	sind ganz und gar un- 
leserlich. 

Die Hauptinschrift in No. 7 lasst sich leicht in 
• tont.s.[m] 	'T 	Ist-i=r1-1[n] 

herstellen ; 	das Lamed mtisste im untern Theile umgebogen 	sein, 
und ist vielleicht auch auf einem besser erhaltenen Exemplare in 
der gewiihnlichen Form sichtbar. 	Die Legende zur Seite der Fahne 
lesen wir, 	in Rficksicht auf die folgenden Miinzen, welche dieselbe 
Inschrift haben: 	 1111I1D 
wahrscheinlich der Name des Herrschers. 

Von der Legende in No. 8 ist nur deutlich t.v-nnt unter dem 
Altar; die Inschrift schelint wie in No. 7 sich zur Seite des Beten- 
den fortzusetzen 	und 	walirscheinlich 	ti`!•*N 	^I gelautet zu haben; 
tom letztern Worte Bind noch Spuren vorhanden. 	Vor der Fahne 
lasst gat die Legende zu 	r-t-n[rin] erglinzen. 

In der Munze 9,a ist die Legende, wie es scheint, eine ganz 
barbarische Nachahmung der folgenden 9,b. 	Nur ein einziges Zei- 
chen, 	ein Aleph , 	ist 	im Ganzen 	unter clenen , 	welche tinter dent 
Altar und hinter dem Kiinige angebracht sind, sichtbar. 	Dagegen 
sind wohl die Buchstaben an der Fahne klarer, aber doch theilweise 
in ganz ungewohnlicher Form; moglich dass 

1111i1D 

13 
beabsichtigt worden, wie in No. 11 jedenfalls weichen die meisten 
Zeichen von der sonst in unsern Manzen gebrauchlichen sehr ab. 
Dagegen sind die Zeichen in 9,b 1), soweit die Munze unbeschadigt 
ist, ganz deutlich uud ist dieselbe gewiss das Original der barbari- 
schen Nachahmung von 9,a. 	Leider ist die Munze nicht gut erhal- 
ten und zur linken Seite ist ein Stilck abgesprungen, 	so dass nur 
noch nach t't nnrr,D ein 7 sichtbar ist. 	Dagegen ist die Legende an 
der Seite der Fahne ganz deutlich, bis auf den vorletzten Buchsta- 
ben der grosseren Zeile. 	Wir lesen: 

revnIrto 
-- 	 13 
mann in dieser Ztschr 	V, 95 u. VIII, 111, 	die auch dies Wort auf sassanidi- 
schen Mansell nachweisen). 

1) Es ist dies die Manse, welche Thomas 	( a. a. 0. g. (3) 	als „New coin 
raeran'n in the B. M." mit der Inschrift: 	t°und 	 " be „ 	 welter „ r.V.)ninn, 	- 

13 
zeiehnet. 	Ich verdanke der Gate des Herrn F. Madden einen galvanoplastisehen 
Abdruck. 	Derselbe Gelehrte theilte mir auch mit, (lass these Manse seit 1856 
dem britisehen museum angehiirt, such die Gewichtsangabe ist von Hr::. Madden. 
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oder auch, wenn man der gleichen Gestalt von 1 und - Rechnung 
tragt : 	 nnilriD 

-1= 
was freilich auch noch andere Modificationen zulasst 1). 	. 

	

No. 	10 	hat • in 	sehr 	deutlichen 	Zeichen 	unter 	dem Altar 

	

ci-in'ID , 	dagegen fehlt die Fortsetzung der Legende, nur vor der 
Fahne steht - deutlich: 	rillru. 	Wenn diese Legende den Manz- 
'herrn 	andeuten 	sollte, 	so 	miisste 	man 	auch, 	vorausgesetzt dass 
No. 8 dieselbe Inschrift hat, Portraitahnlichkeit bei beiden Manzen 
(No. 8. und 10) 	erwarten, 	wenn man dieselbe Personlichkeit vor- 
aussetzt, was freilich nicht der Fall ist; 	daher wir annehmen kon- 
nen , dass beide Herrscher denselben Namen fuhrten. 	Mehl' Aelin- 
lichkeit 	haben die Portraits in No. 8. and 9, 	so wie No. 10 und 
die folgende. 

Diese (No. 11) mit der Inschrift ti.-1=r[1D] uud zur Seite der 
Fahne : 	[? T]nx.irD 	zeigt wohl , 	wie gesagt, eine grosse Ueberein- 
stimmung in der Fabrik und der ganzen Darstellung, weniger jedoch 
in der Gestalt des Betenden. 	Das ,Bild desselben in No. 10 zeigt 
melt': jugendliche Ztige, 	das in No. 	11, 	die eines altern Mannes; 
auch differiren beide in der Inschrift neben der Fabne, wenn auch 
die Differenz zwischen 2111np und tng.Inv•nicht sehr bedeutend ist. 

No. 	12 	haben 	wir 	schon 	im 	Vorhergehenden 	besprochen ; 
No. 13 hat keine lesbare Legende. 	Bei No. 14 fehlt die gewOhn- 
liche Inschrift: 	.-heat IT cinzrInD die sonst auf. diesen Munzen sich 
zeigt, sie musste denn beabsichtigt sein in den undeutlichen Zeichen , 
neben der Fahne und hinter dem Betenden; deutlicher ist die Un-
terschrift unter dem Altar: -unwrii-trl wahrscheinlich der Name des 
Herrschers ; 	die Endung -Inv .... 	erinnert an bekannte 	persische 
Namen (vgl. auch nt-11:.rrolv No: 12); unsicher ist die Bestimmung 
des zweiten and dritten Zeichens, daher auch nnwrn-in=--trilm-iny 
No. 12 moglicli ist, und dies ist uns auch wahrscheinlicher. 	Ganz 
barbarisch ist die Legende in No. 15, wahrscheinlich ist durch die- 
selbe NnzrinD auszudrticken beabsichtigt worden. 	Uebrigens besitzt 
das britische Museum, wie ich mich dessen recut gut erinnere, noch 
manches Exemplar mit solchen entarteten Legenden 2). 	Wieso diese 
Entartung gekommen sein mochte, werden wir alsbald zu finden 
uns bemuhen, wenn wir tiber Manz herrn, Heimath, Z eit-
alt er uud Schrift unserer Monumente handeln. 

r11111D 
'13 1) An diesem Orte wiirde man, im Falle man - 

'13 	
liest, das 

= dem neupersischen JS'  „Glanz, M aj es tilt" auffassen konnen, freilich muss 
dann auch diese Bedeutung zu der Legende No. 5 paseen kiinnen. 

2) Eine 	solehe Legende einor aus Hamadan herriihrenden 'Utilize 	haben 
wir im J. 1855 copirt, sie hat fast diesclbe Legende tinter dem Tempel, uud 
einige Buchstaben 	zur 	Rechti n 	der Fahne. 	Vielleicht ist es dieselbe Miinze, 
die wir unter 15 gegeben , und ist nicht genau copirt wordeu. 

Of 

   
  



mid xicr Intinde der ?diem, Pehlewi-Schrift. 	431 

Unsere bisherigen Unterstichungen 	der Legenden haben uns 
neben 	dem appellativischen Tiled, auch einzelne Eigennamen wie 
-iriznn-is+ und .-int.urrint , die wir ohue Bedenken = Artaxerxes 
nehmen dilrfen, ergeben. 	Nach„ Analogie dieser Eigennamen darf 
man auch noch andere, wie rizlnn, insylb etc. in gleicher Gel- 
tung voraussetzen, 	also als If iin z h e rr n .nnserer Stiicke. 	Wir • 
sind freilick .dadurch noch immer nicht hi den Stand gesetzt mit 
den gedaChten Namen such geschialitlieb hekannte .Peronlichkeiten 
Zu ermittein. 	Es ist these Erscheinung in der Wissenschaft der 
Miinzkunde 	keine ungewillmliche; gauze 	Reihen von Herrschern 
lehrt sie uns kennen, fiber welche die Geschichte schweigt 9. 	Um 
daher das Zeitidter unserer Milnzen zu bestimmen, siiid wir auf 
andere Kennzeichen angewiesen: -- Aus der Fabrik All e in sichere 
Kviterien herzunehmen

' 
 ist 	allerdings sehr misslich. 	Wk sehen 

dies aus d 	n Glen bodeuteden Schwankungen, die bei der Zeitbestim-
mung unserer Monumente selbst•Statt gefunden haben, allzudentlichi 
wiihrend friiher der Due de Luynes geneigt war das fiitifte vorchrist-
liche Sahrhundert ihnen anzuweisett, geht lraux in das arsacidische 
Zeitalter laud Thomas his 189 v. Chi: hinab. 	- 

Nadi.,  unserer Ansicht, die melt von Andern schon geiiussert 
worden, haben wir unsore Munzen• als persisehe Provinzialmanzen • 
zu betracliten, geprtigt von Herrschern, welehe, wenn nicht schon 
tinter Alexander des Grossen Oberhoheit, 	so dock .unter der der 
ersten Seleuciden, his hinab in . die Zeiten der Arsaciden regiert 
haben. 	Frillier hinauf zu gehen, 	etwa• bis •zu den Achitmeniden, 
yerbietet 	uns 	schon , 	neben andern Grunden., 	die sich auf 	die' 
tymbele und .die Schrift der Miinzen stiitzen, 'der M it nsf us s; die- 
ser weist uns als terminus a quo 	 die Regierung Alexander des . 
GroSsen .an, auf den eben der MiinAuss zuriickzufiihren ist 2). 	Un- 
sere MiinZen hieteu uns meistentheils T e tr a d r ac kin e n, 	neben 
einigen wenigen Drachma, niiirdich:  

No. 	11 . . . =-- 1.6, 95 	gr. 
6 . 	— 16 

,; 	4 	. 	. 	. 	.-2r.-.-.L 	16, • 90 	,, 
,, 	10 . 	. 	. r------ 	16, 	75 	„ 
». 	7 . 	. 	. 	..t...—. 	16;  -70 	„ 
,, 	2 . . 	. 	,--='.16, 62 	„ 
„ 	9,a . . ..-= 16, 50 	„ - 
,), 	9,b . 	, 	-_-.7--- 	16, 	4 	„ 

1) Man denke nur an die baktrisehen Mansell, welelie von der .Mitte des 
dritten Jahrhunderts vor Clir. an gepragt worden sind. 

2) Vgl. J. Brandis: 	das Mans-, Mass- und Gewiebtswesen in Vorderasien 
bis auf Alesituder -den Grossen,Berlin 1866, 	S.. 379. 	Die bei v. Prokeseh- 
Osten 	(a. a. e. Taf. II, ilo. 20) 	aufgeiiihrte Manse von 27,40 gr. ist naafi 
Brandis wahrseheinlieh eine Ilesadraelime. 	Die Obolen, 	die. derselbe 'Gelebrte 
S. 431, an Manzverzeichnisse .auffiihrt, siud jiingeren Datums. 

Bd.. XXI. 	 29 
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No. 	1 . . . =-- 	15, 31 1) gr. 
» 	3 . . . 1----- 	3, 43 	„ 
3) 	13 . . . = 	4, 10 	„ 
,, - 	12 . . . =_— 	3, 93 	„ 
,,, 	14 	. 	. 	. 	--:.---- 	2, 	82 	„ 

also ganz nach attischem Mtinzfusse. 
Dagegen weisen uns Her k un ft der Munzen, die Na men, 

die 	auf ihnen 	sick 	finden, 	sowie 	die Kleidung 	und' die religiiisen 
Symbole auf Persien, wo die Pragstatte zu suchen ist. — Die mei-
sten unserer Munzen stammen aus der Nahe von Hamadan, Schiras 
und Kerman 2), 	also aus der Provinz Per s i s, 	wie 	die Alten sie 
auffassten. 	Dies Moment ist, wie schon erwalint, auch bei Silber- 
pragung 	als 	Fingerzeig 	ftir. die 	ursprtingliche Pragstatte 	nicht zu 
ubersehen. 	Dazu weisen 	noch 	speciell auf dieses Land folgende 
Eigentlitimlichkeiten in Brauchen und Kleidung hin: Der Konig auf 
No. 2, mit dem Scepter uud 	dem Kelch, 	ist ganz nach altpersi- 
schem Muster, wie wir achamenidische Konige auf den Bildwerken 
von Persepolis und Nakschi Rustam finden (s. das grosse Kupfer-
werk von Flandin „La Perse", dessen wir noch spater erwahnen wer-
den); der Konig hat wa.hrscheinlich den Soma-Trank in dem Kelche. 

„Der Kopfputz ist auf den zwei ersten Munzen die Mi t r a 2) , ohne 
die KicStretg oder Kiraetg (--, hebr. nzn). ' Diese letztere zeich-
net den Grosskonig aus, wahrend die Mitra auch von gewohnlichen 
Persern getragen wurde. 	Dadurch geben sich denn auch die Bild- 
nisse der Personen auf unsern Munzen als Statthalter oder Unter-
konige, wie fruher auch die Satrapen dadurch kenntlich waren 4), 
zu erkennen. 	Nicht 	minder aber weist die Stellung des Kopfes 
nach Rechts auf den Unterkonig hin, withrend der Grosskonig nach 
Links 	schaut, 	ein Kennzeichen, 	das 	sich schon bei 	den altesten 
Arsaciden wahrnehmen lasst (s. v. Proltesch-Osten in der Archaolog. 

1) Dass diese Tetradrachme soviel an dem Normalgewicht verloren hat, 
riihrt daher, 	dass sie auf eine Tetradrachme Alexander des Gr. 	aufgeschlagen 
ist. 	Das lehrt der Augenschein. 	Gewiss hat Thomas unsere Miinze lin Auge, 
wenn er (a. a. 0. im Athenaeum p. 402, Am.) bemerkt: „One — if not more 
than one -- of these coins has 	been struck upon a piece of Alexander the 
Great; his profile is still 	to be seen on the edge of the coin, outside the new 
die." 	Ein Grund also mehr, dass wir nicht iiber Alexander d. Gr. Zeit hinaus- 
gehen diirfen , zumal no. 1 eine der iiltesten unserer Miinzen ist. 

2) Sammtliche Mfinzen, welche v. Prokesch-Osten auffiihrt, stammen daher. 
Die Provinz Kerman, welche Herodot unbekannt war, wurde gewiss zu Persis 
gerechnet , doeb nennt dieser Geschichtschreiber die Pewitiviot, welche man 
fiir Bewohner von Kerman zu halten hat. 	Bei den spiitern Geographen finden 
wir KnetInvie. 	Noch heute wohnen bier Feueranbeter; viele von ihnen ffihren 
noch die Namen ihrer alton Konige, was natfirlich den Fanatismus der tibrigen 
Landesbewohner anregt. 	S. Petermann, Reisen in den Orient II, S. 204 und 
Spiegel, Eran S. 2'27 fg. 

3) Abbildungon derselben s. bei G. Rawlinson, ancient monarchies II, S.99. 
4) S. Brandis a. a. 0. S. 241. Anm. 6. 
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• 
Zeitung 1866. 	S. 202 ). 	Auf den 	relativ 	spateren Munzen, 	von 
No. 3 .an tritt zu jenem Kopfputz 	noch die Binde, 	paitidana 1) 
hinzu. 	In der in der Anmerkung angefithrten Stelle des Vendidad 
giebt Ahuramazda dem Zarathustra die Anweisung , 	wie der Ath- 
rava (Priester) 	zu beten babe: 	gegurtet und mit der Binde verse- 
hen. 	Diese verhullte den untern Theil des Gesichts bis 	zur Nase, 
damit 	der unreine Hauch das heilige Feuer nicht anblase. 	Offen- 
bar aber ist " auf unsern Miinzen der Beter und der auf der Rack-.  
seite abgebildete Herrscher ein und 	dieselbe Personlichkeit. 	Die 
Anbetung 	scheint 	aber 	auch 	auf 	unsern Denkmalern nicht vor 
einem einfachen Feueraltar gedacht zu sein , 	sondern in einem ge- 
schlossenen Tempel, oder doch in einem eingezaunten 	Orte in ahn- 
licher Weise., 	wie auch die alten Perser ihre Andacht. verrjchtet 
haben 2). 	Denn unsere Cultusstatte unterscheidet sich ebensowohl 
von 	den Feueraltaren der spatern Sassaniden, 	wie wir jene auf 
Steinmonumenten und zahlreichen Mtinzen wahrnehmen, 	als auch 
von den der fritheren Achameniden, auf deren Steinmonumenten wir 
den Konig 	nicht selten in kniender Stellung vor dem Altar finden. 
In derselben Stellung wie jene lionige, sehen wir auch auf dem Rev. 
der meisten unserer Munzen den Farsten, den Bogen auf dem Boden 
haltend 3). 	Auch der Schmuck der Ohrringe, die wir auf unsern Ab- 
bildern finden, stimmt ganz gut mit dem, was wir in dieser Hinsicbt 
von den alten Persern wissen 4) und mit der Erzahlung Arrian's, 
nach welcher man im Grabe des Cyrus Ohrringe gefunden 5), eine 
Thatsache, welche auch durch neuere Funde bestatigt worden ist 6). 

Auch die Fabne an der Seite der Tempels muss wohl ein religiii7  
ses Symbol bedeuten, 	das uns aber sonst nicht weiter bekauut ist. 

Sicherlich gehiirte 	aber auch 	zum religiOsen Cultus das Bild 
des Ahuramazda, gerade in der Form, wie es uns so sehr baufig 
auf Steinmonumenten , Siegeln und Munzen persischer Herkunft be-
gegnet; daher wohl auch die Annahme gerechtfertigt ist, dass sowohl 
die AItinzherrn, als auch diejenigeri, fur welche die Miinzen gepragt 
worden sind , Anhanger der Avestareligion gewesen sein mtissen 7). 

. --.-- 

1) Zend. paitidllana, 	Huzw. titiI.D ) vgl. Spiegel, Avesta, Vendid. XVIII, 

2 und \Tuners lex. pers. s. v. rt..k.4 II p. 1540 sq. 
2) Vgl. Strabo p. 733, 	s. auch Duucker,  , Geschicbte des Alterthums 11, 

p. 378 u. Rapp in dieser Zeitschr. XX , S. 85. 
3) S. die zahlreichen Abbildungen aus Persepolis bei Flandin a. a. 0. 
4) S. Visconti, Iconographie grecque III, p. 54. Aum. 
5) De expedition Alex. I, 6 	p. 436. 
6) S. George Rawlinson a. n., 0. 1, p. 460. 	11, p. 104. 
7) Auch das Erscheinen von Konigsnamen , 	die die Avesta kennt , zeugt 

von der Belebung und Anhanglichkeit fur die • Ahuramazda-Religion, wie dies 
skit such miter den Sassaniden kund giebt. 	Vgl. Prud' homme , essai Wane 
histoire de la dynastie des Sassanides etc. 	Journal asiatique , Fey. Mars 1866, 
p. 126 fg. 
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I)as passt aber nicht auf die Parther, die nach Allem,was wir von 
ihnen wissen und was auch ihre zahlreichen Munzen beweisen, kei- 
neswegs zu diesem Cultus sich bekannt haben. 	Dies ist wohl der 
Fall bei den Sassaniden , ,aber soweit hinab zu gegen, verbietet scr- 
wolil 	die Fabrik, 	als auch die Schrift (s. weiterhin) unserer Min-, 
zen. 	Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass wir es mit Lokalherr- 
schern in 	der Provinz Persis und weiter Ostlich, 	da die Herkunft 
einzelner Munzen zu dieser Schlussfolge berechtigt, und zwar nach 
den Zeiten •Alexander des Grossen 	zu thun haben. 	Die Unabliiin- 
gigkeit jener Fursten ging soweit, 	class, sie aus eigener Machtvoll- 
kommenheit Geld pragen konnten. 	Soweit uns die nur sparlich 
fliessenden geschichtlichen Quellen zuganglich sind , werden wir ein 
solches Verhaltniss 	auch bestatigt finden. 	Erwagen wir daher die 
geschichtlichen Zustiinde 	der erwahnten 	Provinz unter 	Alexander 
und nach den Zeiten dieses Herrschers. 

Alexander hatte gewiss in kluger staatsmannischer Berechnung 
die 	innern Einrichtungen 	der unterworfenen Lalider unangetastet 
gelassen, zumal in einem Lande wie Persien, das von Alters her 
eine strenggeschiedene Stammeseintheilung mit bestimmten Vorrech- 
ten besass (vgl. Herodot 1, 	125), 	die Cyrus und vollends Darius 
nicht 	vernichten - wollten 	und 	konnten. 	Letzterer fuhrte 	freilich 
eine grOssere Centralisation ein, aber schon seine Nachfolger muss-
ten die Zugel der Regierung schlaffer halten und entfremdeten sich 
auch allmalig immer mehr dem ursprtinglichen Heimathlande. 	Da- 
her blieben die Perser von dem Untergange der Grosslamige unbe-
riihrt, sie blieben in ihrem Lande nach wie vor unbeirrt, sie wall-
ten wie fruher ihre Hauptlinge zur Besorgung der Stammesangele-
genheiten und gingen ihren gewohnlichen Beschatigungeu nach 1). — 
Die Zeiten der ersten Seleuciden waren auch sicherlich nicht geeig-
net in Persien selbst grOssere Souverainitatsrechte geltend zu machen. 
Anerkennung der Oberhoheit war gewiss das Hochste, das Seleucus 
Nicator und seine nachsten Nachfolger von den Stammesftirsten der 
Perser zu erwirken vermochten. 	Die Arsaciden konnten vielleicht 
vor dem sechsten Herrscher dieser Dynastie (Mithridates I)' nicht 
einmal die se Hoheitsrechte ganz geltend machen , und von diesem 
Kiinige wissen wir nur, dass 	er die Perser und Elymaer angriff 
und sie zur Anerkennung seiner Oberherrschaft nothigte (vgl. Justin. 
36, 1). 	Wie lose jedoch das Baud war, das die Vasallenfursten an 
den parthischen Konig kniipfte, 	beweist der schnelle Abfall dersel- 
ben von Mithridates I in seinen Kampfen gegen Demetrius II; Per-
ser und Elymaer stellien sich auf Seiten des Syrers und wurden 

1) VgI. Spiegel: Erau S. 88 u. 	dessen 	Abbandlung: 	Veber die iranische 
Stammverfassung, in den Abhandlungen d. baier. Akademie d. Wissensch. VII 
(1853), S. 687 fg., ferner St. Martin: histoire des Arsacides, I, S. 17 fg. 	Auch 
Massudi 	in 	den 	„ goldenen Wiesen" II , S. 132 fg. 	hat 	die 	Zustiinde , 	die 
Alexander d. Gr. berbeigefiihrt, nicht ganz unhistorisch geschildert. 
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auch iu der Folge zu ihm gehalten haben, wenn er nicht ihre Un- 
terstutzung durch 	seiu 	stoizes Gebahren und unpolitisches Verfah- 
ren sich verscherzt mid Mithridates 	den vollstandigsten Sieg ver- 
schafft hatte 1). 	Dieser Furst nimmt jetzt die Stellung eines „Gross- 
kiinigs" ein und uennt sich auch so zuerst mit diesem stolzen Titel 
auf seinen Munzen. 	Dass trotzdem 	in . dem Verhaltnisse. zu den 
untergebenen liOnigen, und speciell zu denen in Persien sich uichts 
geandert babe , beweist das Vorhandensein einzelner Munson , wie 
spater gezeigt werden wird, welche tinter Mithridates I. und seinem 
Nachfolger von den untergebenen Vasallenkiinigen gepragt worden 
sind, 	und Strabo 	lasst einen Schluss nach rtickwarts zu, wenn er 
noch von seiner Zeit 	(XV, 736). erwahnt: 	„.117021 8' 	On xat9.)  
ain-oi)g avveccrith-zg oi Ilieowc flacratas gX0V6tV iimC001/g greeotc, 
flaoilthot fieOtepov ttiv McczE5601, vim 8i IlaeOveaiotg". 	Die 
Parther dachten ebensowenig daran, wie die Achameniden, die in- 
nern Verhaltnisse der eranischen Stamme zu andern 2). 	Dass die 
parthische Herrschaft tiberhaupt eine Art Feudalstaat gewesen sei, 
ist nur zu wohl begrandet, daher die orientalischen Geschichtsschrei-
her die ganze Epoche dieser Herrscher ,...4..11,10 41.4 nennen 3). 
Ganz treffeud 	spricht 	sich clamber v. Prokesch - Osten 4) aus end 
seine Worte mogen hier -einen Platz finden. 	„Die irrige moderne 
europaische 	Auffassung 	von 	der Art 	und 	Gestaltung asiatischer 
Grossstaaten ist viel Schuld an der Verwirrung (bei der Classifici- 
.rung der Arsaciden). 	Je tiefer wir hi die Vergangenheit zurtick- 
gehen, desto losere Staatengebilde finden wir. 	Die Weltreiche der 
altesten Zeit waren nur Vereine 'unabhangiger Lander durch das 
gemeinsaine religiose Band, den gemeinsamen Volkerursprung unter 
gemenisamem Oberkonige verbunden, dem liOnig der Mange, dessen 
Titel eben nicht mehr sagte, als er wirklich war. 	Wenn auch zeit- 
weise und zwar zuerst mit Hydaspes diese Urgestaltung einem Sa-
trapen- und Kanzeleisystem with, so konnte die alte Herrenwelt 
doch nicht so bald tiberwunden werden. 	Es brachen ihre Haupt- 
saulen die Religion und die tiefe in's Blut gegangene Verehrung 
fur Stamm und Familie, selbst enter den Griechen end Romern, 
den Tragern der Gleichheit and Gewaltherrschaft nicht ganz zusam-
men , um so weniger, als sich beide vom macedonischen Eroberer, 
his herauf zu dem Wustlinge, wie Caracalla, tinter dem Gewichte 

. 	 . 
1) Spiiter wiederholen sich solche Abfalle. 	Vgl. Just. 38, 10. 
2) Spiegel, Eran S. 112. 
3) Vgl. PIM. A. N. VI, 29: 	„ Regna Parthorum duodeviginti stmt omnia : 

ita enim dividuut provincias, circa duo (tit diximus) maria, Rubrum a meridie, 
Hyrcanum a septentrione. 	Ex its undecim, 	quae superiora dicuntur,  , 	incipiunt 
a coufinio Armeniae, Caspiisque litoribus: pertinent ad Scythes, cum quibus ex 
aequo degunt. 	Reliqua septem regna 	inferiora appellantur. 	Vgl. such Plut. 
vit. Lucull. c. 21.  

4) a. a. 0. der Denkschriften S. 328. 
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der tiberlieferten Gesinnnng beugeu mussten. 	Als sich unter Arsa- 
ces 	die alte asiatische Welt der Despotie 	der 	Seleuciden 	entzog, 
kamen dort die 	alten Formen, soweit sie noch lebensfahig waren, 
zum Vorschein. 	Es gab wieder eineu KOnig der KOnige und On 
Reich, das 	eine Einheit im modernen Sinne bildete.' 	Es 	musste 
neben 	dem 	Staats.  oberhaupt gleichzeitige KOnige in 	verschiedenen 
Landern des Staates geben, 	wie uns dies ja von griechischen und 
romischen Geschichtschreibern gentigend bestatigt wird , 	fur Arme- 
nien , Medien , Sophiene , Gorduene , Elymais, Adiabene , Characene 
u. s. w. und 	es konnte an Pratendenten der obersten Wiirde nicht 
fehlen. 	Es giebt keinen Grund zu glauben , 	dass diese alle nicht 
auch ihre Mtinzen hatten, es mag also 	mehrere Arsaciden geben, 
die Lindsay in die Folge einreiht, wahrend sie gleichzeitige waren, 
und es mOgen noch ganze Folgen von Konigen aufgefuuden werden, 
deren Munze mehr oder weniger im Style der Arsaciden gepragt 
ist, oder sich auch dem Style der syrischen und baktrischen Konige, 
deren Nachbarn sie waren, nahert and die dennoch zum parthischen 
Reiche gehOrten." 

Die 	Machtvollkommeuheit 	aber 	der 	untergebenen 	Konige 
Mtinzen 	zu 	schlagen 	scheint 	als ein Recht betrachtet worden zu 
sein , 	das 	sich aus 	fruheren Zeiten 	herschreibt und wurde schon 
zur Zeit der Achameniden nicht als ein ursurpatorisches betrachtet. 
„Le droit monetaire" , sagt einer der grOssten Monzkenner unserer 
Zeit 1), „n'etait pas dans l'empire persan, ni memo dans l'antiquite 
generalement, 	l'apanage 	exclusif 	du 	pouvoir 	politique 	supreme, 
comme 	it 	est 	de nos jours ; 	c'etait 	un 	droit inherent tt chaque 
communaute, 	petite ou grande , 	qu'elle fat cite, principaute , here- 
ditaire ou satrapie. 	En fait, .ce droit a ete exerce pendant tout le 
tours 	de la domination persane , concurtemment et simultanernent 
avec 	la 	monnaie 	royale , 	par. des villes, 	par des despotes locaux, 
par 	des satrapes hereditaires ou revetus 	de fonctions extraordinai- 
res". 	Wenn also scion in den altesten Zeiten des persischen Rei- 
ches , als noch ein strengeres Einheitsstreben vorhanden war, 	das 
Munzrecht kein so eingeschranktes war — die friihere Ansicht von 
der strengeu Handhabung dieses Rechts 	von Seiten der persischen 
GrosskOnige darf wobl als beseitigt betrachtet werden — so lasst 
sich gewiss nach dem Sturz des Achamenidenreiches, in den Zeiten 
der Seleuciden mid der ersten Arsaciden, wo jenes einheitliche Re-
giment sehr gelockert war, kein Grund geltend machen, dass von 
dem Recht der Mtinzpragung nicht eiu sehr ausgedehnter Gebrauch 
gemacht worden sein sollte. 

Wir sind aber ,geneigt dieses Recht bei den persischen Unter-
kOnigen, wie schon erwahnt, bereits unter den ersten Seleuciden — 
wenn nicht gar unter Alexander d. Gr. selbst -- beginnen zu las- 
__ 

1) Waddington: 3141anges de numismatique et do pidlologie , 	Paris 1861, 
p. 101. 
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sen. 	Ausser der Fabrik und der Schrift .(wovon 	spater) , spricht 
von vornherein 	dafttr,  , 	dass die 	Ausgabe 	unserer Munzen, nach 
der grossen Anzahl 	der bisher aufgefundenen Exemplare, zu ur- 
theilen, 	in 	T e t r a d r achm en 	Statt 	gefunden 	hat, 	wahrend 
Drachmen nur zum geringeren Theil 	vorhanden Sind; 	gerade wie 
dies auch bei der Silberpragung A lexanders und seiner Nachfolger 
der Fall war. 	Mithin 	scheint auch hier 	von den Provinzialherr- 
schern in Persien, 	sowie in Gewicht, so auch in 	der Form der 
Stticke tiberhaupt griechisches Muster vorgelegen zu haben, wenn 
auch die specielle Bild-Darstellung von einheimischen religiosen An- 
schauungen bediugt war. 	Der umgekehrte Fall fand aber bei der 
Miinzpragung der Arsacideu Statt. 	Hier war die ursprangliche 
Auspr ag un g in Drachm en, denen spater erst Tetradrachmen 
folgten 1). 	Allmalig 	erst hat sich die Manzpragung der Parther 
bei 	den Provinzialherrschern Einfluss verscbafft, 	indem 	auch bei 
ihnen Drachmenpragung in Aufnahme karn; denn auch in der BM-
thezeit der parthischen Herrschaft hat die Provinzialprage, wie ge- 
sagt , in Persien 	nicht aufgehOrt, 	wie dies noch weiterhiu gezeigt 
werden soil. 	lin A nfange jedoch , als die Provinzialherrscher zu 
pragen begannen — und mit unsern Munzen ist ohne Zweifel der 
Anfang gemacht worden — ist die Abhangigkeit von den Parthern 
in der Silberpragung gewiss abzuweisen, und hat sich diese Unab- 
liangigkeit 	ein paar Sacula erhalten; 	denn nach den verschiedenen 
Portraits, die sich auf den vorgelegten Munzen zeigen, haben sehr 
vide lierrscher nach den alten ffberkommenen Formen weiter ge- 
pragt, and 	selbst in der Bliithezeit der Parther ist der Uebergang 
zu andern Formen erst sehr allmalig geschehen. 

Gegen 	eine so Mille Datirung unserer Legenden wird man 
auch die auffallende Sprachmischuug nicht geltend machen kOnnen; 
eine solche Micchung aramaischer und eranischer Elemente, ist aller-
dings in weiterem Umfang erst aus der spatern Zeit der Sassaniden 
bekannt, doch fehlt es nicht an einzeluen Anzeichen, 	dass schon 
fruhzeitig 	eranische 	und aramaische 	Bestandtheile sich vermischt 
haben. 	Wir rechnen dahin 	freilich nicht die Keilschriften zweiter 
Gattung nach Holtzmann's Erklarung (in dsr. Zeitschr. V. S. 	155 
fg.), 	da deren Begrundung uns sehr zweifelhaft erscheint and .sich 
schwerlich allgemeiner Zustimmung erfreuen wird; 	auch nicht die 
Aufahlung von Blau (de numis Achaemenidarum p. 11 sq.), 	in 
ganzem Umfange, da der grOssere Theil der dort aufgefiihrten WOr- 
ter auf unrichtiger 'Lesung beruht : 	doch bleibt noch das eine und 
das andere Anzeichen auf altern Monumenten abrig , das auf eine 
beginnende Sprachmischung hinweist. 	So z. B. das 	-1172 in der voll- 
sta,ndig aramaischen Phrase der cilicischen Legeuden, wie wir diese 
in 	dieser Zeitschr. 	(XV , 	623 fg.) erklart haben. 	Auch einzelne 

1) S. Lindsay: A view of the history and coinage of the Parthians , Cork, 
1852, p. 131. 
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Eigennamen unzweifclhaft eranischen Urspruugs treffen wir auf altern 
Siegeln 	neben aramaischen 	appellativen Bestandtheilen , 	z. B. 	auf 
dem Siegel bei Layard (Ninivo and Babylon p. 	6 0 6), dessen In- 
schrift nach R. Rawlinson's besserer Copie (s. Journal of the royal 
As. society, Vol. 	XX 	p.   187.. No. X der Tafel , 	vgl. 	p. 2 3 8)' zu 
lesen ist: 	7n.-Is 11 nintrno 0 nn 	„Siegel Parschandat's Sohnes 
Artadatan's". 	Eben so auf dem Gewichte von Abydos 1) : 	inoott 
ND= 	`T tv-in'o .':.p 	„genau nach dem Silber-Stater", wo tv-Ino . 
aramaisirt , 	doch jedenfalls fremdsprachlichen Elements ist. 	Alicia 
einzelne Entlehnungen der Art sind erst der Begin n der Sprach-
mischung, die jedoch schon weiter ausgedehut ist bei unsern Legen- 
den, wenu man 	den sehr geringen Umfang derselben erwagt. 	Sic 
machen 	den, Eindruck , als wenn wir auf die Schwelle des Pehlewi 
getreten sind, sowie in Sprachmischung, also auch in Bezug auf die 
Schrift. 	Ueber jene mag 	Spiegel 2 ) . wohl 	das Richtige getroffen 
haben, 	wenn er die aramaischen Bestaudtheile den Nabathaer n 
zuschreibt, wenn auch nicht gerade 	aus den wit ibm angefulirten 
Grfinden, „ dass der Name Huzwaresch 3) die Sprache and Schrift 
von Sevad. bezeichnete , derselben Gegend also , wohin Ibn-Muqaffd 
den Gebrauch des 	Syrischen und des 	eigentlitimlichen Syro-Persi- 
schen 	setzt, derselben Gegend encllich , 	wohin die. besten moslemi- 
schen Schriftsteller den Aufenthalt der Nabathaer 	verlegen". 	In 
so enge Granzen nach Osten die Nabathaer einzuschrtinken, ist nach.  
Allem, 	was wir Ether dieselben 	von 	den 	Alten erfahren , 	gewiss 	. 
nicht 	gerechtfertigt 4) 	und 	die 	sonstigen Eigenthamlichkeiten 	des 
Huzwttresch, welche Spiegel (a. a. 0. S. 1 6 2) anfithrt , 	treffen doch 
erst 	die weitere Entwickelung jenes Mischdialekts, aber nicht die 
fruhere Gestaltung, wie uns unsere Legeuden zeigen. 	Hier ist noch 
uicht das T in -1 abgeplattet, wir finden noch als relativum das alt- 
aramaische 	'IT, 	das schon auf den uralteu Gewichten von Assyrien 
von uns nachgewiesen worden 6), auch fehlen andere Eigenthumlich- 
keiten, welche Spiegel (a. a. 0.) aufzahlt. 	Nichts destoweniger glau- 
ben wir , dass Nabathaer, 	d. h. die Bewohner der grossen Reiche 
von Assyrien and Babylonien, bei denen der Aramaismus heimisch 
war, diese Sprachmischung veranlasst haben 6). 	Wir glauben auch 

. 	 . 
1) S. de Vogue: Revue archdol. 1862 u. dazu Geiger: Zeitschr. fiir Wissen. 

u. Leben I, 204. 
2) Grammatik d. Iluzw. S. 24 u. 162. 
3) S. die geistreiche Erkliirung dieses Wortes = ^0110 MI von Deren-

bourg im Journal asiatiquc 1866, t. VII p. 440 fg. 
4) S. Reinaud: Journal asiat. 1861, Aotit et Sept., p. 170 note, vgl. Me-

moires de l'Institut XXIV, p. 164, note '2. 
5) S. unsere Geschichte der jiidischen Miinzen, S. 149. 

. 	6) 	Ueber die 	Nabathiier 	und 	was 	arabische Sebriftsteller 	darunter ver- 
stehen, s..Quatrem4e im Journal asiatiquc 1835 (Janvier— Mars) p.100-108. 
Wenn wir unbedingtes Zutrauen zu jeuen arab. Berichten batten, 	wie wir es 
in der That nicht haben, so wiire die eigenthihnliebe Analogic unserer Miinzen 
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Spuren derselben weithin nach dem Osten des persischen Reiches, in 
der spateren Gestaltung ihrer Schrift gefunden zu haben. 	Wir mei- 
nen damit Inschriften, welche man sonst fur- Pehlewi gehalten, die 
wir aber als eine Abart der nabathaischen Schrift ansehen. 	Das 
Denkmal von Serpoul-i-Zohab 	(wie Flandin a. 	a. 0. Pl. 	211 	es 
nennt) 1), 	oder Sir-i-Zohab 	(nach George Rawlinson, a. 	a. 0. III, 
436) 2) hat Zeichen (noch ziemlich deutlich von Flandin gezeichnet, 
von Rawlinson aber in v011igem Gekritzel wiedergegeben), aus denen 
sich der spatere nabathaische Schriftcbarakter theilweise erkennen 
lasst. 	Wir haben also nordOstlich von Bagdad, in der Gegetid, wo 
man Holwan vermuthet, nicht weit von Kirmanschah Spuren des Vol-
kes, dessen Denkmaler man bisher nur weiter nach Westen gefunden 
hat. 	Auch in der Provinz Shuster scheinen uns ahnliche Zeichen 
auf Monumenten entgegen zu treten und zwar in Tengbi Saulek 
bei Bode 8), 	dessen 	Abzeichnungen 	zwar 	nicht 	auf 	vollstandige 
Treue, wie es uns vorlcommt , Anspruch machen kOunen , doch den 
nabathaischen 	und .theilweise 	palmyrenischen 	Schrifttypus 	(beide 
sind bekanntlich nicht sehr verschieden) erkennen lassen. 	Dasselbe 
Urtheil kann man auch von den Inschriften fallen, welche Layard 
in Chusistan gefunden und die er in dem 	„Journal of the Royal 
Geographical Society XVI, p. 82" 	verafentlicht hat. 	Diese Auf- 
zahlung von Inschriften sollte nur den Beleg der weiten Verbrei-
tung der aramaischen (nabathaischen) Schrift nach Osten constati-
ren; doch werden wir dies stets nur als Vermuthung gelten lassen 
mtissen, bis 	zuverlassigere Abzeichnungen, 	als die bisher bekannt 
gewordenen, verOffentlicht sein' werden. 

Das aber kOnnen wir mit vollstandiger Sicherheit bebaupten, 
dass wir in unsern Munzen die &He sten Spuren der P eh- 
1 e w i- S chrift besitzen , und diese Schrift auf unsern Denkmalern 
giebt uns, palaographisch betrachtet, 	einen sichern Anhaltspunkt, 
dass wir mit der Datirung nicht zu hock hinauf gegangen sind. 

in dem Worte It"Iti ) auf welche 'wir oben aufmerksam gemacht haben , nicht 
sehr auffallend , 	wenn Mas'ddi 	(bei Quatremere a. a. 0. p. 106) Recht 'Atte, 
„quo les roil qui faisaient partie des 	„Molouk -tawalT ... 	regnaient sur les 
Nabateens ... Le dernier prince qui tomba sous les coups d'Ardeschir,  , 	fils de 
Babee, fut an roi des Nabateeus etc." Ein Koruchen Wahrheit liegt in solchen 
Berichten , es 1st jedoch bier nicht der Ort Daher darauf eiuzugehen. 

1) Merkwiirdigerweise findet sich auf diesem Denkmal eine Person mit alit).-
licher Kopfbedeckung and Binde , wie wir sie auf den moisten unserer Miinzen 
wahrnehmen. 

2) Das Bild ist 	nach einer Skizze von H. Rawlinson 	ausgefiihrt. 	G. 
Rawlinson bemerkt fiber dieses Denkmal: „it is perhaps rather Proto-Chaldaean 
than pure Babylonian." 	Ein so hohes 	Alter 	zeigt das Monument sicherlich 
nicht, und Flandin setzt es wohl mit Recht ziemlich spat binab. 

3) Travels in Luristan and Arabistau 	II, Taf. 	Die Sehriftzeichen sind 
schen frillier abgebildet nach Bode's Zeichnung von Bore nn Journal asiat. -1842 
vol. XIII, 	p. 238. 	Beide Copien differiren in manchen Punkten. 	Die Copie 
•in dem englischen Werke seheint uns genauer zu sein. 	 • 
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Wir haben schon oben beilaufig bemerkt , dass die Schrift der per-
sischen Provinzialherrscher eine Abart der aramaischen ist und am 
nachsten dem Schrifttypus der aramaischen Inschriften 	auf agypti- 
schen Monumenten kommt. 	Eine gauz sichere Datirung fur diese 
lasst sick zwar nicht angeben , dock kommt man der Wahrheit am 
nachsten, 	wenn man die tiltesten derselben, wie z. B. die Inschrift 
auf der Vase des Serapeums (s. diese Zeitschr. XI, S. 65 fg.) mid 
die auf dem bekannten Stein von Carpentras spatestens in's 3 to 
Jahrhundert vor Chr. setzt 1) ; die Papyrusfragmente sind etwas spa- 
ter 2). 	Nun aber zeigen die Legenden unserer Munzen, besouders 
die der altern, Formen bei den meisten Buchstaben, welche denen 
der genannten agyptischen Steinmonumente nicht nur an Alter nicht 
nachstehen, sondern diese zum Theil ttberragen. 	Die Schriftzeichen, 
welche wir auf den Munzen 	for die Buchstaben =, n, 1, n, 1, 3, 
n, 11.), ,, 13, 3), 3, 73, 1::, finden, 	gehOren 	zu denen, 	welche wir auf 
den alteren aramaischen Denkmalern antreffen, dagegen sind T und 

bereits so verktirzt, wie die Mtinzen der letzten Achameniden sie 
aufzeigen ( z. B. auf den spatern Munzen von Tarsus und auf den 
von Ariarathes gepragten 3)). 	Ein ganz eigenthumliches Verhaltniss 
aber waltet bei "der Form des Aleph ob , und diese in ihrer Ent- 
wickelung bildet das 	charakteristische Merkmal der Pehlewischrift. 
Wahrend auf den altern unserer Mtinzen es noch eine der hebrai-
schen Quadratschrift ahnliche Gestalt hat 4), nimmt es ant' den jtin- 
gern allmalig 	die 	Pehlewiform 	an; 	es 	hat den 	entgegengesetzten 
Weg der Bildung genommen, welchen das Estrangelo eingeschlagen ; 
indem 	bier 	aus der gekreurten Form des palmyrenischen Aleph 
rechts 	sick offnende Schenkel eines dpppelten spitzen Winkels ge-
worden , haben sick beim Pehlewi die Schenkel nach links geoffnet. 
In dieser 	letztern Gestalt finden wir 	es 	z. B. in No. 5 , 	und das 
ist die in geringer Weise modificirte des spatern Pehlewi , wahrend 
die meisten andern auf den tibrigen Munzen die mehr alterthum- 
liche der aramaisch - agyptischen haben 5). 	An andern Orten z. B. 

• , 
1) Dag iilteste Monument dieser Schriftart ist das von uns (s. phon. Stud. 

III, 	S. 77) 	veroffentlichte 	Siegel, 	das 	gewiss 	vial 	litter 	els 	das 	ate 	Jahrh. 
v. Chr. ist. 

2) Auch de Vogiid (s. dessen: l'Alphabet hdbraIque etc.) nimmt dies Datum 
an, 	s. dessen Tafel: l'Alphabet aram4en. 

3) S. Waddington a. a. 0. Pl. V u.. VI. 
4) Etwa wie des Aleph auf dem Stein von Carpentras; das der Inschrift 

der Serapeum-Vase ist alterthfimlicher, vgl. die beifolgende Schrifttafel. 
5)' Gerade so 	wie die nabathtiischen Formen des Aleph auf den haurani- 

schen Inschriften (s. de Vogiie: Inscriptions arameennes et nabateennes du HR011-
ran 7  revue archeologique 1864) uns Aufschluss Ober die Gestaltung des splitern 
gehen , also such unsere Miinzen fiir die spiitere Pehlewiform. 	Merkwtirdig, ist 
die Form des Aleph in No. 1 	unserer Munzen, ein Dreieck mit einem Strich, 
welcher 	sich such auf den nabathiiischen Inschriften des Hauran findet, 	such 
bier hat dieselbe Entwickelung aus dem Altaramiiischen 	Statt gefunden. 	Der 
Strfth bei dem Aleph in No. 1 kann indessen ein sehlecbt gezeichnetes Resch 

1,1 
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in No. 3 hat es eine so eigenthumliche Gestalt, dass man es kaum 
in isolirter Stellung als 	solches . erkennen wtirde , 	wenn seine Be- 
stimmung als Aleph nicht !lurch Parallelstellen gesichert ware. 	Die 
Erkilrung der Gestalt jedoch auf paldographischem Wege macht 
keine weitere Schwierigkeit 1). — 

Alles zusammengenommen, so macht die Schrift der Munzen den 
Eindruck , dass sie recht wohl an den Anfang des vierten , 	sicher- 
lich 	aber 	in's dritte Jahrhundert v. Chr. 	und 	weiter hinab reiche, 
eine Zeitbestinunung, die auch zn .der anderweitig gewonnenen sehr 
gut passt 2). 

Urn nun unsere Erkenntniss ilber die lAtinzprogung der unter- 
gebenen Herrscher Persiens und 	damit zu gleicher Zeit die fiber 
die fernere Entwickelung der Pehlewi-Schrift v or der Herrschaft 
der Sassaniden zu erweitern , wollen wir noch eiuige 	inschriftliche 
Denkmaler hier vorftthren und das Ganze durch eine tibersichtliche 
Schrifttafel zu • erhellen versuchen. 

Wir haben schon oben bei der Munze No. 16 fg. (S. 427) darauf 
aufmerksam gemacht , dass der Kopf im Av. allmillig eine andere 
Form angenommen 	und endlich eine Nachahmung der Arsaciden 
sich herausgestellt habe , wenn auch durch den seltsamen Halbmond 
oberhalb des Kopfes 3) eine gewisse Selbstandigkeit in der Prage 
gewahrt worden ; 	sonst aber reiht sich diese Munze im Grossen 
mid Ganzen an die vorangegangenen an. 	Allem Anscheine nach 
haben 	die 	persischen Provinzialherrscher 	mit 	der 	zunehmenden 
Macht der Parther die Munzpragung nicht ganz aufzugeben nothig 
gehabt, doch sich mehr an die der Grosskonige anzuschliessen fur 
zweckmassig erachtet. 	So finden dean andere Classen der sogenanu- 
ten „Subparthians", 	wie wir sie z. B. in der Sammlung des briti- 
schen Museums antreffen, ihre Erklarung. 	Nach den Tetradrach- 
men -und Drachmen, welche wir auf Taf. I gegeben, bat diese Samm-
lung ahnliche Drachmen und kleinere Stucke (Obolen etc.) mit Kii- 
nigsportrait; 	im Rev. Tempel mit dem Betenden. 	Ueber diese be- 
merkt Herr Thomas in seiner neuesten Schrift ( Sassanian gems 
and early Armenian coins p. 8): 	,;The first change from the nor- 
mal type is marked by a narrowed surface, and a deeper impres-
sion on the coin, associated with a Grecised adaption of the Scythic 

sein•
' 
 jedoch bleibt immer noch das Dreieck merkwiirdig und bietet ill dieser 

Gestalt eine ziemlieh 	deutliche Analogie mit der des Nabathaischen 	in den 
Hauran-Inschriften. 

1) Weiter unten bei der Erkitirung dor Schrifttafel kommen wir auf diesen 
und noch auf andere dahin gehbrige Punkte zurtick. 

2) Ein •Riickschluss 	von 	der Gestaltung der Schrift auf den Provinzial- 
mfinzen , 	die zur Zeit 	Mithridates I. 	(s. weiter unten) gepragt sind , auf die 
unserigen , 	wird 	es 	auch rechtfertigen , 	dass 	wir ihre Datirung nicht 	tiefer 
hivabsetzen. 

3) In anderer Weise findeu wir ihn auf sptitern parthischen Miinzen. 
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headdress into the form of a helmet, surmounted by the Roman 
eagle. 	The helmet and the head it covers then degenerate into a 
coarser Roman design, sunk in a less perfectly modelled die, and 
on the reverse a bird 	is introduced opposite to the single Magus. 
These coins seem to be intentionally wanting in legends. 

Next in 'order succeed a series of coins of very similar fabric, 
but a- crescent takes the place of the eagle on the helmet. 	These 
pieces 	bear legends 	in 	the 	local character, 	but the 	letters 	are 
crudely formed, and irregularly distributed; among other imperfectly 
legible designations, they retain in two instances the name of rrrin-, 
I td r dat, 	„gift of fire", probably 	the original compound, which - 
has 	been 	perVerted 	into 	the 	modern 	versions 	of „•.A. r to v ar t , 
Ardv ate s" etc. 	The name is for the first time followed by the 
title tin':n, „king". 

And, 	finally, coins are found with an identical reverse, com- 
bined 	with 	a Parthian head 	imitating the profile of Tiridates I, 
(Arsaces II) , and bearing the same name of ninn, Tirdat, with 
the now conventional title of Malk a". 

Wir wollen nicht nuher auf diese Eintheilung eingehen ; 	da 
es 	uns 	pier 	bei 	der Fortsetzung der Mtinzpragung 	von Seiten 
der Stammesftirsten 1  mehr um die Entwickelung der Peidewischrift 
als um FOrderung der Numismatik auf dieSem Gebiete zu thun ist, 
so unterdrficken wir unsere Einwtirfe, zumal uns fur diesen Augen- 
blick kein hinreichendes Material zu Gebote 	steht. 	Jedenfalls ge- 
lAthrt Herrn Thomas 	das Verdienst zuerst den Roden, 	der bis 
dahin brach gelegen , urbar gemacht zu haben. 	Er hat sich ein- 
gehend mit dieser Classe von Munzen befasst in der Schrift: 	Ob- 
servations 	introductory 	to 	the 	explanation 	of the oriental legends 
to be found on certain imperial Arsacidae and Partho-Persian coins, 
London 1859 (Separatabdruck aus dem Numismatic chronicle. Vol. 
XII, p. 63 fg. 1)). 	Spilter ist derselbe Gelehrte auf die nahere Be- 
stimmung der alphabetischen Zeichen der Legenden nochmals mit 
einzelnen Bemerkungen in dem Journal of the Royal Asiat. Society, 
Vol. XIII, 	p. 	375 sq. and in seiner Ausgabe von Prinsep's : 	In- 
dian antiquities II, p. 163 zurtickgekommen. 	Seine frtihere Lesung 
hat er endlich in manchen Stellen verbessert in seiner neuesten 
bereits erwAhnten Abhandlung (Num. chron. N. 5. Vol. VI) 2). 	Die- 

1) Saint-Martin in seiner angefiihrten Histoire des Arsacides I, p. 202 hat 
ebenfalls auf die au besprechenden Miinzen die Aufmerksamkeit gelenkt , 	ohne 
jedoch tiefer auf den 	Gegenstand 	einzugeben. 	Nach seiner 	eigentbiimlicben, 
jetzt veralteten Ansicht fiber die parthische Miinzpriigung, schreibt er jene Miin- 
zen der persischen Stammeefiirstsn den parthischen Herrschern zu, als 	„ mon- 
naies vraiment arsacides ".  

2) Der Vollstiindigkeit 	wegen 	sei 	noch 	angefiihrt , 	class 	auch 	Limisay 
(a. a. 0. pl. 10) einige Abbildungen 	der hierher geborigen Miinzen giebt 	und 
sie (p. 229) 	mit einigen Bemerkungen begleitet ; die ersteren sind jedoch sehr 
ungenau copirt , 	die letzteren bieten nichts Neues , und scbliessen sick an das 
von Thomas Vorgetragene an. 
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sen Forsehungen schliesst sich Herr Fr. Lenormant 1), insofern die 
erste Abhandlung von Thomas in Betracht kommt, an; die spateren- 
sind ihm unbekannt geblieben. 	 . 

Thomas macht im Eingange seiner Untersuchung (Num. chron. 
XII, p. 23) darauf aufmerksam, was oben des Breitern auseinander 
gesetzt wurde , dass der parthische Staat ein Feudalsystem gebildet 
habe und dass der Herrscher nur ein Honig der lianige war „and 
that in every city 	there was a king 2), 	though 	at the same time 
there existed a class of sovereigns intermediate between the purely 
local maleks and the imperial potentate, who held, at times, con-
siderable divisions of the country, under the terms of either direct 
appointment by the supreme ruler, or in virtue of their own power, 
which still found it expedient to avow a verbal allegiance to the 
common superior and it is among these we must expect to trace 
the issuers 	of the different classes 	of provii‘cial coins, which are 
marked by the Parthian symbol of supremacy — the high tiara — and 
at the same time 	subjected to such typical modification as should 
separate them from the higher class of imperial money. 	The vari- 
ous types of coins united by the impress of the alphabetical sym- 
bols more especially under review, 	can scarcely be supposed to 
have emanated from a single province 	and the proof afforded by- 
inscriptions 	of the currency of the cl;aracters, 	whereby they are 
specially distinguished, would lead us, in the first instance, to look 
for their places of mintage generally in Fars, 	Ahwaz ,• as well as 
higher up the eastern bank of the Tigris". 

Nach diesen gewiss richtigen Bemerkungen giebt Herr Thomas 
the Beschreibung und die muthmassliche Bestimmung einzelner hier-
her gehtirigen Mtinzen, und wenn diese ihm, nach unserer Ansicht 
nicht ganz gelungen ist, so muss man bedenken , 	dass man zur 
damaligen Zeit (1849) 	erst begonnen hat, 	die arsacidische Miinz- 
kunde zu betreiben und in der Lesung der Legenden, die auch 
heute noch nicht ohne Schwierigkeit ist, 	es an alien Vorarbeiten 
fehlte. 	Auch ist diese in den neuesten Schriften, wie gesagt, zum 
Theil berichtigt worden. 

Bekauntlich nennen sich alle parthischen Herrscher, bis Vola-
geses I. auf ihren Munzen nach dem Grander der Dynastie Arsa- 

. 
1) l tudes paleographiques sur l'alphabet Pehlevi , ses diverses varietes et 

son origine. 	Journ. asiat. 	VI. Ser. T. VI, p. 180 sq. 	Wit hatten unsere Ab- 
handlungk beinabe vollendet, als uns die des franasischen Gelehrten zu Gesichte 
kam. 	Wir stimmen in manehen Punkten mit ihm ilberein , wiihrend wir in 
anderen von ihm abweichen miissen. Es ist zu bedauern, dass er das inschrift-
liehe Material, zumal ihm das Pariser Manzeabinet zu Gebote stand, nicht ver- 
mehrt hat. 	Die Steno' aus dem Filtrist waren lkngst bekannt und benutzt. 
Vgl. wick iiber jene Stelle des Fihrist die richtigen Bemerkungen von Garment', 
Journ. asiat. VI. Ser. t. VII p. 429 sq. 

2) Thomas ftihrt fiir diese Ansieht 	interessante Belege au.; Tabari 	( Ms. 
Royal Asiatic Society) an. 
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k e s, so dass man nach der Iconographie und
, 
 einigen andern Merk-

zeichen je eine parthische Munze einem bestimmten amigo zuthei- 
len kann. 	Dass man in dieser Beziehung oft fehlgreifen kanu, be- 
hauptet auch noch der neueste Bearbeiter v. Prokesch-Osten1). 	Bei 
der Bestimmung der folgenden Munzen, 	ails deren Legenderi sich 
nicht mit Sicherheit geschichtliche Personen und dem gemass siche-
rere Daten ermitteln .lassen , massen die Portraits auch ein Wort 
mitreden. 	Es lasst sich namlich nicht in Abrede stellen, 	dass im 
Av. 	derselben das Bild des parthischen Herrschers erscheint und 
mit 	volliger Sicherheit 	nehmen 	wir 	das 	des 	sechsten Arsaces, 
Mithridates I auf No. 2 (demgemass auch auf No. 3. 4. 5) 6 und 
7 wahr. 	„Seine vielbekannten Zuge sind die eines gewaltigen Man- 
nes 	mit starker Adlernase,, 	mehr finsteren 	als 	heiteren Blickes, 
grossen Mundes und langen welligen, dichten Bartes", 	so schildert 
seine Ztige ein genaner Kenner der parthischen Munzen 2). 	Und 
das trifft auch bei den vorliegenden Munzen zu. 	Mit dem Bilde 
dieses Arsaces VI hat aber das seines Bruders Arsaces V, 	Phraa- 
tes I viele Aehnlichkeit, daher auch die Munzen beider Brad& oft 
verwechselt worden sind; 	nur dass die Nase bei diesem nicht so 
hervortritt und • fast gerade, 	auch sein Bart ktirzer und nicht so 
dicht ist 3). 	Wir mOchten daher No. 	1 dem Phraates I zutheilen 
und durfte diese die alteste der vorliegenden Stticke sein 4). 	Zuerst 
also spricht das Portrait des parthischen Fursten im Av' — dass 
aber tiberha,upt ein solcher es sei , 	wird Niemand verkennen — 
daftir , 	dass 	die Provinzialherrscher 	insoweit 	die 	Oberhoheit 	der 
machtigen parthischen KOnige anerkennen mussten, 	dass 	sie das 
Bild desselben auf dem von ihnen gemtinzten Gelde neben dem 
ihrigen im Rev. pragen mussten. 	Nur den kraftigen Monarchen Mi- 
thridates I und seinem Vorganger, „vielleicht dem Begrunder seiner 
Macht" (s. v. Osten a. a. 0. und Lindsay a. a. 0. p. 7, vgl. auch 
Richter.: Hist. krit. Versuch S. 	42) 	ist 	es 	wohl 	erst moglich ge- 
worden 	eine 	mehr achtunggebietende 	Stellung den Unterkonigen 
gegenuber einzunehmen, und diese auch bei der Munzpragung der 
letzteren geltend zu machen. 	Aehnliche Erscheinungen bieten uns 
die indo-scythischen und baktrischen Munzen und in spaterer Zeit 
die. von Edessa und 	Characene 	( vgl. Numismatic 	chronicle Vol. 
XVIII, pl. 	1, p. 1 sq.). 	Gehen wir nunmehr etwas genauer auf 
die Legenden einzelner Munzen ein ; 	die Beschreibung.  derselben 

1) Architologische Zeitung 1866, No. 213. 
2) v. Prokesch-Osten a. a. 0. der archiiol. Zeitung S. 204.  

3) S. 'v. Osten (Lis. 	Auf der Taf. daselbst findet sich eine Tetradrachme 
von Arsaces V. sub no. 1. 	Drachmen von Arsaces V. u. VI. s. 	bei Lindsay 
Pl. I. 	Auf die Zeichnungon des letzteru ist freilich wenig zu geben, wie dens 
iiberbaupt die Iconographic der parthischen Konige noch sehr im Argon liogt. 

4) Identisch mit unserer Mlinze ist gewiss no. 20 Plate 10, bei Lindsay, 
die Inschrift ist aber hior noch uudeutlicher. 
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als unserm Zwecke ferner liegend tibergehen wir, 	da sie ohnehin 
keine weitern Schwierigkeiten bieten und 	von Thomas 	(a. a. 0.) 
gegeben sind. 	Sie sind sammtlich bis auf No. 5, 	6 und 7 dem- 
selben entlehnt. 	Es sind Drachmen, wahrend 6 und 7 der Form 
nach kleinere Stticke zu sein scheinen 1). 	Von der Legende hinter 
dem Kopfe bei No. 1 ist nur noch — • • n 	in(?)z • • • • deutlich, das 
auf das 73 folgende 	lasst 	sich leicht zu -i':•7b oder 02,1:73 erganzeir, 
ob auch 'n mu zu nruzmn-m, muss dahin gestellt bleiben. 

No. 2 hat nur im Rev. eine Inschrift, welche Herr Thomas 
in seiner letzten Abhandlung liest ti7.:-.73 rrinIn,  Inn (z7‘:73 :.:•,-*)-: 2) 
Das erste Wort ist nach ibm auch vielleicht Dakil zu lesen. 	Wir 
mOdliten den letzten Buchstaben des ersten Wortes nicht !:,, sondern 
), und den dritten nicht -I, sondern z lesen. 	Die Legende bei Wil- 
son 	(s. unsere Taf. II. No. 5) 	scheint uns 	eher ein z, 	als ein --1 
zu bieten , so 	dass der Name 'in No. 2. 3 und 5 	Tin tvi Dakin 
lautet, in No. 4 steht daftir •ptv-i Diaka n. 	Das darauf folgende 
1'Dt 	ist 	unzweifelhaft. 	Auch 	der Vatername n-inlro It urdat 
mochte bis auf den ersten Buchstaben, 	der fur ein Jod etwas zu 
lang scheint und eher fur ein Sain gehalten werden konnte, nicht 
anzufechten sein. 	Ueber das letzte Zeichen in •inn , wie Thomas 
liest, konnen wir unsere abweichende Ansicht nicht in der Furze 
bier VOrtragen ; 	wir mussten 	sonst eine ausfuhrliche Analyse 	der 
Sassaniden-Denkmaler, auf denen es ebenfalls htiufig vorkommt, ge- 
ben. 	Nur soviel mtissen wir hier bemerken, dass wir .das fragliche 
Zeichen fur ein He halten , was an einem andern Orte eingehender 
begrtindet werden soil (vgl. auch welter unten). 	Wer aber der Un- 
terkonig • Dakin und 	wer sein Vater Iturdat oder Saturdat gewesen 
sei? 	beantwortet uns nicht ' die Geschichte , wir wissen nur, dass 
sie zur Zeit Arsaces VI geherrscht haben miissen. 

Zu derselben Zeit mussen die Provinzialherrscher, welche auf 
No. 6 und 7 im Rev. abgebildet sind, gelebt haben. ' Die Legenden 
sind nicht in dem Grade deutlich, dass wir eine Vermuthung fiber 
dieselben 	auszusprechen 	vermochten. 	Erst 	eine grassere Anzahl 
von Exemplaren lassen einen bessern Erfolg hoffen. 

In No. 	8 	und 	9 	ist der erste Name ninizrin-irt 	(Artahster, 
Artaxerxes) leicht zu lesen, ebenso twbra beidemal ; den Namen des 

1) Ich verdanke einen 	Staniolabdruck der 	beiden letzteren der Giite des 
Herrn Dr. Julius Friedlander; 	die Stficke gehoren dem Berliner konigl. Manz- 
cabinet an, mit den Accessionsnummern 18430 u. 18-132 bezeichnet. 	Sie kamen 
von Buschir her. 	Das Gewicht derselben hat Herr Friedlander mfr nicht an- 
gegeben; er bemerkt jedoch , 	doss dos Bild im Av. offenbar das des Alithri- 
dates I. sei. 	Auch Hrn. Lenormant (a. a. 0. p. 206) 1st dies bei den Bildern 
bei Thomas no. 5-7 (bei 	uns Taf. II, no. 2. '3. 4) 	nicht 	entgangen. 	Die 
Miinzen no. 5 u. 9 sind 	dem Werke von Wilson: Arians antiqua , 	pl. XV, 
2 u. 3 entnommen. 

2) Ganz unbegriludet 1st Lenormant's Lesung, welche zum Then der friihe- 
ren von Thomas folgt: 	37‘':70 	rosin,  (?) 17] na '71:',3 1^DND 
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Vaters liest Thomas `6,,oz , ebenso Lenormant, der in dem liopfe 
im Av. den des Phraataces (Arsaces XV, nach Andern XVI). sehen 
will. 	Eine 	gewisse Aehnlichkeit 	unseres Abbildes mit dem der 
Drachmen dieses Fursten (vgl. bei Lindsay Pl. 3) ist wohl vorhan-
den , weniger mit dem der Tetradrachmen (s. v. Osten, a. a. 0. in 
d. archaol. Ztg. No. 10). 	Der Schrift nach kOnnte allerdings mehr 

- als ein Jahrhundert zwischen den Munzen von Arsaces VI und XV 
liegen, doch bleibt diese Bestimmung noch immer ungewiss. 

So wenig wir die Personlichkeiten der Mtinzlimn in No. 8 
und 9 kennen, ebenso auch in No. 10. 	Die Inschrift liest Thomas, 
unterstutzt von einem besser erhaltenen Exemplar 

t•tzn 	nynn (?),t tiz1-.7: no[1] 1 ) 	• 
Das Bild 	des 	parthischen Konigs ist auf der vorliegenden Tafel 
ganz verloschen. 	Besser 	erhalten ist das bei Lindsay (Plate 10, 
No. 21), 	das 	offenbar mit dem unsrigen identisch ist. 	Es scheint 
uns eins der sphtern Volageses zu sein , 	also das jungste der vor- 
liegenden 1VItinzen. 	Doch ist auf die Zeichnung bei Lindsay nicht 
viel 	zu gebeu, 	und so bescheiden wir uns jeder ntiberen Bestim- 
mung. 

Eine fernere Kunde von der Entwickelung der Pehlewi-Schrift 
vor den Zeiten der Sassaniden geben uns einzelne Miinzen, welche 
von den parthisch en K 8 nig en s el bs t gepritgt und entweder 
ganz mit semitischer (Pehlewi-) Schrift oder zum Theil mit dersel-
ben neben der griecbischen versehen worden sind. 

Wir geben zuerst von der letztern Art zwei Munzen, 	von 
denen 	die 	eine noch 	nicht 	veroffentlicht ist 2), 	s. No. 	11 in der 
beiliegenden Taf. 	H. 	Sie 	reiht 	sich ganz 	in 13etreff der Fabrik 
und 	der Legende 	an 	die 	Munzen 	der 	splitern 	Arsaciden 	mit 
barbarisch griechischen Legenden 3), welche an der Stelle wo sonst 
HAMA ESL-' . . . . zu stehen pflegt, den Namen des regierenden 
parthischen KOnigs in Pehlewi-Schrift ftihren. 	Diese 	und ithnliche 
Munzen sind wahrscheinlich in den mehr westlich gelegenen Pro-
vinzen *des grossen Arsacidenreiches gepriigt worden , withrend die 
vorhergenannten mehr den ostlichen angehoren. 	Unsere Munze hat 
ganz deutlich die Zeichen 

14=1..',7] 	rIvnriv 
d. h. „der K On ig Mith rid a t". 	Wer dieser sonst in der par- 

1) In :wiz sieht Thomas den Namen Kobad (auf Sassanidenmiinzen bei 
Mordtmann in dieser 	 tsehr. VIII, Taf. I, 17 ebenso geschrieben). 	Auf einer 
andern persisehen Miinze fund Thomas (s. Num. citron. a. a. 0. p. 5) denselben 
Nainen mit mill bezeichnet. 

2) Wir verdanken einen galvanoplastischen Abdruck der Giite des Herrn 
Madden, der uns zugleich die Notiz gab, class die Mtinze snit 1848 dem brit. 
Museum angebort und 3,5 gr. wiegt. 	Herkunft unbekannt. 

3 	S. Lindsay, plate 4. 
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thischen Geschichte der spiitern Zeit I) nicht genannte lionig gewe- 
sen 	sei, lasst sich 	nicht 	mit Bestimmtheit angeben ; 	es wird uns 
zwar ein Mithridat, als Schwiegersohn des Konigs Artaban III ge- 
naunt, in dessen Gebiet Anilitus 	Verwustungen anrichtete, 	wofur 
jener sich 	riichte 	(Joseph. 	arch. 18, 	9); 	oh 	dieser aber Munzen 
gepriigt, ist uns unbekannt und wenn auch die Moglichkeit sich 
nicht bestreiten 	liisst, 	so 	ist doch 	schwerlich 	eine so barbarjsch 
griechische Legende fur die erste Baffle 	des I. Jahrhunderts nach 
Chr. 	zu constatiren. 

Besser unterrichtet sind wir tiber den Munzherrn der Munze 
No. 	12 (Taf. II), welche wir dem Werke von Lindsay (Plate 4, 
No. 87) entichnt haben. 	Er theilt sic Arsaces XXVII, oder Volo- 
geses II zu. 	Er 	bemerkt tiber unsere Miinze 2): 	„The 	earliest 
drachms of this prince (those with short beard), exhibit the legend 
regular and like that of his predecessors. 	On the earliest of those 
with long beard, we also observe a regular legend, but the first 
line corresponding with the word .B.,12:11/1E12.2; is in a character 
quite different from that of the Parthian Greek, and which none of 
my correspondents skilled in the Oriental languages have been able 
to 	interpret, 	the 	later and 	ruder coins 	of this king, 	also retain 
traces • of this 	singular character, 	but 	that and the Greek letters 
which follow, are extremely barbarous". 

Nachdem dem Verfasser Thomas' Arbeiten (v. J. 1549.) vor- 
gelegen haben, 	nimmt es uns Wunder, 	dass man die erste Zeile 
der genannten Mt:time nicht habe entziffern konnen. 	Sie ist zu lesen: 

tiZI,li 	`11)31 1 
„der lionig (Volagschi) Volageses". 

Wenu wir auch bei den nicht sehr sorgfiiltigeu Abzeichnungeu 
Lindsay's 	nicht dafiir einstehen konnen, 	dass die semitischeu Zei- 
chon ganz treu wiedergegeben sind, so reichen sie doch hin, um 
den angegebenen Lautwerth zu constatiren. 	Audi unter Vologeses 
III (a. a. 0. Pl. 4, No. 89-90 und 95) giebt Lindsay Abbildun- 
gen von Munzen, 	die gleichfalls 	in der ersten Reihe semitische 
Zeichen haben, von denen ich wegen schlechter Zeichuung uur zu 
sagen weiss, dass sie wohl Nz':-.7z enthalten, aber nicht '12)3'n, das 
jedoch auf den Vologeses IV und V (das. No. 93. 94) wieder er- 
scheint I). 	Mau kann daher bei besserer Abzeichnung bei No. 89. 

• 1) Etwa his au einem der friiheren Mithridate, 	also 	in 	die vorebristliebe 
Zeit hinaufzugehen, ist wegen der Fabrik mid der Fassung der Legende un- 
zuliissig; 	diese Merkmale weisen uns etwa in den Anfang des zweiten Jahr- 
hunderts nach Chr. 

2) a. a. O. 	p. 161. 
3) Thomas (a. a. 0. Num. chron. N. S. Vol, VI p. 4. note 4) hat ausser 

rr-rInn , ^42311,1 	auch ''2 tri n Ar t a ban es auf den parthisehen Miinzen der 
spiitern Zeit (das sind die bier im Text genannten) gefunden. 	Leider giebt er 
jedoch nichts Nalieres 	iiber dieselbeu. 	Audi Chwolson: 	Aelitzelm hebraische 

Ed. XXI. 	 30 
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90 	und 	95 	vielleiclit eine andere Bestimmting treffen 9. 	Bei emu. 
zelnen Munzen, welche Lindsay Vologeses V zutheilt No. 94, 95, 
96, 	findeu 	sich auch 	hinter 	dem KOnigskopf semitische Zeielien, 
nach unserer Ansicht die Aidangsbucustaben des KOnigsvamens, bci 
No, 	94 iJ1 	(== 41n1,1), 	bei No. 95 	vermuthlich 3:[1], 	No. 96 ',1, 
ganz analog dem griechischen B, das sich 	bekanntlich auf den, 
"Monzen Vologeses III und V hinter dem Kopfe findet s. z. B. die 
Tetradrachmen bei Lindsay, Pl. 6 und weiterhin. 

Von einem Konige der nuttier desselben Namens sind auch 
die Mtinzen No. 13 und 14 (Taf. II) geprilgt, die wir dem Werke 
von Thomas (Num. citron. XII) entlehnen. 	Es sind Kupfcrmunzen 
(No. 13=104 grains, No. 14=100 grains), auf der einen Seitd 
das Bild des parthischen Konigs, hinter demselben ein B; auf der 
andern ein eigenthumliches Symbol 2), 	urn 	welches die Inschrift 3) 
lOuft. 	Diese liest Thomas : 

Nz'm i,z7z -itz);:v va'n 
d. h. „Vologeses, der Arsacide, KOnig der Kouige". 	Das letzte Wort 
sz47z, das in No. 13 fehlt, 	will Thomas in 	einem besser crhalte- 
nen Exemplar 	des 	kaiserlichen 	pariser Cabinets 	geschen haben. 
Auch 	ich erinnere mich eines Exemplars, 	das jenes Nnb13 entholt. 
Ich muss jedoch Anstand nehmen mit Thomas oin 11Z1:73 zu lesen; 
ist 	die Copie 	nur 	einigermassen 	trou, 	s6 	ist das Jod als kleiner 
senkrechter Striate , 	WiO 	in No. 14 	zu erwarten, 	auch musste das 
Nun eine audere Form haben. 	Es scheint mir daher das uber dem 
symbolischen Zeichcn 	Welds 	weiter, 	als ein ti'..,, n zu sein. 	Auch 
mOchte ich statt ilD:::,1, 	lieber 311)1(1 leseu, 	das dem Arsakes Cher 

Grabschriften ens der Krim (Separatabdruck aus den Mdrnoires de l'acaddmie 
impdriale de St. Petersbourg VII. Tome IX, No. 7) S. 64, 'calm nur eine solche , 
Miinze gemeint haben, 	welehe 	der Konig Chosroes (Zeitgenosse Trojan's) ge- 
priigt hat. 	Auf dieser ist die sehr deutliche, man maehte sagen , in Quadra t- 
schrif t gefasste Legende jtin'N 14=1:"V "MO r1 zit lesen. 	Die Manz° ist fin 
Besitze von Bartliedomaci , und Cbwolson kennt sic nur ens einer Copie Dorn's. 
Matte 	dieser 	um die urientaliSehe 	Wissensehaft 	so sehr verdiento Gelehrte 
dieses interessaute Denkmal der Oeffentlichkeit libergeben ! 

1) Ein Beweis , wit:,  wichtig eine genetic Copie dieser Miinzen ware. 
2) Ueber die Bedeutung desselben 	ist man noch 	nicht in's Reine gelrom-' 

men. 	Es findet sich bercits auf Miinzen aus dem vierten vorchristliehcn Jahr- 
hundert , auf den Satrapenmiinzen des Datames (s. Waddington: Melanges, pl. V, 
5. 6 and de Luyues: Essai sur la numismatique des Satrapies, p. 64). 	I1Iit der 
Benennung „la croix ansee" II 0 it k el kreuz ist weiter keine Erklarung ange- 
geben 	ouch konnen wir uns 	kaum begntigen in diesem Zeiehen ein religioses 
Symbol dos Avesta-0Inubens zu schen , 	well wir, senst bci den Parthern keino 
sieheren Spuren Jones Glaubens gefunden haben. 	Nach Mordtmann in 	dieser 
Zeitschr. XIX , S. 478. No. 3 	find() es 	slab 	anal, 	auf einer Sassanidemniinze 
Ardusebir 1. 	Oh these Mina) abor mit" 'teat jeuem Kiinige angehore , 	diirfto man bezweifcln. 

3) Die Berniihungen &Utterer Gelehrten tun dio EntzilTerung der Legende s. bei Thomas a. a. 0. 

19 
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entspricht. 	Da die Schriftzeichen ganz die Form der sogenannten .  
Persepolitanischen Pchlewi-Schrift haben, so Bann man these Lesung 
ohne Zwang 	reeldettigen; 	jedenfalls 	wird 	ein 	besser 	erhaltenes 
Exemplar die Sacho in's Refine bringen 	und bis dahin mag meine 
Ilypothese neben der Lesung von Thomas Duldung finden. 

Was 	nun 	das Datum 	der Inschrift 	anbetrifft, 	so ist diese 
durch den Ktinigskopf bestimmt. 	Ist dieser wirklich der Vologeses 
des III? 	Thomas selbst scheint (hither noch in Zweifcl zu sein, 
indem er in einer Anmerkung sich dahin ausspricht: 	„I do not 
disturb the classification which assigns these coins to Vologeses III, 
though the grounds of the appropriation are of necessity somewhat 
conjectural". 	Das Monogramm B hinter dem Kopfe weist nach 
gewOhnlicher Annahme entweder auf Vologes III oder V hin. 	Wir 
linden aber auf den Miinzen des KOnigs Val von Edessa, als eines 
parthischen Vassallen, den parthischen Konigskopf im Rev. mit dem 
Monogramm B, wahrend der Av. das Bild Val's mit _der Estran- 
ge19-Inschrift „der Konig Val" zeigt 	(s. Scott im Num. chron. a. a. 
0.); 	da aber jener edessenische Kiinig urn das Jabr 138-140 
regierte, so kann 	das Bild des IConigs nur den Vologeses II dar- 
stollen. 	In der That hat es auch die grosste Achnliehkeit mit dent 
auf der von 	tins 	besprochencu Milan, so wie mit dem auf einer 
riCifahaehma bei Lindsay Pl. 6 No. 20, und wir stehen daher nicht 
an, auch filr die Mtinze mit der Legende NDb7z 'n, 	cine Zeit in 
der Regierung Vologeses II. in Auspruch zu nehmen (v. 121-148 
n. Chr.). 	Wenn wir mm die Schrift der letzten Legende mit der von 
No. 11, die gleichfalls der Zeit von Vologeses II angehort, zusam-
menstellen, so werden wit gewiss die Differenz, wenn auch haupt- 
sachlich in dem Lamed des Wortes ‘1531 nicht verkennen; 	es ist 
jedoch moglich, dass die Schuld in ungenauer Copie zu suchen ist; 
grosser aber ist der Unterschied zwischen dem 	Schrifttypus 	der 
Mtinzen des Mithridates und Vologeses und dem der tibrigen friiher 
behandelten Legenden (Taf. II, 1-10), der nicht durch .den ge- 
ringen Zeitunterschied erkl5rt werden kann; 	vielmehr =igen sich 
hier scion die Unterschiede in der Schrift des Pehlewi, 	die ganz 
besouders unter 	den zur Zeit der Sassaniden abgefassten inschrift- 
lichen Monumenten so recht in die Augen springen. 	Die Legenden 
der Provinzialmanzen (Taf. II;  1-10), die wir als Fortsetzung der 
Miinzpragung von Taf. I betrachtet haben, sind das Prototyp des 
eigentlich 	sassanidischen Pehlewi, 	withrend 	der 	Schrifttypus -der 
Manzen Taf. II, 10 —14 der des sogenannten persepolitanischen 
geworden ist.* 

Fier die 	in diese Gegenstande nicht ganz eingeweihten 'Leser 
fugen wir eine kurze Erlauterung hinzu. — Wir besitzen von den 
Zeiten 	Artschir Babegan's, 	also von der Grundung der Sassani- 
den-Herrschaft (225 n. Chr.) an, 	bis zu ihrem Untergang dutch 
die Araber zahlreiche Monutnente in Stein und Erz, deren Inschrif- 

30* 
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ten man gewahnlich als die altesten Spuren 'des Pehlewi betrachtet 
hat. 	Das dlteste unter den derartigen Denkmiilern 1) ist 

1. das von Nakschi-Rustam, das von Artschir oder Artaxerxes, 
dem Grander der Dynastie , 	handelt und in 	zwei verschiedenen 
Pehlewi-Schriftarten 	und 	griechischer 	Uebersetzung 	abgefasst 	ist. 
Diese letztere hat es schon de Sacy 2) 	ermoglicht den 	Sinn des 
Pehlewi im Ganzen richtig zu entziffern. 	Bei Flandin 	(Vol. IV, 
pl. 181, ter) sind die drei Inschriften folgendermassen geordnet: 

Zu 	oberst die Westpehlewi-Inschrift 2), 	darn 	die griechische 
and zuletzt the Ostpehlewische 4) und zwar auf dem links stehenden 
Pferde, das nach dem Kopfschmucke seines Reiters ohne Zweifel 
den Konig Artschir tragt, der von dem Reiter zur Rechten (ohne 
Zweifel dem letzten parthischen Konig Artaban) das Diadem nimmt 5). 
Auf dem Pferde zur Rechten ist wieder eine trilinguis, 	zu oberst 
in ostpehlewischer, darn griechischer und zuletzt westpehlewischer 
Schrift. 	Die 	erste 	Inschrift 	enthalt nichts 	weiter, 	als 	die Nach- 
richt: 	„Dies ist das Abbild Artschir's, Sohnes Papeki 6), etc." mit 
vielen Titeln 	in 	4 Zeilen; 	die 	zweite 	nur die Worte: 	„Dies ist 
das Bild des gottlichen Ahuramazda" 41mirrui 4= mnv •nrin in 
ostpchlewischer Schrift, und etrrti 41an1nirt rt:T 4-,zro in West- 
Pehlewi, entsprechend dem Griechischen: rovTo To geomonov rov 
acog. 

1) Wir geben die wichtigsten inschriftlichen 	Denkmiiler mit 11inweis 	auf 
das grosse Werk von Flandin und Coate (6 Banda in fol.) „La Perse". 	Dio 
Sammlung ist die vollstiindigste und unscrs Wissens noch nicht fur paliiographi-
sche Zwecke ausgebeutet worden. Die Inschriften durfen jedoch nur mit grosser 
Vorsicht fiir wissenschaftliche Zwecke benutzt warden, da sic leider schr unzu- 
verliissig copirt sind. 	Man kann sick leicht davon tiberzeugen, 	wenn man sio 
mit andern 	trcuen 	Abschriften 	vergleicht. 	Nicht 	viol 	Lesser 	sind 	einzelne 
Copien Lei Terier: Description de l'Armenie, la Perse etc. 	Paris 1852, fol. II. 
pl. 142. 

2) Winoires sur diverses autiquitds de hi Perse, Paris 1793 u. Journ. des 
Say. an. 5, No. 4. 

3) Wir nennen so das sogenannte parthische oder persepolitanische Pehlewi; 
es ist dies 	der Schrifttypus , den uns die Mlinzlegenden Taf. H, 10-14 ge- 
boten haben. 

4) Der Schrifttypus der Miinzen 	Taf. 	II, 	1--10, 	sonst sassanidisches 
Pehlewi genannt.  

5) Wir geben bier die Erkl6rung dieses Bildes nach herk6mmlicher Weise, 
miichten Fiber 	nicht 	die Verantwortlichkeit fiir die Richtigkeit iibernehmen, da 
wir nicht unbegriindete Zweifel dagegen anfiihren kiinnten; unter andern: wir 
linden anf Gemmen 	mit 	Pehlewi-Inschrift 	nicht selten 	eine 	einzelne Person 
abgebildet, welche ein solcbes sogenanntes Diadem in Bandon hat, wo also an 
Huldigung gegen einen Ainlern nicht 	zu denken ist. 	Wir glauben cher , dass 
mit dieser Darstellung eine religitise Iiiindlung angedentet sei. 
- 	6) etc. 10,1o73 ror ,14zrm, so lesen wir den Anfang, entsprechend darn 

Griechischen Tov'ro To ateoararrov eta. 	Das MD? entspricht dem eliald. r121 , 
wic 9 T unserer Munzen (s. oben Taf. I) dem chalditischen 45. 	Das Zeichen, 
wadies wir 	als He lesen, 	ist galls dasselbe , welches wir oben bci der Be- 
sprechung der Miinze Tat II, No. 2 als solches bezeichnet haben. 
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2. Eine trilinguis in derselben Weise handelt von Schapur I, 
dem Sohne Artschir's and ist im Ganzen schon richtig von de Sacy 
erklart 1). 	Auch sie findet sich auf einem Monumente zu Nalcschi- 
Rustam , oder genauer zu Nalcschi-Redjab 2). 

3. Von demselben liOnig Schapur ist die grosse Inschrift von 
Hagriabad (in der Mite von Persepolis) ausgegangen , 	dem Inhalte 
nach, wie uns scheint, ein Dekret in den zwci oft genannten Schrift- 
formen 3). 	Sie ist am besten copirt von Westergaard and im An- 
hang zu seinem „Bundehesh" (Havniae 1851) p. 83 and 84 mit- 
getheilt 4). 	Er erklart die Sprache dieser Insebriften for entschie- 
den semitisch, wogegen Spiegel, wie uns bedunken will , mit Recht 
behauptet , 	dass 	nur einzelne semitische (aramaische) Worter sich 
eingemischt haben , in der Wp. Form mehr und starker aramaisch 
gefarbt, wie in der Op. 5) 

4. In der Nahe des Monuments von Nalischi-Rustam (No. 2), 
(1 cote du Basrelief a l'est) theilt Flandin eine bis jetzt noch nicht 
vertiffentlichte Inschrift 	mit von 	31 Zeilen , 	die, 	wie 	uns scheint, 
von Schapur und seinem Sohn Bahram I (itizmn, in der Inschr., 
sonst irt,n-1, 	mit 	dem Zusatze 	ti=!:la 	7ti=1,7.1) 	handelt. 	Sie 	ist 
nur in Op. abgefasst 6). 

5. Von Schapur und sseinen Sohnen Hormuz 	and Bahram 
spricht, wie 	uns scheint, die grosse Inschrift in Op. in der Nahe 
von Persepolis 	(in Takhti-Jemschid). 	Sie ist sehr hickenhaft 	and 
sehr verwischt ( s. Ouseley II; pl. XLII). 

6. Dieselben Personen 	sind auch 	genannt 7) auf einer sehr 
grossen Inschrift „ basrelief du triomphe de Chapour 8)" aus Nak- 
schi-Rustam. 	Trotz des grossen Umfanges (sie zahlt 73 Zeileu in 
Folio) 	sind 	doch 	nur 	sehr wenige WOrter lesbar. 	Die Schrift 
ist Op. 

7. Jungern Datums ist eine noch nicht veroffentlichte Inschrift 
bei Flandin pl. 	46 	„Inscription du IIIieme Basrelief sur la rive 
droite de la riviere" in der Nahe von „Chapour" (also westlich von 
Schiras). 	Sie ruhrt, wie aus dem Inhalte hervorgelit, von Nersi (Nar- 

1) Vgl. auch Spiegel, Grammatik der IluzvAresch-Sprache S. 169 .fg. 
2) Abgezeichuct bei Flandin, IV, pl. 190. 	Eine ziemlich gute Copie findet 

sick auch bei Ouseley: travels iu Persia, Vol. II, pl. LV, no. 19-21. 
3) Wir bezeichnen von nun an Ostpehlewi mit Op., Westpeldewi mit Wp. 

und die Schrift der oben gegebenen Miinzen Taf. I mit Ap..d.. i. Altpehlewi. 
4) Bei Flandiu, sehr incorrect, 	pl. 193, his. 	Eine Erklarung 	des An- 

fanges dieser Inschrift s. Spiegel a. a. 0. S. 174 fg. 
' 5) Vgl. fiber 	das Sprachliche 	dieser Inschriften 	auch: 	Haug , 	fiber die 

Pehlewi-Sprache, Gottingen 1854, S. 5 fg. 
6) Weun Flandin (Texte p. 153) glaubt, dass Niemand dieser Inschrift Er-

wiihnung Hutt und sie ganz unbekannt war, so irrt Cr; denn Ouseley a. a. 0. 
II, p. 292 spricht von derselben.  

7) Vgl. Ouseley II, pl. LV, no. 17. 
8) Bei Flandin pl. 181 u. 181 bis. 
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ses) 	einem Zeitgenossen Diocletian's, 	her. 	Weil 	sic 	bisher ganz 
unbekannt und nicht sehr umfangreich ist, 	sei cs uns gestattet sic 
bier nach unserer Lesung mitzutheilen. 	Sie ist in der Op. Form 
abgefasst: 	 (?iolifn) 1`1]1 1) •, nn 

4rrnon '33 
N373 	7t.:',73 
TiRim viva 

noir p ,nr121373 
,-irriDnIn 2) 	"33 ia,-rrn 

TN-rti N=1•7z 	itin 
'31 '93 prInitil 

1.7) nrizrirma 
ti Z b 73 

„Dies ist das Bild des Ormuzdverehrers, des gOttlichen Nerses, 
KOnigs der Konige von Eran und Nichteran, SprOssling himmlischen 
Geschlechtes des Ormuzdverehrers, des erhabenen Schapur's , des 
KOnigs der Ktinige von Eran und Nichteran, 	Enkel des erhabenen 
Artaxerxes, des Konigs der Konige". 

8. 	Es folgen sodann der Zeit nach die Inschriften von Kir- 
manscbol , welehe de Sacy 	(a. a. 0.) schon im Gauen richtig er- 
klart hat nach den Copien von Niebuhr uml spater each einer bes-
seren von Bembo (in d. Memoires de l'Institut, II, p. 173 fg.), so 
dass Bore's Erklarung im 	Journal asiatique (Juin 	1841, p. 	640 
sq.) nicht -viel Neues bieten konnte 3). 	Die Krheber der Iuschriften 
sind Schapur II und III und schliessen sich daher in Bezug auf 
die Schrift an die vorherige an 4). 

Diese Denkmaler der ersten Sassaniden sind hinreichend , um 
uns einen Einblick in die von ihuen gebrauchte Schrift zu ver- 
schaffen. 	Neben 	diesen 	stehen uns aber zu diesel Ende auch 
zahlreiche Mtlnzen zur Seite, die sammt und solders in der Op. 
Form abgefasst sind, 	wenn auch nach der Zeit der Abfassung — 
sie reichen von der Grtindung 	der neupersischen 	lIerrschaft 	bis 
zu ihrem Sturze — die Form der Zeichen sich etwas modificirt 
bat, 	wahrend eine dritte Quelle zur Ergrandung der Schriftform 
zahlreiche Gemmen, ebensowohl in Op., als auch in Wp. abgefasst 
sind 5) ; in geringerer Zahl in dieser Schriftart. 

1) Gewiss falsch 	copirt , statt ..•53r1D. 
2) Bei Flandin 	17n1011), 	in der 	folgenden Zeile inn'? ) 	und in der 

ntichstfolgenden tVl1nt1 • 	Andere Felder babel wir stillschweigend verbessert. 
3) Vgl—Dubeux : Journal asiat. Janv. 1843, p. 28. 
4) Die Inschrifteu sind auch bei Flandin p1. 6. 
5) Uebor die Entzifferungsversuche der Miinzen s. die Litoratur bei Mordt- 

mann in dieser Ztschr. VIII, S. 6 fg. u. das. XIX, S. 374 fg.; 	fiber die Gam- 
men : ders: in dieser Ztschr. XVIII, S. 1 fg. 	Vgl. Thomas, Journ. of the Royal 
Asiatic Society, XII, S. 373 fg. 
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Es stellt sich nun aus der Betrachtung dieser Denkmaler klar 
heraus, dass die Manzen der Sassauiden ganz und gar in dem 
Schriftcharakter der Provinzialftirsten , wie sic unsere Tafel II, No. 
1-10 bietet , wenn auch in weiterer Entwickelung gepragt worden 
sind, wiihrend nur der erste und zweite Sassaniden-Kbitig Artschir 
und Schapur I auf den Steinmonumenten neben diesem Schrifttypus 
auch des andern, wie uns die Matzen unserer Tat. H., No. 11-14 
und einzelne Gemmen geben, sick bedient haben, der aber bci alien 
spatern Ftirsten dieser Dynastie ganz uud gar schwiudet. 	Es kann 
daher keinem Zweifel 	unterliegen, 	dass die jener Dynastic eigen- 
thtimliche Schrift nur die des Op. war, 	class. der Grander Artschir 
und sein Vater Papek ein solcher Provinzialfarst war, rind der er-
stere bei der zunchmenden Schwitche der Parther sich zu dem Range 
eines GrosskiMigs 	erhob. 	So 	bestatigt 	de un die Schrift 
auch d a s, 	was 	man langst erkannt hatte, 	dass weder de r 
Grander der Sassauiden uoch sein Vorfahr von so gar 
n i ed ri g er Herkunft war. 	Das zeigeu scion ihre ersten Man- 
zen auf denen man nunmehr deutlich liest I): 

-. 	 2)-onnwririnti 	133 	ci=1::In 
„der gattliche Artaxerxes" 

und auf der andern Seite: 
=DND IM NzD]n 

„der gtittlicb.e Papeki" 
eine Bezeichnung, die sehr seltsam ware, wean Papek (Babeg) eiue 
so tiefe Rangstufe eingenommen hatte. 

Es wird daher auch die Annahme gerechtfertigt sein, dass beim 
Auftreten der Sassaniden von dem altaramaischen Alphabet bereits 
zwei seiner Spriisslinge zur Darstellung des Eranischen vorhanden 
waren, die beide als Zwillingsbrader zu betrackten sind. 	Als Va- 
ter derselben ist d as Aramaische anzusehen, wie es uns auf Gc- 
wichten, 	Siegelu und Gernmen assyrischer, babylonischer uud per- 
sischer (achamenidischer) 	Zeit entgegentritt. 	Aus 	ihm gingen als 
Pchlewiformen zuerst die Zeichen hervor, welche wir auf den altern 
Provinzialmanzen (Taf. I) bemerken, die ihre weitere Eutwickelung 
in den Mtinzen Taf. H, No. 	1-10 -  gefunden; daneben aber war 
eine andere Sehriftform im Wester' Evans, zur Darstellung eraui-
scher Laute in Gebrauch, die gleichfalls vom Altaramaischen her-
stamint und mit den Formeu der Provinzialmtinzen die meisten Zei- 
chen gemein odcr ilmen sehr ahnlich gebildet hat. 	Ihre Entwieke- 
lung ist mit dem Auftreten der Dynastie der Sassaniden unterbro- 
chen 	worden, wahrend das Op. sich weiter his zu der Schrift der 
spateru Sassaniden und his zu der Form der Mauuscripte des Ifuz- 

. 
1) S. diese Ztschr. XIX, S. 415, vgl. VIII, S. 30, wo Doru u. Bartholomiii 

schon frillier diese Ansicht ausgesprochen haben. 
2) Auf der mitgetheilten Absehrift vermag ich nicht +-antunri.Int zu lesen. 
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waresch entwiekelt hat. 	Aus dem Op. ist dann auch ohne Zweifcl 
die sogenannte Zendschrift entsprossen, mid hat einen grasseren 
Umfang .an Lautzeichen genommen, da the vorgefundenen nicht dem 
Organismus dieser lautreichen Sprache gentigten. 

Eine Ableitung aber des Op. vom Wp. oder umgekehrt ist 
ebenso wenig statthaft, wie die der hebr. Quadratschrift vom Alt- 
hebraischen; sowie 	dies und jenes vom Altaramaischen abzuleiten 
ist, also auch das Op. und Wp. in allmaliger Entwickelung von. dem 
altern Pehlewi, der Munzschrift, wie wir sie auf Taf. I angetroffen 
haben. 	' Diese ist, wie gesagt, 	bereits eine jungere Entwickelung 
des aramaischen Alphabets. 	Ihr Auftreten aber in so ausgebildeter 
Form, wie sie die Provinzialmunzschrift zeigt, lasst uns den Schluss 
ziehen, dass das aramiiische Alphabet schon in sehr frillier 
Zeit nach dem Osten vorgedrungen ist, eine Erkenntniss, welche 
fur die Untersuchung 	des ar i an is ellen und indischen Alpha- 
bets von grosser Bedeutung ist, was jedoch weiter auszufuliren nicht 
dieses Ortes ist. 	Wir schliessen vielinehr unscre Untersuchung mit 
einer kurzen Erlauterung der beifolgenden Schrifttafel, welche ledig- 
lich d i e Zeichen auffahrt, 	welche auf unsern Munzen sich finden ; 
in erster Reihe (I) diejenigen der altern Provinzialmanzen, in zwei- 
ter (II) 	die der jtingeren • Op.) und in letzter (III) 	die der parthi- 
schen Munzen (Wp.). 	Wcnn in der Col. H oder.  .III ein Buchstabe 
sich nicht auf den Munzen findet, so haben wir in E I denselben 
in Col. II aus dem sassanidischen, 	in Col. III 	aus dem persepoli- 
tanischeu Alphabete erganzt. 	Vollstandige Alphabete dieser b.eiden 
Schriftartcn 	hier 	mitzutheilen 	schien 	uns 	tiberfitissig, 	da 	sie 	an 
andern Orten scion haufig gegeben worden sind 1). 	Statt dessen 
geben wir Bober zur Vergleichung eine Tafel der aramaisch-agypti-
schen Zeichen , welche als die altesten Abkommlinge des altaram. 
Alphabets zu betrachten sind und, wie schon oft angedeutet, die 
grosste Aehnlichkeit mit den Zeichen unserer Mfmzen Taf. I haben. 

1) Von dem persepolitanischen und sassanidischen bei Thomas: Num. chron. 
XII, nebst Erganzungen in dem Journal of the Royal As. Soc. XIII, femur 
von Lenormant a. a. 0. 	Die Formen bei dem letzteren sind oft sehr ungenau 
gezeichnet. 	Von beiden Gelehrten weichen wir in der Bestimmung des He, dem 
wir Hir das Sassanidische das in unserer Schrifttafel Col. II und fiir das Perse- 
polit. das in Col. III abgebildete Zeichen zuweisen , ab. 	Dagegen nimmt Cheth 
seine gewOhnliche Stellung ein, wenn such der Lantwerth, bei der sehr weichen 
Ausspraehe dieses Buchstaben, dem He noel' Dither, wie in andern semit. Alpha- 
beten steht. — Andere Buchstaben wie r.3 und p sind bisher noch nicht in 
dieser Schriftart nachweisbar; sic haben, wie wir bestimmt wissen , 	dem alten 
aramiiischen Alphabet nicht gefehlt. 	Eine 0 - Form, wie sic Thomas und 'tacit 
ihm Lenormant in III auffiihren, 	sclieint ups noch nicht gesichort. 	Fiir das 
Sassanidisehe der 3Iiinzen und Manuscripte roicht die Tafel bei Mordtmann im 
VIII. Bdo. dieser Ztschr. aus, wenngleich sie viele Ergiinzungen zulasst, 

   
  



. 

rtschnit et deut more Cesellsch 13d . %%i .  

Zur Iditnzgeschiehte Erans and zum iltern Peh 	wi. 	 Taf. I. 

2. 3. 

,  
1* .0  

/kirk  1511 I A / rr  II : 
14. 	

. 

1 G. 

• 

5. 

-.—; 	
-- 

N 	/ 	„ 

.,., 	, Imo: 
 

/1 

Alk 
41;1111 -,'--\ 

'e 
ge. 

, 

. 

• 
• 

--'.:;) ' __, ,. --1 
'-! --1 

1 11. - 

„,------ --='-' 	.'-' 

1 . 

13 	,„_-__ 14. 15. 

1 ,I q .1. 

• ) 

	

'\'.... 	-_-_-,....  
, 
- 

' 	'... t  
!it 
• 

. 
— 

, ,1 
LI  ' _.•:/ 

1 
< 	• 	0 

-1  

' . 

I- 	•'` 
• — 

. 

• • 	•• 

is 

,  , 
I: ,..-i 

, 	, 

- qc.•.,•,-- 

II 
 

, ) 

   
  



   
  



• 
Ze

its
ch

nf
t d

 (f
ea

t m
ar 

6..
Ce

se
lls

ch
. B

d. 
XX

I 

Z
ur

 M
U

n
zg

es
ch

ic
h
te

_
 E

ra
n
s 

u
m

l 
zu

n
t 

al
fe

rn
 P

eh
le

w
i.

 
T

af
. I

I. 

t. 
2. 

3. 	
4.

 
5. 

Q-31
 

, 	
,.! 

f•Z:=';' -.';.,..
i 

,,,
,
,
 (1 . •:: 	
'7.

  
rs'o

.k.
 

0
.
3

  \
 

---
---,

sr  
.
 

V/
` , 	

. 

ilt
p%

1/
-, 

' 
)
 	

.1
 ,

 

pd
. 	,

,Y
--,

 .t3
1 

I  F
A

 1
1 

14
 b 

9,:
•U

') - 

11
A1

14
 

94
 

(-L
, , 	

---
. 	

. 
`1

71
:F

M
; 	

,,,
°.

 
..

 	
' 

....,,
,-

_ 
, ,--

• 	
, 	

2,-
  

	
i-, 

, 	i
 	.

, 	
-6L

1i(
sar

--li
 

-
-
 

c- 	
510 .  t1, \

 .1 

)eM
-1 

, 

. 
• 

. 
• 

G. 
7. 

8.
 	

- 1
._ 	

.  A
 7

 
• 

,t.....
... 

_ 
. 

, 
„ 	

....
. 	

, 	
, 

rc
.;3

6,.--
:,',./

 	
ze

.,
, 

.__
_.,

.. 
.—

 -
-,-3-

 
._

_,
 

to
. 

. 
11

. 
12

. 
, 

13
. 

/—
 

. 
- 

yL
lt,l

ay
b 

 4
1

 A
u

m
-e

- 
•°'

 	r
f 	
. ' 

,4
01

y1
1.

3 	
...-

....
. 

,__
:_ 

'” 
,e'1

 
s 

4
 

tZ
 

...1
3 	

-' 
Y1 

 
.'.2

iff*"
.
 

zlf
:P7

1-c
 

"' 
t 
	

§- 
	

.-..
.1:

:\.\ 
'-

',
 '
1
 

c
il
y
ij
r
4
 

..
 

1'
. g

 
-,,

a 
. 

, 
.."

Ax
vi:

t.o
r ir

s 
.4.

1-
tu

lm
v 

ati 	
14

 	
. 	

_.
. 

I
ii
i,
 

,>*
-- 

-- -7
-2-:

_,-
 

.) 

• 
14

. 
---..

^-.
2 

ti-.
. 

ff----
1-----

 

','
-.. 

1.
...

1 

   
  



   
  



ai`.scluift. d deut morel Cresellsch Bd XXI 

Tai. ill. 

• 

6-"'""";''''c li 84141lafer de. atc4A.4..e.r yeesoi /0011 de ti 4.3 Li til'..eit 8 tau%) 
U5:if)! i :ay I 11 Di 

8 ki* 	X  /141 10(XX g-440.104 . vi X v I/ .1i 	Ai 

h. 9 9 ) 9Y.9.?4 __.i - 1 

A -1 1-4] >. "1- 

`"T 4 ‘1494 ‘ / 	• 

T iA 	A /I vvi-nlx ,‘ I` 'Ow cti ,•in (00 al 

i 	I 1 	1 I M' L\tlqc‘ 9 3 

i i 	t ( i ?) ( I ) 

n 
Li 

11 tl ti Ji 
bbd 

rl 11  H [N] 

4, A, 4 A 1 1 1 

D 01 Li 9 .1 i 1'1` 47 

4 1 i 1.1. L 1 k k ‘ t 

73 

b 

	

S'i 	ill 

	

, 	)1 41 
u 

Ni 

4.1("A') 
0 

V0850,, YI>5 

.D 1 
r y 

fl 1 

r v(r) 2. 
1,/ _, 

H /71' 
ti 11 .7 4 4 '19 1 1,1 ki 

V Y. (>t ?) W Vi Vi 

.1) r pA r r I,  ta h r tiro 11 

   
  



   
  



und zur Kunde der eiltern Peltleud-Sehrift. 	461 

Erklitrung der Schrifttafel (s. Taf. III).  
A I e p h. 	Dieser Buchstabe ist 	einer 	der charakteristischsten des 

Pehlewitypus in seiner jangeren Entwickelung. 	In seiner frilhe- 
ren Gestalt freilich unterscheidet er sich nicht merklich von den 
aramaisch-agyptischen Formen, z. B. in den Manzlegenden Taf. I, 
4 u. 12, denen am nachsten die No. 10 u. 11 kommen. 	Den 
Uebergang zu den eigentlichen Pehlewi-Formen des Aleph bilden 
die in der Legende No. 2, 9,b. und weiter 3,, 5 u. 6. 	In dieser 
letztern Inschrift sind die meisten andern Buchstaben noch auf 
der alterthumlichen Stufe stehen 	geblieben, wahrend das Aleph 
bereits 	den Uebergang zu den Formen der Legenden Taf. II, 
1-10 bildet. 	In diesen nimmt allmalig dieser Buchstabe die 
Gestalt an, wie wir sie auf sassanidischen Denkmalern vorfinden, 
sowohl auf denen von Persepolis als auf denen der ostlicher gele- 
genen Theile des Sassanidenreiches. 	Hat man auf diese Weise die 
Entwickelung dieses Buchstaben verfolgt, so iiberzeugt man sich 
leicht, dass Rawlinson's Behauptung (s. Journal of the Royal Asiat. 
Society, X, p. 78), 	als 	sei die Form des Pehlewi-Aleph vom 
hebraischen A i n abgeleitet , ganz unbegrundet ist. 

Beth hat auf den Allem Munzlegenden (Tat. I) noch die altarama-
ische Form behalten ; denn der geoffnete Kopf bei diesem Buch-
staben findet sich schon auf altern Monumenten ; im allgemeinen 
ist die Gestalt ganz so, wie auf • den aramaisch-figyptischen Denk- 
malern. 	Auf den jtingern dieser Gattung findet 	sich schon die 
Form, wie sie in dem Wp. angetroffen wird , deren Verkiirzung 
das Op. Beth ist. 	Es drangt sich bei diesem Zeichen wiederum 
die Erscheinung auf, dass das Wp. seine Entwickelung unter- 
brochen, withrend 	das Op. schon frither eine reichere Formen- 
Mannigfaltigkeit and schnellere Entfaltung ‘vollzogen hat I). 

Gim el haben wir auf den alteren und jtingeren Provinzialmanzen 
nicht angetroffen, erst auf den Vologeses-Manzen ist die Form 
nicht unahnlich der der. aram.-agyptischen Denkmaler. 	Man darf 
voraussetzen, dass die alteren Provinzialmtinzen keine andere als 
die Gestalt des sassanidischen Gimel aufgezeigt haben warden 2). 

1) Wir zweifeln keinen Augenbliek, dass bei einer reicheren Anzahl von 
Denkmalern ens der Zeit der jfingeren Provinzialmfinzen, 	als die ist, welche 
uns Taf. II, 1-10 bietet, slob Formen ffir Beth 	finden werden, welche den 
Uebergang von Col. I zu II vermitteln. 	Uebrigens findet sich das Beth-Zeichen 
in Col. II nur in dem Worte -11 	„Sohn", 	des seines hitufigen Gebrauches 
wegen 	eine solche Verkiirzung leicht zuliisst. 	Dieselbe Erscheinung zeigt das 
Nabathitisehe bei diesem Worte, wo vollere und verkfirzte Formen des Beth 
sehr haul* nebenoinander anzutreffen sind. 

2) Der Buchstabe Gimel 1st auf Lapidar- mid Munzinsehriften hiiufig mit 
(:----- 3 	odor ')3) 	odor 'I 	(----,--nn) verbunden; 	es 1st uns (labor unerkliir- 

Bch, wesshalb Mordtmann in 	der Schrifttafel (in dieser Ztschr. VIII, Tel. V) 
und noch oft auf Gemmeninschriften (des. XVIII) solche Composite ale einen 
Buchstaben --==3 hest. 
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Daleth 	hat 	in 	unserm Alphabet 	im alteren Schrifttypus 	ganz 
gleiche Gestalt mit dem Resch, wie im ursprunglichen aramaischen, 
und sogar dieselbe bewahrt bis in die Zeiten, in welche wir die 
Mithyidates-Mtinze (Taf. II, 11) versetzen; wenn es auch an Be-
muhungen nicht gefehlt hat, beide Buchstaben 1 und i zu tinter- 
scheiden. 	Im - Op., Os dem weiter ausgebildeten Typus, ist dieses 
gelungen durch Veranderung des Buchstaben selbst, wahrend man 
im Wp. 	z. B. in der Inschrift von Hagiabad zum diakritischen 
Punkte oder Strich unter dem Daleth seine Zuflucht nahm, wic 
man dasselbe Mittel scion sehr frtih im Palmyrenischen beim 
Resch versuchte 1). 	.Die Veranderung des Daleth im Op., wie 
sie auf den Munzen Taf. II, 1-10 wahrzunehmen ist, gleicht 
der Form, wie wir sie oft in palmyrenischen Inschriften beim , 
und -I antreffen, oder dem Resch in den nabathaischen Inschrif- 
ten 	der Sinaihalbinsel. 	Die 	so veranderte Form 	des 	Daleth 
ist denn auch in sassanidischen Inschriften stehend geblieben und 
dadurch 	merklich von 	seinem Zwillingsbruder unterschieden 2). 
Auch das Kaf, mit dem das Daleth in der &kern Schrift die 
meiste Aehnlichkeit hatte, 	ist durch eine Modification am Fusse 
desselben in der spateren Weiterbildung kenntlich.  

Das H e 	tritt in den altesten Formen des Pehlewi sogleich in der 
Doppelgestalt auf, die wir auch dm Altaramaischen wahrnehmen. 
Die 	drei ersten (links) 	in unserer Schrifttafel sind, 	wie bereits 
erwahnt 3), schon auf den` altesten babylonischen Siegeln , ferner 
auf syrischen Miinzen 	( zu Hierapolis, 	s. 	Waddington a. a. 0. 
Pl. VII, 1 u. 2 u. p. 90) zur Zeit der Achameniden vorbanden 
und sind so recht das Vorbild der betreffenden Formen des hebr. 
He 	der Quadratschrift geworden , 	wie wir es auf der Inschrift 
von St. Jakob in Palastina angetroffen. 	Die drei letzten He un- 
serer Schrifttafel (Col. I) 	sind 	nicht minder 	alt, 	wie die drei 
ersten , und dart es uns daher nicht Wunder nelnnen, wenn wir 
sie fast 	um dieselbe Zeit neben einander im Gebrauch finder 4). 
Dass nun die Formen in Col. II — bei den zwei letzten ist dies 
deutlicher, als bei den zwei ersten — von den drei letzten Col. I 
abzuleiten sind, liisst sick palaographisch ohne Schwierigkeit recht- 

1) Ueberhaupt 	hat 	dieser 	syrische Schrifttypus 	in 	seiner Weiterbildung 
ausser den im Texte angefiihrten Punkten blanches 	mit dem Pchlewi gcmein, 
was natfirlich durch die gleiche Herkunft seine Erklfirung fiudet. 

2) Iu den jfingsten. Pehlewi-Fonnen ist das Daleth derart vorkiirzt, dass 
man in den Manuscripten ein weiteres diakritisches Zeichen gebrauchen musste.- 
. 	3) S. oben S. 429. 

4) Derselbe Fall findet Statt auf den aram. nabathiiiselmn Inschriften im 
"Taman 	(s. die Insebriften bei de Vogiio, revue areheologique 1864), 	we wir 
z. 13. in No. 2, Z. 2 in den Wortern ri.:= Tr! 11 beide Formen des He neben-
einander antreffen. 

ll 
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fertigen 1); 	ebenso die Formen Col. III, die wir zwar nicht auf 
unsern Munzen, wohl aber doch auf den Wp. Denkmalern wahr- 
nelinien. 	Wer 	sieht in ihnen nieht 	die 	Aehnlichkeit mit 	den 
palmyronischen uud nabathaischen He-Formen, ja das Estrangelo 
und noch mehr das Simplex (al) des Syrischen ist ganz identisch 
mit ihm. 	Es ware uberhaupt eine ganz auffallige Erscheinung, 
wenn man miE manchen Gelehrten diese Form nicht als He an- 
erkennen wollte ; 	da doch das altere Pehlewi sicherlich ein He 
hatte, wessbalb sollte das jtingere dieses Zeichens ganz verlustig ' 
gegangen sein? 	Es ist dies freilich bei manchen Buchstaben der 
Fall, doch dann fehlen die, wenigstens nach den bisher bekannt 
gewordenen Denkmalern zu urtheilen, auch in altern Dokumenten, 
z. 13. beim Teth und Koph; obgleich Kehler mit Eutschiedenheit • 
behaupten kiinnte, dass nicht aufzufindende Denkmaler diese Buch- 
staben ans Licht bringen. 	Haben doch unsere Munzen zum ersten 
Mal ein A i n aufzuweisen. 

W a w ist wie im Altaramitischen fast ganz gleich dem Phe; man 
wird bei jenem Schrifttypus zwar oft in Versuchung gefithrt einen 
Unterschied zu. constatiren, indem• Phe den Kopf mehr gebogen 
hat, doch werden sich dann ebenso viele Ausnahmen aufzeigen 
lassen. 	In den jungern Formen hat sich die Gestalt nicht wesent- 
lich geandert. 

S a i n ist uur noch in einstrichiger Gestalt im Pehlewi der Munzen 
vorhanden, wie es schon auf Tarsus-Munzen also anzutreffen ist. 
Das Gewicht von Abydos bildet, 	wie bereits 	oben angedeutet 
worden, den Uebergang, 	Das spatere Pehlewi der Sassaniden 
hat wieder die zweistrichige Form gewahlt, um sie von ahnlichen 
Buchstaben zu unterscheiden. 

Cheth ist zweimal auf den altern Munzen mit Sicherbeit zu con-
statiren, in No. 12 u. 14, ganz in der Gestalt der aramaisch- 
agyptischen Monumente. 	Ueber den Lautwerth haben wir scion 
oben gesprochen. 	Auch auf den jungern Munzen ist das Cheth 
fast unverandert geblieben (s. Taf. II, 9 u. 10). 	Das Persepoli- 
tanisclie (Wp.) stimmt ganz 	mit dem Syrischen 	(Nabathaischen 
and Palmyrenischen); auch die sassanidische Form ist leicht auf 
die altere zurtickzufithren; ganz ahnliches Cheth fiudet sich OH-

, 
1) Sehwieriger in sprachlieher Beziehung, besonders in dem Worte, welches 

die Namensverbindung vermittelt 	und des dann 	MI= gelesen werden miisste. 
In R. 	auf den sassanidischen Denkmiilern ist es ganz in der Ordnung. 	Vie1- 
Weld findet ein Anderer fiir des r1"1:". eine genilgende Erkliirung; Hypothesen 
konnten wir menthe aufstellen, halten es aber fiir zweekrnitssiger sie zu unter- 
driieken. 	Die iitteste Form fiir dieses 	merkwiirdige Zeielien 	wiire das zweito 
auf der 111iinze Taf. 1, 1. 	Sonderbarerweise liest Thomas dasselbe ebenfalls als 
IIe ( 	Tarr]), 	wiihrend er es soust als Jod nimmt. 	Es ware ein grosser 
Gewinn 'in palitographischer Beziehung, wenn sich auf ahem Miinzen noehmais 
dies Mellen veildude. 
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gens auch im Nabathaischen, so wie die jtingsten Formen in den 
spatern sassanidischen Munzen und der Pehlewi-Schrift der Manu-
scripte ganz ahnlich dem spatern Syrischen ist. 

Teth hat sich bisher im altern Pehlewi nicht gefunden, im jtingeren 
wird bekanntlich sein Lautwerth durch Tav ersetzt. 

J o d hat ganz die Wandelung durchgeMacht wie im Aramaisch- 
Aegyptischen. 	Aus der vierstrichigen Form ist die dreistrichige 
und sitter 	die zweistrichige geworden. 	Das dritte Zeichen in 

• Col. I ist aus der Munzlegende No. 3 	und kanu nur den Laut- 
werth des Jod in dem Worte is ̀ r13(.4 haben ' analog der Legende 
No. 2. 	Die Form ist Ubrigens far diesen Bucbstaben im Naba-
thaischen die gewohnliche und findet sich sogar auch auf einem 
jungern 	Papyrusfragmente 1). 	Eine fernere Verldirzung bis zu 
einem kurzen Strich .ist sodann im Op. und Wp. vor sich ge-
gangen. 

Kaph hat sich schon auf cilicischen Achamenideumtinzen schwer 
vom 1 und -1 unterscheiden lassen, nur der etwas grossere Sehaft 
macht es zuweilen kenntlich. 	Und 	in 	der That scheint dies in 
Taf. I, 4 der Fall zu sein, so dass man die Legende eller rte-In-ip 
als cv-onnp zu lesen versucht wfirde. 	Es Witte dann eine Um- 
stellung Statt gefunden, wie dies auch sonst im Pelilewi nachzu- 
weisen ist 2). 	In andern Stollen , wie z. B..9, b mid 10, ist das 
Kaph grosser, als das folgende Resch, es mag dalier in No. 4 
nur ein Versehen des Stempelschneiders Statt gefunden 	haben. 
Auf den Manzen, welche den Uebergang von den alteren persi-
schen Provinzialmanzen zu den jungern bildery, haben wir das 
Kaph zuweilen in dem Worte "(D7.1 =7 	geformt gefunden mid 
der Querstrich zur Linken des Schaftes macht es auch in Col. II 
kenntlich 	und unterscheidet es vom Resell, 	dalier wir oben in 
Taf. II, No. 2 fg. lieber 7., t1-1 lesen mochten. 	Das Wp. (Col. III) 
hat auch bier wieder 	die vollere, 	uuverkurzte Form, ebenso 
auch auf den Lapidariuschriften , in den sogenannten persepolita-
nischen Inschriften, -wahrend in den sassanidischen eine verktirzte 
Form herrschend geworden , •die zum Unterschiede vom Daleth 
noch mit einem kleinen Strich am Fusse versehen ist. 

Lamed bedarf keiner Erlituterung. 
M e m konnen wir nur in dent Worte tea (?) I, 6 in alter Form nach- 

weisen. 	Wie aus der altern die jungere hervorgegangen, ist leicht 
zu erkennen. 

Nun ist in der alten Form des Aramaischen nocli auf den altern 
Provinzialmanzen gebliebeu, wahrend es auf den jungern stark 
verktirzt erscheint. 

Samec h. 	Mit Sicherheit ist nur die erste Form in Col. I nach- 
zuweisen in 1, 4 und ist es hiiclist charakteristisch hier die ara- 

1) ini Nachlasse von E. F. Beer in der Universitiitsbibliothek in Leipzig. 
2) Vgl. Spiegel: Grammatik des Huzvaresch, §. 18. Anm. 4. 
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maiselkigyptiselio, 	wie sio n. B. 	der—Stein yen •Carpentrat :hat, 
wieder in finden. 	Die niveite aufgefithrte Form -aus der Legende 
I, 6 ist weld regdreeht .gebkdet, dock Aida mit Sieberlieit als 
Samech zu bestinimen. 	Die Form • Coll. ll ist iiiinfig auf sassani-: 
dischen Lapidar. 	mid Altinnins.chriften; die auf den sogepannten 
persepolitanischen. DenkmMern sonst als' Samech angeoebene Form 
ist tins .nosh sehr zweifelbaft ; 	dock haten wit &trail , als nicht 
zu unserin Thema gelithig• nicht weiter einzugelien. 	• 	. 

kin ist tur auf den latent Mfinzen in No. 12 verbanden, aber 
Bier mit Sicherheit zu bestimmen. 	lm jiingerii Pelffewl fehlt die- 
ser Buchstabe ganz. 

timber P he ist oben bei Waw das Nothige gesagt. 
Zade 	Die beiden ersten Forma sind gain soi, \Vie im Aramaisclid 

tiegyptiselien, die dritte ist no& zweifelhaft, well aus ,der Le-
gende 9, a gezogen, p. iiber dies oben S. 411. 

liOpli ist bisher auf den Ahern Miinzen nieht gefunden warden, 
im ,jinigern Pehtewi fehit dieser Butlistabe• und wird sein [Aut. 
worth dumb Kaf ersetzt. 	 . . Res eli vg1; oben zu Daleth,  

Sebin 	ist ,Z1V114,  liar eininal auf den 	&Relit. Provinzialmanzen in 
, 	No: 14 gefunden, ober bier mit Sielletheit zu bestiinmen. 	Die 

Entivickelung der. Fcirmeri auf den Vologeses,MUnzen 1st leicht 
zu ,finden mid ist auch wiederuin das Wp. sick an das Palinyre- 
nische anscliliessend. 	Ob in Cot. II 	die Form sielier ails .Scbin 
zu bestimmen sei 1  ist fraglich., s. oben. 

,T a v bedarf Itchier weiterii Erlauterung. 
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Notizen, Correspondenzen und Vennischtes. 

Eine aramaiselie Inschrift ad einem babylonisch-assyri- 

• schen Gewielite. 
Von 

, 	Rabb. Dr. Geiger. 

„Zu demselben Ergebnisse" — namlich dass man nach dem 
Silbertalente .von 6000 Drachmen oder 3000 .Staters rechnete, sagt 
B ra ndis in seinem Werke: Das Manz-, Mass- und Gewichtswesen 
in Vorderasien bis auf Alexander den Grossen, S. 54 	— 	„leitet 
ein in Abydos aufgefundenes , wohlerhaltenes , 	bronzenes Gewichts- 
stuck, welches genau nach demselben Modell gearbeitet ist, wie die 
bronzenen Lowen aus Ninive , 	und wie jene an der Basis eine 
aramdische Inschrift zeigt, tiber deren Bedeutung kein Zweifel ob- 
wallet. 	Sie bezeugt, dass . das Gewicht von einem Schatzbeamten 
gepruft worden sei, giebt aber sein. Nominal nicht an". 	In der 
Anmerkung dazu heisst es: 	„Die Inschrift 'T N•nno •bapb room 
NDCZ wird von de Vogue erklArt: „Controle en presence des con- 
servateurs de l'argent." 	Dem Sinn nach itbereinstimmend Ubersetzt 
Levy, „Genehmigt oder recht befunden von Seiten des Satrapen, 
der uber das Silber gesetzt ist". 	— 	Diese Erklarung ist bereits 
vor fint' Jahren gerade in ihren wichtigsten Bestandtheilen von mir 
berichtigt worden und hat meine Auffassung die Zustimmung der-
jenigen Sachkenner gefunden — worunter auch Hr. Prof. Levy —, 
denen sie bekanut geworden ; allein diese Berichtigung befindet sich 
in dem ersten Bantle meiner „Jildischen Zeitschrift fur Wissenschaft 

-und Leben" (S..204 f.), und es ist traurig genug, dass einer „jiidi-
schen Zeitschrift" bis jetzt noch fast die Baum selbst der umfas-
sendsten deutschen Bibliotheken unzugdnglich sind und deren Inhalt 
auch den unbefangensten und von. alien Seiten gern aufnehmendcn 
deutschen Gelehrten unbekannt bleibt. 	Es wird daher nothig, auf 
die Hauptsache nochmals zuruckzukommen. 

Man hat das Wort ronrio verkannt, und es ist bier von Be- 
deutung. 	Es ist nicbts Anderes als das, thalmudische u-snort und 
das syrische 1 i.,,Asel, also: Stater, 	and die Inschrift ist demnach 
zu iibersetzen : 	genau entsprechend 	. . . Silberstatern. 	Es scheint, 
dass 	das Zahlzeichen 	3000 	bis jetzt auf der Inschrift tibersehen 
worden ; oder sollte es etwa als selbstverstandlich zuruckgeblieben 
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sein ? 	Ich nehme nunmehr invtDo fur das (sieben Male: 5, 8. 6, 
8. 12. 13. 7, 17'. 21. 26) in Esra vorkommende /131spq, und be- 
deutet dasselbe: 	genau, vollstandig. 	Das heisst null liei dem Ge- 
wichte, dass Nichts an ihm fehlt, bei der Ausfuhrung eines Befehles, 
dass nicht das Geringste unterlassen, 	er vielmehr ptinktlich vollzo- 
gen wird. 	Wir erkennen demnach das Wort auch nach seiner ara- 
maischen Abstanimung, es kommt von -,eo zahlen , und heisst : ab- 
gezahlt, d. h. eben : genau. 	Von den ahnlicheu Stammen sind ja 
alle Manz- und Gewichtbenennungen abgeleitet, wie 	j?..4. zunachst 
Gewicht, r; ;r4 Gezahltes, 6z-azi9, statera, libra Gewicht und Wage 
bedeutet. 	Ebenso kommen auch von ihnen Derivata vor im Sinne 
von: genau abgewogen, einander gleichstehend, so heisst besonders 
im Spathebraischen '•:.1pA : 	gleichStehend, ohne dass eine Seite ein 
Ucbergewicht hat, z. B. 'vivo nmin r-iv, noch ist die Sache gleich-
wiegend, daher die Eutscheidung zwischen beiden verschiedenen Er- 
klarungen zweifelhaft (Mischnah Sotah 5, 5), 	1,1ipt:.) onnw, beide 
sind gleichwiegend, stein einander vollkommen gleich (M. Kerithoth 
6, 	9 vgl. noch Bereschith rabba c. 1), 	daher denn der stehende 
.Ausdruck: hpw' T'i iv= rest, ein Gerichtshof darf nicht gleichwie- 
gend 	sein, d. h. nicht aus einer geraden Mitgliederzahl 	bestehu, 
wail sonst der Fall eintreten konnte, dass zwei widersprechende in 
Him sich geltend machende Ansichten eine gleiche Anzahl von Zu-
stimmenden fande und kein entseheidendes Uebergewicht vorhanden 
ware 	(M. Sotah 9, 1. Sanhedrin 1, 6). 	In gleichem Siune kommt 
vor -i3= hp:), 	das ebenso construirt ist wie unser 'Dmpl... 7-.T.st•r, 
aufgewogen gegen, gleichstehend, so in dem ublichen Satze ;Tv) 
.:‘.t.e-turt 2.:..z -1A» 	iiptt), 	Moses 	war gewogen gegen 'ganz Israel, 	d. 
h. gleichwiegend, gleichbedeutend, vgl. z. B. Mechiltha Anfang des 
Abschnittes tiber das Lied am rothen Meere ( zu 2 Mos. 15, 1) 
und sonst baufig. 

Wie nun unser imam in der Bedeutung: gleichstehend, genau 
entsprechend , seine Parallele hat an ',?w, so findet auch NYTCON 
in Esra mit dem Sinne von „vollstandig, ohne dass etwas zurtick- 
bleibt" seine Parallele in dem aramaischen 	7:,:: 	uud tX:7, gewogen, 
gezahlt, was danu auch mit einem folgenden Verbum bedeutet: 	bis 
zum 	letzten Reste. 	Dies 	ist der eigeutliche Sinn der Unheilsver- 
kundigung 	an 13elsazar — 	welche Daniel 	nur 	erweiternd 	aus- 
ftihrt — in Daniel 5, 25: tulle '.-Erl li;n.  ti:rp , gezahlt, gewogen 
and in Stucke zerbrochen, d. h. \Ting zerbrochen, ohne dass etwas 
davou als unversehrt ubrigbleibt. 	Deuselben Ausdruck finde ich 
auch in einem zwei Male in der Mischnah ( Edujoth 3 , 3. Chullin 
9, 2) vorkommenden Ausspruche des alten (urn die Zeit der Tem-
pelzerstOrung lebeuden) Dossa ben Harkhinas wieder, der aber bald 
missverstanden wurde. 	Dort ist narnlich die Rede davon, wie stark 
die Schafschur sein masse, von der, nach 5' Mos. 18, 4, dem Prie- 
ster ein Autheil zu gegen ist. 	Wahrend die Schule Schammai's die 
Abgabe scion bei dem Scheeren von zwei Schafen verlangt, tritt 
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nach 	der Schule 	Hillel's die 	Verpflichtung 	erst ein, 	wenn funf 
Schafe geschoren werden. 	Dieser Ansicht stimmt auch Dossa ben 
Flarkhinas bei 	mit einer 	noch 	naheren Bestimmung , 	indem er 
sagt: 13n n,o6enn ril=,,rr ono, nni: M773 rani 	n*ri-i van, ftinf 
Schafe, die geschoren sind . . . verpflichten zur Priesterabgabe ; die 
tibrigen Gelehrten behaupten dagegen: rnti 1...D rimr3 rnInni wtrt; 
funf Schafe, magen sie auch noch so wenig geschoren sein. 	Es ist 
mir kein Zweifel, 	dass Dossa eben verlangt, die Schafe milssen 
„gezahlt, gezithlt und gebrochen", d. h. vollstandig abgeschoren wer-
den, wenn die Verpflichtung zur Abgabe eintreten soil, class es dazu 
aber nicht gentigt, wenn blos 	ein Theil abgeschoren wird. 	Dem 
treten 	nun die andern Gelehrten mit der Behauptung gegenuber, 
dass wenn auch nicht Alles, sondern 	nur irgend etwas von ihnen 
abgeschoren wird, 	die Verpflichtung schon eintritt. 	Das 	7rnti 7:., n 
„was 	es 	auch sei" steht so dem „ganzlich" als richtiger Gegensatz 
gegenilber, wenn auch immerhin die Schur ein betrachtliches Quan- 
tum betragen muss, 	da ja dem Priester mindestens ein Gewicht 
von funf judaischen oder zehn galilaischen Sela abgegeben werden 
muss, wie es im Verfolge heisst. 	Die Phrase vnoi run rnt wurde 
jedoch bald unbekannt, 	und schon die Thosseftha an beiden Orten 
fugt ihr erklarend hinzu: o'' 	titrn r...,riv.) ?no; sie nimmt also 
m.172 	in 	der Bedeutung: 	Mine, 	onn 	als Halfte, also 21 2  Minen, 
deren eine 30 Sela betragt, das Ganze 75. 	Eine solche Bezeich- 
nung ist ganz ungewOhnlich , und die Angabe der ubrigen Gelehr-
ten wird nun in ihrer Unbestimmtheit ganz unverstandlich; giebt 
Dossa eine bcstimmte Zahl an, so miissen auch seine Gegner ein 
bestimmtes, 	wenn auch geringeres Gewicht angeben, 	da sie sich 
ja auch nicht mit dem Geringsten begntigen konnen. 	Die Gemara 
(Chullin 137 b) ist daher auch ganz unsicher in der Erklitrung ihrer 
Meinungen ; 	der Eine glaubt, es milssten 371/2  Sela abgeschoren 
werden, ein Anderer gar 60, von denen der Priester doch nur 
einen erhalte, wahrend ein Dritter blos 6 Sela verlangt, von denen 
dennoch dem Priester flint zukommen. 	Diese Unsicherheit beweist, 
dass ihnen der Sinn des Ganzen unklar geworden, die richtige Be- 
deutung des Satzes conul rmn 	n:n 	vergessen 	war; 	durch deren 
Wiederherstellung wird jedoch das Gauze in hellos Licht gesetzt. 

Hierinit gebe ich meine frillier aufgestellte Vermuthung, 	class 
rnoti „Aspern“ eine kleine Munze bedeute, auf; eine solche kommt 
zwar in einer wiederholten 	Mischnahstelle 	( Ma'sher scheni 	2, 9. 
Edujoth 	1, 	10) vor. 	Allein 	diese Erwabnung ist selbst in der 
thalmudischen Literatur zu sehr vereinzclt, 	und sonst kommt der 
Miinzname im Alterthume gar nicht vor, 	so class er auch fur un- 
sere Inschrift nicht 'anzuwenden 	ist. 	Die Erwahnung des S to t er 
aber auf diesem Gewichte (Wale fiir die Bestimmung der Zeit, aus 
welcher das aufgefundene Gewicht sich herschreiben mag, entschei-
dend sein, doch tiberlasse ich dieselbe den Mannern vom Fiche. 
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Alphabetische nod akrostichontische Lieder bei Ephr lin. 
Von 

Rabb. Dr. Geiger.  
Es ist auffallend, dass weder die romischen Herausgeber der 

Werke Ephram's noch die Manner, welche neuerdings aus Hand- 
schriften Lieder Ephram's mitgetheilt haben, 	die Herren B i c k ell 
und Over beck ,• darauf aufmerksam gemacht haben, dass Ephram 
fur eine ziemlich grosse Anzahl von Liedern , nach dem Vorgange 
mehrerer Psalmen 	und der Klagelieder in 	der' hebraischen Bibel, 
die Kunstform gewahlt hat, die Strophen nach der Reihenfolge des 
Alphabets zu ordnen. Es 1st dieses Uebersehen um so auffallender, als 

2 	". ausdrucklich von ihm bezeugt wird, dass er 6A0 UZI\  U? 1. rIACI) 
geschrieben, bei Assem. Bibl. orient. I, p. 58 ff. und III P. 1, p. 63. 
Dass es aber wirklich von den Herausgebern tibersehen worden ist, 
dafur spricht schon 	zur Genuge ihr ganzliches Stillschweigen caber 
diesen Punkt; 	ein weiteres Zeugniss aber ist, dass einzelne kleine 
Berichtigungen, 	welche bei Beachtung dieser 	bpabsichtigten regel- 
massigen Aufeinanderfolge der Buchstaben sich als nothwendig her- 
ausstellen, 	von 	dell Herausgebern 	gleichfalls 	nicht 	erkannt wor- 
den sind. 

Alsbald begegnet uns in der reunischen Ausgabe Th. H S. 336 ff. 
ein solches Lied nach Doppel-Alphabet, indem jede Strophe aus vier 
siebensylbigen Zeilen besteht , je zwei mit 	demselben Buchstaben 
beginnen ; nur in der zweiten mit Lomad beginnenden Strophe fehlen 
zwei Zeilen. 	Auch das 22te Lied gegen die Ketzer auf S. 485 ff. 
ist ein aus alphabetischen Stropheu, die meist zebu siebeugliederige 
Zeilen — zuweilen auch blos neun, aber auch oft mehr als zebu — 
enthalten , bestehendes; wie es scheint, deutet Ephram die Anwen-
dung dieser Kunstform am Anfange des Liedes mit den-  Worten an: 
ILt.t 	canN..? 41:10(2,_.,..ii 	die freilich noch ausserdem zum , 	 ganzen 
Zusammenhange des Gedichtes gehtiren. 	Bei Beachtung derselben 
ergebeu sich nun zwei nothwendige Umstellungen einzelner WOrter. 
S. 486 B ist nolulich statt \\ASD  iZi 1 t-CDCIV;) 	o etwa zu lesen : 
0-a•5•0 uzzocU) \ 1 tz11, indem mit diesem Verse die Sain-Strophe 
beginnt, und ebenso sind S. 487 Z. 3 v. u. die Worte umzuStellen: 

1̀ 	1a..3 <3014-tml k\ 	, 	indem 	die Strophe 	mit 'Ain beginnen 
muss. 	Audi das vierte polemische Lied in Th. HI S. 5 ff. beginnt 
alphabetisch — wobei maucher 13uchstabe in mehreren Strophen wie-
derkehrt —, allein,  nach dem Dolath findet sich von S. 6 E an 
emu' regelloses Stuck, 	das bis S. 7 F reicht, von da an aber wird 
yegelmassig mit He fortgefahren, und withrend das Lied mit dem 

W. XXI. 	 31 
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Buchstaben 	Teth 	schliesst, 	ergiinzt 	das 	folgende funfte 	Lied auf 
S. 8 ff. das Fehlende von Jod bis Ende S. 11. 	Auch das elfte Lied, 
S. 24 ff., ist durchgehends alphabetisch, und ist nur S. 25 Z. 5 das 
Cheth herzustellen, indem die Worte Ephram's wohl ursprtinglich ge- 
lautet haben mtigen : ..,--3-4.::>-• c')  -,pDai (DM 	•ID 1 Lam  , was einem 
Abschreiber fremdartig geklungen haben mag , so dass er sich ver-
anlasst geseheu sic umzustellen

' 
 aber damit die gesetzliche Reihen- 

folge zerstOrte. 	Das 68. Lied S. 130 1. ist gleichfalls alphabetisch. 
Die Worte TAN:la 1-=. 	sind Ueberschrift, und die Strophenreihe 

" I beginnt mit 	.....\. .Sz /AL.)! , auf Z. 14 ist ein Waw vor \oou.i.:... 

hinzuzufugen, und an.1 	auf  S. 131 	Z. 3 	soli das Jod 	vertreten. 
Die 18. Farbitte fur die Todten auf S. 263 ff. ist gleichfalls alpha-
betisch, indem meistens die Buchstaben je zwei Strophen, hie and 
da auch mehrere eroffnen. 	Demnach sind wohl die Zeilen der Brit- 
ten Strophe versetzt und haben mit ,A-P41 u. s. w. anzufangen als 

drittes Olaf, und S. 264 ist das Beth in 40cLim zu streichen, da 
die Strophe mit Jod beginnt. 	Auch die unmittelbar darauf folgende 
19. Furbitte auf S. 265 ff. bietet ein einfaches Alphabet, iu welchem 
nur Dolath fehlt. 	Auch das 13. Busslied S. 431, ff. ist alphabetisch 
mit fehlendem Nun, desgleichen das 15. auf S. 437 ff., wo das schein- 
bar 	fehlende Mem 	wohl durch die Berichtigung : 	4-.•:;c1.6 7•A i.nLo 

statt a, in21 .....olaa 	herzustellen' ist, ebenso das 19. auf S. 447 It, 
wahrend nach beendigtem Alphabet sich noch oblige freie Strophen 
anschliessen, das 21. auf S. 451 ff., wo nur Cheth fehlt, die Lieder 
23 bis 27. auf S. 456 ff., das 33. auf 485 f., das 48. auf S. 511 f.,' 
das 49. auf S. 512 ff., wo nach wiederholtem Thav sich zwei freie 
Strophen anschliessen, das 50. auf S. 515 f., das 64. auf S. 534 f., 
das 67. auf S. 537 1., das 69. auf S. 5391, das 71. auf S: 541 f. und 
das 72. auf S. 543 f. — Besonders ktinstlich angelegt sind die ein- 
ander erganzeoden Lieder 4 und 5 auf S. 608 ff. 	Sic bieten, ent- 
sprechend dem 119. Psalm, ein achtfaches Alphabet, allein im ersten 
Liede mit Ucberspringung je eines Buchstaben, so dass die Strophen 
nach einander mit Olaf, Gimel, lie u. s. w. beginnen (nur dass zum 
Schlusse Thav dennoch auf Schin folgt), 	wiihrend das zweite Lied 
die Ergiinzung bringt und die Strophen mit Beth, Dolath, Waw 
u. s. w. folgen 'asst. 

Dieselbe Erscheinung 	wiederholt sich 	in 	den 	neuerdings von 
Bickell herausgegebbnen Nisibenischen Liedern. 	Dort ist das sech- 
ste (S. 12 if.) alphabetisch mit Wiederholung inehrerer Buchstaben, 
die einander erganzendcn Nummern 65 und 66 (S. 123 ff.), indem 
die erstere das Alphabet bis Resell einschliesslich enthalt, nur dass 
Kof fehlt, hingegen Pe and Resch dreifach vorhanden ist, damn die 
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letztere Schin und Thav in reicher Anzabl hinzulugt. 	Auch Nr. GS 
(S. 126 ff.) 	ist alphabetisch , 	and 	muss 	daher V. 25 	JO st. 
gelesen werden, ebenso 69 (S. 128 f.), 70 (S. 130 f.), wo V. 50 
sprachrichtig 7U:1 WD gelesen werden muss, und 74 (S. 138). Ebenso 
sind die zwei zusammengehorigen Lieder , welche Overbeck als 
13. und 14. giebt (S. 342 ff.), alphabetisch, 	und kehren mehrere 
Buchstaben vielfach wieder. 

Diese nun durch zahlreiche Beispiele unwiderleglich erhartete 
Thatsache hat um so weniger Ueberrascheudes , als die hebraische 
Bibel mit dem Beispiele vorangegangen war und das Syrische, wel-
d ies vocalarmer als das Hebraische ist, die regelmassige Aufeinan- 
derfolge der Consonanten 	urn 	so deutlicher hiiren lasst and darin 
um so meter einen kiinstlerischen Wohilaut empfinden konute. 	Wenn 
wir daher wieder vide andere Lieder finden, welche ein blosses 
Bruchstuck aus dem Alphabete darbieten , 	so ist sicher auch bei 
ihnen Dies nicht zufallig, sondern diese regelmassige Aufeinander-
folge ist absichtlich gewahlt, nur hat entweder der Vfr. selbst das 
Alphabet nicht zu Elide gefubrt, oder es sind uus blos Bruchstiielie 
von Liedern au( bewahrt, die urspruuglich Mu gauzes Alphabet um- 
fassten. 	So 	reicht das sechste polemische Lied in der roniischen 
Ausgabe III S. 12 ff., das die alphabetische Folge , mit mehrfacher 
Wiederholung einzelner Buchstaben, bewahrt, lediglich bis Jod, doss-
gleichen das 26. (S. 44 ff.), das 32. (S. 57 ff.) his Cheth, die sechste 
Furbitte Mr die Todteu (S. 232 1.) his Khaf, die 21. (S. 269 f.) his 
Lomad, indem Sain hergestellt werden muss durch die Berichtigung 
von 	7+JA.11.) in 7'4441 	and 	Teth 	durch 	die von 	ri..) in .1..b, 

die 23. (S. 271 ff.) bis Khaf, 	indem 	die letzte Strophe mit 1.411 
ohue Waw, beginnen muss, 	die 27. (S. 276 f.) his Jod, 	wo die 
sechste Strophe mit 4.1a.mio10 	st. 	—(01 	beginnen muss, die 44. 
(S. 300) 	his Sain-, 	wahrend 	Gimel 	in 	der -Mitte 	fehlt , 	die 53. ,.. 
(S. 311 ff.) 	bis Resch, 	worin 120111) 	die bezilgliche Strophe ohne 
Way eroffnet, auch die folgende Nr. 54 (S. 314 ff.) bis Pe mit 
mehrfachen Verdoppelungen, von denen einige der Berichtigung zu 
bedurfen 	scheinen, 	so 	das 	erste Lied 	uber 	den 	freien Willen 
(S. 359 ff.) bis Khaf mit Wiederholungen, 	das un zweiteu Liede 
(S. 362 ff.) vielleicht fortgesetzt wird mit noch mehrereu Khaf uud 
Lomad, deneu sick einige freie Strophen auschliessen, so das ueunte 
Busslied (S. 422 ff.), das zuerst ein vollstandiges Alphabet, jedoch 
mit fehlendem Cheth, Lomad und Bosch, &tun ein neues Alphabe 
enthiiit, worin jedoch Way, Sain, Khaf, Nun und Ain fehlen. — 
Auch das ftinfte nisibenische Lied bei Bickell (S. 12 ff.) ist alpha- 
betisch, 	scbliesst jedoch mit Kof ab , 	ebenso 	das 50. (S. 100 f.) 
das mit Khaf schliesst. 

31* 
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Nunmehr werden wir auch in solchen Liedern, bei deren die 
Lacken noch starker hervortreten, oder die die Reihe nicht einmal 
mit Olaf beginnen, das Walten desselben Gesctzes erkennen, wenu 
es 	auch nicht 	streng 	durchgefuhrt ist. 	So enthalt das vierzehnte 
polemische Lied im dritten Bande der rarnischen Ausgabe (S. 29 f.) 
die Buchstaben Sain, ,bis Nun, 	(lie zwei zusammengehorigen Lieder 
66 und 67 (128 ff.) enthalten ein gauzes Alphabet, aber mit star-
ken Lacken , die achte Furbitte fur Todte (S. 235 f.) enthalt Olaf 
bis Nun 	mit Lticken, die 20. 	(S. 268) bis Sain mit solchen, der 
Anfang von 22 (S. 270) ist dock wold sicker Olaf, Beth, Gimel, 
wenn es auch dann regellos fort geht, so enthalt 26 (S. 276) Olaf 
bis Teth, worauf Lomad und Mem, 40 (S. 296 f.) Olaf bis He, 
dann Jod bis Lamed, der Anfang 	42 (S. 298 f.) 	worauf von 	 r i , 
einige 	regellose-Strophen, 	ebenso 45 	(S. 300 f.) Olaf bis Dolath, 
dann Cheth bis Jod und andere, auch 57 (S. 324) Olaf his Dolath, 
dann zersprengte Buchstaben. 	Far solche mid noch ahnlich wieder- 
kehrende Erscheinungen bietet die einfachste Erklarung die Num- 
mer 62 (S. 327), 	deren Anfing auch alphabetisch von 	Olaf bis 
Dolath geordnet ist, die aber dann regellos ist; von ihr aber wissen 
wir nunmehr, 	dass der erste Theil einem alphabetisch 
angeordneten 	nisibenischen- Liede 	entnommen 	ist, 
wahrend der Sehluss einem andern entlehnt ist, das 
sick 	an diese Regel 	nicht bindet (vgl. Bickell, 	carmina 
Nisibena, Einl. S. 6). 	In diesem Sinne sind daher auch die bereits 
gegebenen Beispiele aufzufassen wie auch noch folgende, so wenn 
N. 65 . (S. 332 f.) Teth his Ain doppelt bietet (auch das erste Mal 
ist Ia.. ohne Beth am Anfange zu lesen), wenn das zehnte Buss- 
lied (S. 425 ff.) die Buchstaben bis Nun enthalt, in der Mitte je-
doch Sain und Teth fehlen, dann nur noch Schin und Thaw und 
dann 	regellose Strophen 	erscheinen, 	das 75. (S. 555 ff.) Olaf bis 
Waw enthalt, worauf regellose folgen und Aehnliches. 	Und zwar 
kehrt diese Erscheinung — wenigstens ein Mal — auch in den 
von 	Bickell 	herausgegebenen 	nisibenischen Liedern wieder. 	Das 
elfte 	derselben 	(S. 	18 f.) 	beginnt mit Mem und endet mit Schin, 
wahrend eiuzelne der aufgenommenen Buchstaben sehr haufig als 
Strophenanfauge wiederholt werden! 

Man ersieht aus diesen zablreichen Beispielen, dass die alpha-
betische Reihenfolge eine bei Ephram und wohl iiberbaupt bei den 
damaligen Syrern sehr beliebte Kunstform war, so dass sie dieselbe 
selbst 	dann 	als einen dichterischen Schmuck betraehteten, 	wenn 
sie auch nicht vollstandig •durchgefahrt wurde und 	sick blos auf 
einen Theil des Alphabets beschrankt. 	Wenn wir daher 	in den 
altesten judisch en liturgischen Dichtungen, die noch des Reims 
entbehren, also von arabischen Mustern unabliangig sind, mit Vor- 
liebe die alphabetische Srophenfolge angewendet schen , 	so ist dies 
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allerdings , 	da schon 	die Bibel mit dem Beispiele vorangegangen, 
sehr nattirlich ; dennoch werden wir mit Recht das Muster vorzugs-
weise in dein herrschenden Geschmacke der Syrer finden, den sie 
nachahmten. 	UmSomehr als, wie wir sogleich sehen werden, die 
Juden auch da den Syreru gefolgt sind, wo die Bibel keine Beispiele 
bietet, 	die Syrer viebnehr,  , 	wie . es 	scheint, 	sich diese Kunstform 
selbst ersonnen haben. 

Ausser den Gedichten 'ninth* deren Strophen nach dem Al- 
phabete 	in 	seiner 	regelma,ssigen 	Folge geordnet sind, 	begegnen 
wir bei Ephram einem Gedichte, dessen Strophen die umgekehrte 
Ordnung befolgen, d. h. mit Thaw beginnen und mit Olaf 
s.c hli es sen, and bei einer solchen auffalligen Thatsache, die nicht 
dem Zufalle ihre Eutstehung verdaukeu kann, gentigt ein einzelnes 
Beispiel vollkommen. 	Ein solches bietet das 28. Busslied in der 
riimischen Ausgabe (Th. III S. 473 ff.) , No nach vorausgegangenen 
vier freien Strophen mit 1.:x 	o? 	ein regelmassiges Alpha- T.b.-41 
bet beginut, nach dessen Beendigung mit Thaw (S. 474) wieder, 
ohne jedoch diesen Buclastaben zu wiederholen, mit Schin zurtick- 
gegangen wird , 	bis 	es mit Olaf zum Schlusse gelangt (S. 476), 
worauf sich dann noch eiuige freie Strophen anschliessen. 	Diese 
Kunstform kenut 	die Bibel 	nicht, 	und ich bezweifle sehr, 	ob die 
Syrer darin irgeudwo eiu Vorbild gefunden liaben; 	sie scheineu 
darin originell zu sein, jedoch keinen baufigen Gebrauch davou ge- 
macht zu haben. 	Gelehrige Schuler haben sie auch darin an den 
Judea gefunden , welche gleichfalls das s. g. pawn neben dem 
3ti 	anwenden , 	freilich gleichfalls jenes seltener als 	dieses. 	Das 
alteste „Thasehrak" in der jtidischen Liturgie duffle sich im An-
fange des Mussafgebetes fur den Sabbath finden, welchen bereits 
Amram Ga6n (im 9. Jahrh.) kenut, wo die einzelnen auf einander 
folgenden Worte, welche beginnen: r125 (ropr) rpzr!, so geordnet 
sind. 	Die spateren Paitanim wendeten these Kunstform, meistens 
jedoch, wie bei Ephram, im Anschlusse an eiu vorausgegangenes an- 
gebrachtes Alphabet, hie und da an. 	Von den mit feinem Kunst- 
sinu 	begabten und mehr arabischen Mustern folgenden Spaniern 
findet s46 sicher dieses Verfahren ausserst selten angewandt, wenn 
es uberhaupt unter ihnen vorkommen sollte ; 	sie haben sogar, und 
wahrscheinlich wegen ihrer Ktinstlichkeit , die' ganze.  Formel min 
naw,  , 	trotz 	ihrem Alter 	und trotz der fur ihre 	Liturgie soust 
massgebenden Autoritat Amrams, vollstandig beseitigt. 

Das 	„Thaschrak" erweist 	sich, 	bei all seiner 	Kunstlichkeit, 
doch als eine auf demselben Principe beruhende Weiterftihrung, als 
eine verschnorkelte Anwendung der alphabetischen Strophen. 	Ein 
ganz Anderes ist es mit noch einer andern ganz neuen Kunstform, 
ftir die, soviel ich weiss, die Syrer kaum Vorganger gefunden haben 
durften; der Ruhm, wenn es ein solcher ist, 	dieselbe zuerst einge- 
ftihrt zu haben, 	kann ihnen wobl nicht streitig gemacht werden, 
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ich meine : 	die Anwendung des Akrostichon fur den Namen 
des Verfassers. 	Griechen und Ramer kannten 	zwar das Akrosti- 
chon 	als ein Spiel mit Worteu , 	die sie unter 	scheinbarer Halle 
hervorheben wollten; 	in spitterer Zeit, auch unter uns wird es zu- 
weilen angewandt, um den Namen dessen, an welchen das Ge- 
dicht gerichtet 	oder dem es gewidmet ist, an den Spi- 
tzen der Strophen eigliinzen zu lassen. 	Pass jedoch der Dichter 
seinen eignen Nam en an die Anfange seiner Verszeilen setzt, 
dessen Buchstaben somit in gewissem Sinne zu den Grund- und 
Ecksteinen des Gedichtes macht, das ist, soviel mir bekannt, von 
den 	Syrern zuerst. in Anwendung gebracht und haben sie darin, 
mit Ausnahme der judischen Paitanim , nur sparliche Nachahmung 
gefunden. 	Man hat, soviel ich weiss, his jetzt auf diesen Umstand 
noch nicht geachtet , selbst die alten Biographcn Ephram's , welch° 
seiner alphabetischen Dichtungen gedenken, geschweige die neue- 
ren , 	die 	auch diese tiberselien , 	sprechen Nichts von Akrostiehen ; 
auch die Bearbeiter des judischen Piut haben nicht untersucht, wo-
her die judischen liturgischen Dichter schon spatestens urn die Mitte• 
des 	neunten Jahrhunderts , 	doch 	wahrscheinlich 	schou 	frillier, 	die 
Sitte 	sich 	in ihren Dichtungen 	alcrostichontisch zu zeichnen , 	ent- 
lehnt haben. 	Und 	dennoch lehrt chi aufmerksamer Blick auf die 
Gedichte Ephram's, dass er,  , wenn auch nicht gerade Whit*, dock 
nicht selten seinen Namen auf solche Weise in. ihncn hervortreten 
'asst. 	So 	hat das 	siebente polemische Gedicht in der rinnischen 
;Ausgabe (Th. III S. 15) in den ftinf ersten Strophen ganz unzwei- 
fclhaft an 	ihren Anfangen die Buchstaben >04iZi , ebenso das 39. 
(S. 70 f.). 	Die 	uuverlcennbare 	Absieht , seinen 	Namen auszudril- 
cken, legen mehrere auf einander folgende Gedichte von N. 49 an 
(S. 89 ff.) an den Tag. 	Das erste Gedicht hat die dreg Buchstaben 
il au der Spitze der Strophen, und zwar werden die zwei letztern 
Buchstaben mehrere Male wiederholt, das folgende Gedicht N. 50 
erganzt dann den Namen durch %O+, wobei der letzte Buchstabe 
sehr oft wiederkehrt, 	was 	dann in den folgenden 	Gedichten 	his 
N. 65 	einschliesslich 	fortgcsetzt 	wird, 	wo alle Strophen iOurchge- 
bends mit Mem aufangen! 	Hier hurt die Moglichkeit eines Zu- 
falles vollig 	auf. 	Bickell's ,nisibenische Lieder nun bestatigen die.: 
ses Ergebniss. 	Das 	12. 	dortige Lied 	( S. 	20) 	bietet gleichfalls 
>a.' izi , wobei wiederum die Verdoppelung des Pe, Resch und Mem 
die 	Moglichkeit 	des 	Zufalls ausschliesst, 	und 	ebenso 	enthillt 	ein 
ftinfzehnstrophiges Gedicht in Overbeck's 	Ephraemi 	Syri . .. alio- „ 
rumque opera seleeta (Oxonii 1865 S. 355 ff.) den Namen Saiizi 
an der Spitze, wobei wieder der .Umstand, dass Olaph zwei, Resch 
vier und Mem sieben Male wiederkehrt, 	einen 	um so stitrkeren 
jIewois 	bietet. 	Das hat 	sicher der Herr Herausgeber nberseben, 
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wenn er im Index p. XXXVIII von diesem Liede sagt: Anonymi 
hymnus ad tonum hymnorum Epliraemi; es ist ohue Zwei-
te] von Ephram selbst, der seine Autorschaft durch die recht dent-
fiche Einpragung seines Namens besiegeln wollte. 

Wenn es nun feststeht, dass Ephram bei einigeu seiner Dich-
tungen seinen Namen als Akrostichon verweudete, so werden wir - 
denselben such in andern wiederfinden, wo er nicht so offen daliegt, 
entweder weil unsere Texte durch cinige kleiue Unrichtigkeitcn Hui 
etwas verdecken oiler Ephrtim 	sich eine etwas abweichende Ortho- 
graphic 	erlaubte. 	So werden wohl auch die fiinf ersten Strophen 
des 	40. Liedes gegen die Ketzer 	(rom. Ausg. 	II S. 	529 ff.) den 
Namen Sclaizi enthalten uud demnach die dritte Strophe nicht mit 
t....4..V:=, 	mit der folgenden Verszeile 	beginnen sondern 	 .-.011.,Q; 

mtissen. 	lu einigen Liedern scheint Ephrtim seinen Namen )040 
mit Olaf statt Jod gezeichnet zu haben, 	so 	am Anfange des 24. 
Liedes 	wider die Ketzer (II S. 491 ff.); 	auch das 29. polemische 
Gedicht (III- S. 	52 ff.) 	scheint Soliz? 	an 	der 	Spitze 	zu 	tragen, 
wenn nitnilieh die Worte am Anfange der vierten Strophe versetzt 
werden 	mid man 	statt e-)Jil:31&•••AD 1•Sci.c) den Vers mit dein 
dritten Worte beginnen 'asst. 

Wo die Thatsachen so nachdrticldich sprechen, bedarf es nun 
eigcntlich 	keiner weitern Unterstiltzung, 	denuoch mag eine solche, 
urn den Nachweis ausser alien Zweifel zu stellen, wie ich sie einer 
giAtigen Mittheilung des lin. Dr. W. Wright in London verdanke, 
bier noch folgen. 	Derselbe schreibt niimlich auf meine Anfrage in 
den betreffenden Punkten: „Alphabetisch geordnete Lieder komnnen , 	.. 
in sehr vielen Hss. 	vor; 	besonders ha,ufig sind 	11..-1.? L\A 	...- 
(s. 	Land, 	Anecdota 	p. 18 	No. 17217). 	Z. B. in Add. 	17141 
(Bickel' p. 2) 	findet man (fol. 13) ein 120-&a2i? 1-ik;r4) mit der 
Bemerkung L\ .k 	L. Z...% 	 \SS lib. 	202? ebendas. 	(fol.- 19) 	.3 

A.s. 	i.Z. , 	fol. 	24. >001j.Q1? ...hola.b.1 	Lim ;ciii. 	k.-.? 	1A...0.a) 

ia.sora.o , 	fol. 	25 	iLi.,41 	1A.Lico ; 	bei 	diesen 	beiden 	1L1)..:a.co N..›, 
sind die Anfangsbuchstaben am Rank angemerkt. 	Noch 	einige 
alphabet. 1A,,tanzl fiuden 	sich fol. 98 u. 99, 	wo 	die Namen der 
Iluchstaben vollstandig ausgeschrieben'sind, z. B. 0201 . Li.z:,1 ....n,. 

	

. li:11 	AA 	•:•0,A-,Ll. 	Sn-Lo 	c). 	..-.=cn.s? 	la.ii.u)S 
•:* 	0..0, 	e.0,....,,SZ,J 	01 j.,.......7F? 	I•,.:) e..a.lsi 	1 n./L5Si 	u. 	s. 	w. 	Die 
Hymen in dieser Hs, werden Clem Ephram, Isaak von Antiochien 
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und Jakob von Sarug zugeschrieben. — 	Auf Akrosticha habe ich 
wenig geachtet. 	Solche kommen aber wirklich vor. 	Z. B. in Add. 	• 
17231 (datirt A. Gr. 1795 =..-- A. D. 1484) fol. 199, wo das Akro-
stichon heisst 010124, 1 iCt-•"? 1 i's= >301i1 , und in Add. 17232 

(dat. A. Gr. 1521 ----r A. D. 1210) fol. 214: (sic) 	 h_ 	....i) i.o2.4.• 

aioL1D? ia4A, , 	nb.'mlich Sdid (Johann) bar Sakum , 	Bischof von 
Militene." 

Sollten nun auch die von Hn. Dr. Wr. beigebrachten Akro- 
sticha einer etwas spatern Zeit angehoren , 	so muss doch ihr • Ge- 
branch scion fruher geherrscht haben, 	da wir sie hier schon in 
kunstlicher Ausdehnung finden , der die einfache Namen-Einzeich- 
nung vorangegangen sein muss. 	Zum Ueberflusse bezeugt der starke 
Gebrauch, welchen jtidische Paitanim von dieser Sitte machen, (Wen 
alt verbreitete Herrschaft; so zeichnen sich Jannai und Elasar ben 
Kalir, die spatestens in der ersten Halfte des neunten Jahrhunderts 
gedichtet haben, regelmassig in ihren Dichtungen akrostichontisch. 
Die Anfange 	der neuhebraischen liturgischen Dichtung sind , 	wie 
Luz z at to schon richtig erkannt hat, unter dem Einflusse syrischer 
Bildung in Palastina und Babylonien entstanden and haben die dor.- 
tigen Dichtungsformen 	als Muster befolgt. 	Ist ja 	sogar der Ge- 
brauch des Kungtausdruckes Tin 	(lir „in Verszeilen orduen" dem 
Syrischen 444 	entlehnt, 	ftir 	welches 	these 	Bedeutung nicht blos 
durch Bar-Bahlul bei Castellus bezeugt wird, sondern das sich auch 
bei Eusebius in der Theophanie (ed. Lee, Buch II c. 40 Z. 4 v. u.) 
so findet, wahrend das Wort in diesem Sinne den Arabern ganzlich 
unbekannt ist. 

Die Inschrift von U111111 el Awanii4 I.  
.. 	Von 

Dr. A. Merx. 

Die von Renan Journ. As. Sept. Oct. 	1862 zuerst verafent-
lichte , und versuchsweise erklarte grOssere Inschrift von Umm,  el 
Awam d ist meines Wissens bis jetzt ausser von Levy PhOniz. Stud. 
H. 3 noch keiner weitern offentlichen Prhfung unterworfen worden, 
wie sie dies hdchst beachtenswerthe Document in hohem Masse ver- 
dient, ich glaube daber nichts Ueberfitissiges 	zu 	thun, 	wenn ich 
einen Erklarungsversuch vorlege , der von dem Renans bedeutend 
abweicht, 	und 	dies urn so weuiger,  , 	als Renan seine eigne Ueber-.  
setzung eiue theilweise hypothetische nennt. 	Levy ist auch nur in 
der 6. Zeile weiter gekommen, als sein Vorganger. 
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. Renan liest die Consonanten folgendermassen: 

	

05N133,  I '113 I lea I 13=3 153)35 I rit.e.:. 	1 

	

-ituil:3)3 133 I al...mias,  1 33 13n1: 133 	2 
r1r61rn I t I -ailit-t n,  I tizittb I a1-Da') 3 

3Lritii I .inn I ,r11-.z I m 1 ril..., 105 I tt42) 4 
Dr': I no 111332_ 1135372 3) I t3-ite:333 	5 

	

WI I not I 1-inVi I ...:',, I 3'D I -at 	6 
inn u3 	1.:•11 .  I iritt I 133)D I nnn 	7 

	

lvn,  I p.m', 	8 
Dies iibersetzt Renan wie folgt: 

1 Domino Baali coelorum. 	Votum quod fecit Abdelimus 
2 Filius Mattanis, filii Abdelimi, filii Baalsamari 
3 In (regione) Laodic(eae) portam bane et valvas 
4 Quae 	 domus 	 meae aedificavi anno .. L 
5 XXX° Domin ... Regum . .. XLI1I° anno populi 
6 Tyri ut si 	 et nomen bonum 
7 Sub pedibus Domini mei Baalis coelorum 
8 In aeternum benedicat me 

Diese ltickenhafte lateinische Wiedergabe des phonizischen Tex-
tes wird alsdann franzOsisch so paraphrasiert: 

Au seigneur Baal des cieux. 	Voeu fait par Abdelim, 	fils de 
Mattan, fils d'Abdelim, fils de Baal Schamar,dans le district de 
Laodicee. 	J'ai 	construit 	cette 	porte 	et 	les 	battants qui 	sont 	2t, 
l'entree de la 	cells de ma maison sepulcrale, 	l'au 280 des sei- 
gneurs rois, 	l'an 	143 	du peuple de Tyr, 	en signe de gloire, de 
louange et 	d'honneur,  , 	sous les pieds de Monseigrieur Baal des 
cieux. 	Qu'il me benisse dans reternite. 

Indem wir die historischen Consequenzen, welche aus dieser 
Lesung hervorgehen sollen, ihrem Schicksale tiberlassen, prtifen wir 
lieber die Grundlagen der Entzifferung, 	und hier tritt uns eine 
Reihe von schweren Bedenken entgegen, die mit der dritten Zeile 
beginnen. 	 , 

Betrachten wir zunachst die Zahlen der Inschrift, so ware das 
Jahr 280 der Herren lionige4) gleich dem Jahre 143 	einer tyri- 
schea Aera. 	Offenbar nun kann die Aera derjenigen konige, unter 

• 

1) Hier ist iu Levy's Copie stark zn Gunsten dieser Lesart nachgebolfen. 
2) Levy stimmt mit mir gegen die Lesung tit 4, fiir die Lesung ON. 
3)-  Das 	0 in o,z 7.7..n, meiut Renan, sei von dein schliessenden ID in 13'13Itt 

zu entnehmen, der phiinikische Text hat es nicht. 
4) Levy Hest wenigstens corrector 0372 I1b6 ) 	worunter er den ersten 

Seleucideu verstehen will 
'
,nur class die Jahre vielleicht neck der Aera des Cyrus 

d. h. vom Jahre 538 vor Chr. 	zu rechnen waren ", 	Phon. Stud. H. 3. p. 35. 
Der Nachsatz widerlogt den Vordersatz, und mit der Aera `11: C.13.: Weiss such 
Levy uichts auzufangen. 
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denen eine Stadt Laodicea existirt, keine andre sein, als die scion-
cidische von 311, mid so kamen wir. auf das Jahr 131 v. Chr. als 
dasjenige, 	in dem 	unsre Inschrift geschrieben ist. 	Hieraus aber 
ergicbt sich

' 
 wenn 	man das Jahr 143 	der tyrischen Aera dazu- 

zahlt, als Anfangsjahr einer tyrischen Zeitrechnung 131+143==274, 
also 	ein Jahr, 	das , spater 	fallt 	als die seleucidische Aera, 	in die 
Regierungszeit des Antiochus I o'omj9 	2801--2.62. 	Dass aber die 
Tyrier innerhalb dieser Zeit Veraulassung gehabt haben sollten, sich 
eine besondere Aera festzustellen, ist um so unwahrscheinlicher, als 
sic 	einerseits den Seleuciden 	unterworfen waren, andrerseits null 
der Herstellung ihrer Autonomic im Herbst 126 v. Chr. eine neue 
Aera begannen, so dass man in einem Zwischeuraum von 150 Jah- 
ren 	eine doppelte Veranderung der Zeitrechnung annehmen intisste. 
Hiermit fallt die ganze Lesung von Z. 4 und 5 in sich selbst zu- 
saminen. 	Abgesehen davon ist es aber such bedenklich die Con- 
sonanten Z. 4 rlit.33 -=--- riv.33 zu nehmen, 	dean wenn (lies auch auf 
den Miinzen 	von Marathus, Aradus etc. 	Gesell. Mon. Tab. 35, 36 
unzweifelhaft 	ist, 	so 	erldart es sich doch aus dem Bediirfniss den 
Raum zu sparen , was bei unsrer Inschrift nicht massgebend gewe- 
sen 	sdn kann. 	Da vielinehr • auf den palmyrenischen Inschriften, 
die jedenfalls viel spater sind; als diejenige mit welcher wir es zu 
thun haben, liberal' deutlich rnri und im Plural r.ne Ztschr. XVIII 
S. 110, wo Levy falsch rrAt5 hat, zu lesen steht, so muss man die 
von Renan vorgeschlagne Deutung ebensowohl aus chronologischcn 
wie aus sprachgeschichtlichen Racksichten aufgeben. 

Sprachwidrig in jeder Beziehung ist sodaiin auch Renans An- 
nahme, 	der Levy 	folgt, 	die 	funf letzten Zeichen 	Z. 3 	rIt-rls.-n-t=-- 
rht-in 	die Fhigelthar zu interpretieren , 	denn es ist nicht richtig, 
dass r);-r7 se rattache tres- Bien A une forme t-s-T comme nir-mti 
a r-r3c1. 	Die in 	der von Renan angezogenen Stelle von Gesenius 
Lehrgebaude p. 603-4 (wiederholt Thesaurus p. 109) aufgeftihrten 

1,, 	• 	,. 	Pi 	, 
Fiille, in denen im Plural ein t-t sich zeigt, e1 pater 	.0-im , 	>01 

° • 	• 	,_ ' 	. 	I 	,1 X., 	 p 	Is 

mater 	'31.=I,?"0  nomen T.crLa, 	I el manus `bra!, )0'id socer \  
10L„, 	ra.a.A. 	peccatum pl. 7., cri..t.•.• I) beruhen 	auf der Eigen- 

thilinlichkeit des Aramaischen, 	im Inlaute 	austatt 	tines 0 oder -.. 

ein 01 	eintreten zu lassen. 	Die Wurzeln der angeftihrten Worte*, 
• ,., 

vQn denen ich ubrigens \alg al 	bis 	auf weiteres 	bezweifle, 	da ich 
es weder in einem Texte noch 	bei einem Originalgrainmatiker ge- 

e 	P 	 .'n 	0 	 a 	I 
funden habe , 	wie jell auch far <01.:1-. neben 1 Crlia mid c  icri.:1.0 

, 	• I 
1) Dies ist d. Plural 	zu d. Sing. 101.,popeecatum, wie ilin Ferrari mid 

	

nach thin Bernstein im Gloss. angegeben. 	D. Red. 
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keine Garafitie tibernehmen mtichte, gehen ursprunglich auf , mid , 
, 	, 

aus, 	also 	..1r: , 	ts.c.., 1 J..xa , ...7 , 	Lb..., 'Ap  , 

	

. 	.&.,,41 	neben, 1.1., 
mit Hamza, mid von bier aus gesehen verhalt sich der Uebergang . 	

i 
0 ,1 	 . 	p 

von i'ln3.  zu 7.601M 	1), 1770 zu 7+01.1* etc. nicht anders als der ,.   
von yil laufen zu .-,toli und tim 	sich schamen 	zu Lett , 	das 

.. 	,.. 
daher auch nicht mit arab. 	 y nach Bernstein verglichen werden 

kann. 	Dasselbe findet Statt im Worte tint; 	von der Wurzel 	LAI
r  

	

- 	1 	-1r 	 s 	..r 	,, ••, 	I fut. o, 	.4 	Al 	serva facta est, 	wobei sich e.-.44I 	zu 	izcauDi Lc..  i ., 
and n'T17q in vollig gesetzmU,ssiger Weise verhalt; Oh t :t, 	neben 
't 
rt wirklich zu einerWurzel otIN gehOrt oder vielleicht ebenfalls zu ,t$, 
Magd win, sofern sie namlich ursprunglich die fur einen Preis erwor-
bene Dienerin des Vaters war, wage ich nicht zu entscheiden, eine ur-
alte Umbildung des Stammes gehOrt aber nicht zu den Unmoglichkeiten 
und die aram. Pluralform 1201 ,1 	scheint sie zu empfehlen. 	Mir ist 
wenigstens das Etymon wahrscheinlich. 	Das bier fur das Aramaisehe 
aufgezeigte Gcsetz der Wandlung von 1 und , in ri kommt nun zwar 
vereinzelt 	auch in 	den Formen v14.,1 	und %....-)1.,91 	in Anwendung, 
ebenso rhlo 	aber eben nur vereinzelt, 	und sonach kann nicht 
ohne Weiteres rii'n = nt-Tr..$ zugelassen werden, da das Phoniki-, -: 
sche als 	ii,n 	lit', zunachst nach hebraisc'hen 	und 	nicht nach 
aramaischen Normen zu betrachten ist. — 	Allein , mein Gegner 
wird sagen, du irrst, denn auch n'zi geht auf die Wurzel nbi zu- 
riick , 	kiinnte also gerade 	nach deiner eignen Auseinandersetzung 
nrl':..." im Plural lauten. 	Doch auch diese Etymologie von n1-.3 kann 
ich nicht far begrundet ansehn aus dem einfachen Grunde, Weil es 
kein einziges 	uberzeugendes Beispiel fur diese Bildung gibt. 	Ols- 
hausen (Hebr. gramm. p. 278) 	druckt sich schon sehr vorsichtig 
fiber die femininale Ableitung durch n von Wurzeln tertia 1 und 4 
aus, er sagt : Allem Anschein nach gehtiren hierher.  rit:1, nnI, ricT:  
mid ri'l.p.. 	Nailer angeselin , glaube ich, 	gehtiren 	aber auch diese 
nicht hierher. 	Zuerst nop im Sinne von Dintenfass Ez. 9, 2, 3, 11 
lasst sich ohne Zweifel leichtei. mit 14021; 2) urceus 	zusammenstel- 

1) Das bobr. rintl 	ist demnach nur eine Colleetivform, 	pluralis frUetus, 
s ,z 

*tits 'abwattl = ii141 	aufgeltist. 
2) Das Dintenfass ware abet gross, denn aus einer Randbemerkung von 

Doepke au Cast.-Mich. Lexicon orsehe ich, 	Bass ein Modius '22 i.L\ra) hat• 
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s . 
len, das gleich .10........:6 cantharus ist, da der Wechsel von o und r 

durch mil*, Palm. der Bogensehtitze neben r42 und ouip Ps. 60, 
6 ; 	so wie durch ttrA ,R mensura neben 411/0 feststeht, 	als 	mit 
micp =lL.3; 	denn was hat schliesslich das US decorticavit mit 
in rotundam formam effinxit (Gesen. Thes. sub v. rntip) 	zu thun? 
Aber auch diese Combination ist keineswegs sicher, die Bedeutung 
Dintenfass finde ich zuerst bei Qimhi, dem der Beisatz -m 	nor?, 
auf die Sprunge geholfen zu haben scheint, die alte Ueberheibrung 
gibt die Bedeutung Tafel, Schreibtafel von Sapphir (1) targ. ti-mo pj).;p . 	, 	• v 
peg. 	V •LZ LP.  ? I gi•O oder Gtirtel LXX 	Ist',In? crcoupdpov. 	Mag sich's 
nun mit nop verhalten, wie es will, so viel ist gewiss, dass es fur 
die verlangte Derivationsform 	kein gentigendes Zeugniss abgeben 
kann. 	Und was hat denn n-n die Spanne mit nit ausstreuen zu 
thun? 	•Der Bedeutung nach 	nichts, dem Etymon nach ebenfalls 

,0 	9 
nichts, denn die syrische Form 1241 	zwingt nach dem Gesetz der 

Verschiebung, nach welchem 1= r-_=) 	( wogegen 3_---,--- T---,-_? ) im 
Arabischen eine Wurzel mit -3  voraussetzen, nicht aber eine mit .2), 
worauf r•rit 	ausstreuen = ,),..) fuhrt. 	Dass aber . die Wurzel 1)) 
objurgavit in jedem Sinne unmoglich ist, 	so gut als (3)3, braucht 

nicht bemerkt zu werden. Lassen wir nun nip neben gas' und 1 4  \ aiD 
und 	n,p auf sich beruhen, 	als 	von bis jetzt undurchdringlicher 
Etymologie, die aber-durchaus nicht sicher auf y hospitio excepit 

fuhrt, sondern eher auf 7ii mansit aliquo loco, zu dem eiue Neben- 
form ,.....516 das Etymon zu 	,4).3 abgabe, wogegen fur nip, eine andre 

Nebenform 	,3, 	mit den nom. act. 	 i, 	und u) .'6.3  , 	die nach dem 

Qamus =--u.;4. ist, anzunehmen ware, so dass nip einem zu er- 
r, 

schliessenden 833 entsprache, so ist auch die Ableitung des Wortes 

ri-I von rr'n hoffnungslos. Und sie ist es nicht nur ads dem formel-
len Grunde, den wir bis jetzt besprochen haben, sondern auch aus 

dem materiellen, dass rrtm wie IS und 14 nach dem erwiesenen 
Sprachgebrauch 	nur heraufziehen und herablassen heisst, 
nicht aber auch h e r,u n t e r h a ng e n. 	Wie aber die Flugelthar mit 
dem h er a b la ssen zusammenhUngen kann, vermag ich nicht einzu- 

G 	: 	93 . 
sehen, denn ein nbi ist keine 

	

	ri-s, so wenig als ein LA4 ein ‘,......i'.-. ti 

ist. 	Solche directe Gegensatze aber in eine phantastische Indifferenz 
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aufzublisen ist die Sache later etymologischer Grundsatze, die diesen 
ganzen Theil der Sprachwissenschaft 	nicht 	ohne Grund in Miss- 
credit gebracht haben, und die fern gehalten werden miissen, wenn 
in dem so sehr verwachsenen Urwalde semitischer Etymologie ein 
Weg gebalint werden soil. 

Das richtige Etymon zu r-ii kann nur in einem zu erschlies- 

senden b-ri gesucht werden, von dem es absteigt wie nnp.  von ly.i; ; 
die Grundbedeutung dieser Wurzel ist rasch hin und her b e- 

wegen, 	arab. 	3.3; 	:3,.Xp. den Milchschlauch beim Bereiten 	der )  
Butter schiltteln, das der Qamits durch ort..:.e vehementer commovit 
erklart, und die Thiir.ist vgn der Drehung benannt, wie valva von volvo 

6 ... 
and wie t15haio von E.)x., prostravit, das neben use vertit auch auf 

die Grundbedeutung der raschen Bewegung hinauskommt. 
. 	6  

1st nun rit.:1 ,nach der Form KiJ rrfp zu erklaren , 	so ist es . 
weiter unleugbar, dass in Wortern 	dieser Art, 	das Sprachgeffild 
fruhzeitig irre geleitet das feminine in als zur Wurzel 	geliiirig be- 
trachtet hat, so ist von rs!=n .-  plur. nips, von nu).p. (Wrz. u5p) 
plur. niraqp , 	ahnlich 	von rpi.i3 	plur. ninpull, 	rrlrl 	plur. rninn317 
gebildet, mit Ilineinziehung des fem. n in lie Wortform, die auch 
im Aethiopischen gewiihnlich ist (Dillmann Gram. p. 234), so .end- 
lich auch rilribI , 	dem nach allem , was wir bisher erortert, kein 
ri`r;i entspreclien kann. 

Kehren wir nach dieser Abschweifung zu unserer Inscbrift zu-
ruck, so ist in Z. 4 die Schreibung D3, was Renan als *: fasst, 
wenig wahrscheinlich, da in 'r:z das auslautende i geschrielien ist, 
um so eher also in einem einsilbigen Worte ausgedruckt sein warde, 
und wenn in der Grabschrift des Eschmunazar z ---= ,z ist, so konnte 
diese 	Schreibung 	nicht 	leicht 	in 	einem 	Denkmal 	angenommen 
werden, 	das nach Renan in das 2te Jahrhundert fallen 	musste. 
ri,'.:3! =----111;^.3,  in Z. 4 ist an sich wohl moglich, wird fur uns aber 
Burch andere Theilung verschwinden, •nt..,z n= mit Vergleichung von 
&' 	n•n Gefiingniss . als Grabkammer zu denten , scheint mir kuhn. 
Levy combiniert es mit r.irt 	Sarcophag , 	kaum gliicklicher. 	Be- 
trachten 	wir 	endlich 	die gauze Construction nin'311.1 rtt "*v.3 ro 
,17,;; ,r(0)b6 rIs .  ,o:: Ititt 	dies Thor and die Doppelthur, .welche 
an dem Eingaug meiner Grabzelle, habe ich gebaut, so leuchtet ein, 
class 1-1:3 kein geeignetes Wort neben Thor und Thuren ist. 	Ueber- 
dies ist die bekanute phonikische Form des Accusativzeithens nni 
and nicht rvi, man miisste also aus dem angeblichen tin-lii, 	denn 
die Manzen haben ein ti am Schlusse , 	wie Z. 5 	vor dem tinbii 
das N doppelt nehmen , was in beiden. Fallen angesichts der sorg- 
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samen Schrift unglaublich. 	Wie schliesslich mit dem a'pq -,_ i ....--\o 
02..ay =District fertig zu werden ist, da es hebraisch Fluss and 
syrisch Theil, Halfte heisst, ist mir ebenso undeutlich, wie ich nicht 
begreifen !cairn, was bei der Auffassung von 'mar ion nnn 	als 
sous l e s pi eds de Monseigneur far eine Religionsvorstellung zu 
Grunde gelegen haben soil. 	Levy begnugt sich mit 3:n, wogegen 
er OYDrt nnn „ wegen dieses Mal" ---,-- IVDri :Ins,  Gen. 29, 34 als 
nunmehr fassen will. 

Nach 	dieser weitlaufigen Erorterung der Punkte , 	in 	denen 
Renan das Recite verfehlt zu haben scheint , fasse ich mich mit 
meiner -eignen Erklarung kurz. 	Ich gebe eine Umschrift, und inter- 
linear einen vocalisirten Text, Uebersetzung und wenige Bemerkungen 
dazu ; jeweniger Commentar eine Inschrifteneutzifferung gebraucht, 
je eiufacher sip auf den ersten Buick ist, 	uni so grossere Wahr- 
scheinlichkeit hat sie. 	' 

I. Text und hebrhische Umschreibung: 
1:rtrt=,  11) uiti bnti 11)31+ 71tib 1 t 

	

12, 44? 14;7. Ill; n'tp.,t s t : trvt$ bs/51,, ii* 11 	I  

	

. 	-inu933,=, p 1:CDN-1=3,  p Inn p 21 H. 
1̀7?it5  bT. 	it 	1:Ii kt 14T .1; V?' it 2 i  
iv" 	.1:11 T ire.5rr 	nni 1, tiDib p 3l Iii. 

	

or,ir1:7 	-.1t-r1 	;TT 'Irttim—rikt.  11: (?)‘131 	p 	31 
• 3x_. tins +ma einZn= nbyn3 on 41 iv.  

, nip 	,t-1; 	,1-p!::riz: ribrn 	" 	4 1  
ova nui 111133X_•• 12Z70 'i-itib 333 51  v.  

Cat 	nni. 	3z51-1 	137 	rite? 1Z7 	5 
bY3 bet 1.1V6 '6 i=b n2 6 I VI. 

	

31 	. 11.• 	.0, 	,',.-. 	'n'It 	6 crio)o bv 	31 
bnv.5 3yb ,no osm nnn 7 t vu.  

b7t:q. 	: ', 12t. 	131,0 nnn 	7 
7v-o,  bbs7b 8l -vim 

: ..s="ni b'i'd.1 8 J 

II Uebersetzung. 
1. Dem Herrn dem Baal des Himmels. 	Der es gewidmet bat 

(ist) Abdelim 
2. Der Sohn des Mattan, des Sobnes des Abdelim, des Sobnes 

des Baalgomet; 
3. Des Sohnes des Lagana (?). 	Er hat bestimmt dieses Thor und 

den Doppelvorhang 
4. Ftir die Baaltis. 	Ich habe auf meine Gesammtkosten erbaut 

Bamoth 120 ± 
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5. 60 =180 dem Herrn Milkom , 	( und) 243 Cisternen dem 
Volke 

6. von Tyrus , damit es sei fttr mich zur Erinnerung und zum 
angenehmen Namen 

7. Fur 	( die 	Ileilung 	des) 	Beines 	meines 	Vaters. 	Baal 	des 
Ilimmels 

8. Mag in Ewigkeit mich segnen. 

III Bemerkungen. 
Z. 1-2 fasse und erganze ich wie 'Renan nach dem Vorbild 

von Melit. 1. 
Z. 3. Die beiden ersten Consonanten liest Renan nm, auf sei- 

ner Copie ist indessen das D nicht leserlich da. 	Nach dem sech- 
sten Zeichen ist deutlich eine die Worte trennende Lucke, es sind 
also die ersten 6 Zeichen you den folgenden -il oder wie ich lesen 
zu miissen glaube 7i, zu trennen, wodurch die Lesung $Zitil, al:Da 
von selbst wegfallt. 	Muss aber in 11 oder p ein eignes Wort 
gcsucht werden, 	so bleibt fur die Consonanten 3-6 	N33b oder 
ti'..:31-... 	ubrig, worin 	man 	nur einen Eigennamen suchen kann, 	der 
dann natfirlich ein p vor sich fordert. 	Dies auslautende re ist wie in 
onno Ztsch. XX, p. 434, etymologisch lasst sich 19Z\.;_.7„, 	vergleichen 
und der Name etwa als Kufer deuten. 	Der Form nach scheint er 
aramaisch. 	Der fragliche Name stellt sich vorlautig dem Lacumaces 
Liv. -29, 	29 	zur Seite , 	wo 	die Codices 	fiber 	die richtige Lesart 
schwanken und Lacumazen, Leumazen, Lechumazen, Demazen, Latu-
maren, Tachummazen, Lentumaceu, Lenchimazen bieten. 

Da wie oben bemerkt ,ri:L: kein passendes Verbum fur die 
Herstellung eines Doppelvorhangs ist, so haben wir eM besondres 
Pradikat fur den ersteu Satz zu erwarten , das nur in den Conso- 
nanten -p oder 11 stecken kann. 	Die Wurzel -p1 gibt keinen 
passenden Sinn, 	es bleibt also nur Ubrig 71 von 7,7 constituit zu 
lesen, 	auch ist dies paltiographisch statthaft, 	denn das -i Z. 6, 4 
hat in seinem obern Haken i eine andre Form als unser Zeichen, 
dessen obere Linie dem .t 	in t:,!:.,N 13v p Z. 2 gleichkommt; 	den 
zweiteu Strich muss ich nach Renan's Copie fur eine Beschadigung 
des Steines halten. 	Endlich ist die Satzfugung beachtenswerth ; wie 
Z. 2 mit 	-Ili •dti die 3. Pers. beginnt, 	so setzt sie sich hier fort 
„er hat bestimmt", wogegen im .2. Satze .47:1 die erste Person 
herrscht. 	Solch Personenwechsel ist aber gewiihnlich, vgl. 	Melit. 
1. lin. 2. 	'Iry `It*-;4! `47743) -17; ix qui vovit (est) servus tuns 
Abdosiris et frater meus statt ejus, das gleiche findet sich in grie-
chischen Inschriften, und die Grabschrift Eschmunazars gebraucht 
im 1. Abschnitt die dritte Person um• sofort in die erste tiberzu- 
gelm: 	:12,7.74 	: hIbti.l.-.! 	tp'ilt.  112p 	nIrp ‘241 	;OA 	-1mi 'in '2::.., 	r1-11;. 
pass die zahlreichen Personenwechselim A. T. ein Pendant bilden, 
braucht nicht bemerkt zu werden. 
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Im Folgenden 	bedarf es 	fur obtrim 	•,Irl nur der Hiuweisung 
auf .nRtO bl Psalm 141, 3 wortlich der Vorhang der Lippen, 	wo 
die Lippen einer Decke verglichen werden, wie im gezos rigovuov 
die Zahne einem Zaun. 	Die Wurzel ist 331 herabbangen, wovon rOri 
der Trumm Jes. 38, 12 und das Haargehange Cant. 7, 6 Ittiril ri'n 
17.311N, 	wobei 	aus der Vergleichung mit im-Iat hervorgeht, 	dass 
man unter 71',1 eine Decke von Zeug zu verstehen hat, mit der 
das voile Haar metaphorisch bezeichnet wird. — Was brine an-
belangt, so ist dies nach Exod. 26, 24 ; 36, 29 ein Ausdruck, der 
im Bauwesen gelitufig war and far symmetrisch oder doppelt ange- 
brachte Binge diente. 	Es 	sollen 1. 1. an zwei Seiten des Bundes- 
zeltes - Ecken r*41D7; aus je zwei Brettern gemacht werden , und 
diese 	Bretter 	(lege . '73t1r) ro,7n rt-r 	viln,1 	:-.1trz'v 	0,701-1 rrl,  
laz5z4-s 	LXX &rat g 	 .60V xtirio19.ev zara TO ain-6 86ovtat 
'16ot be rwv xeTaXolv. 	Hiernach hat r.).3r1 denn Sinn paarig, gleich 
symmetrisch, and unter dein riont-t 1:.-; der Inschrift haben wir uns 
einen Vorhang aus zwei Teppichen zu denken, die in der Mitte der 
Thtire zusammenstossen and beim Durchgehen auseinandergeschoben 
werden kannen. 	Ein Vorhang dieser Art kann aber nur innerhalb 
des Hauses verwendet werden, er ist von dem-Thore verschieden, 
and unter -1,125 	ist keineswegs ein Thorbogen zu denken, sondern 
die Thorflugel selbst, neben denen kein Vorhang mehr Platz hatte. 
Das drtickt denn auch die Construction der Stelle genau aus, denn 
Abdelim schreibt my .-izt:im roqq. , dies Thor, was jeder mit Augen 
sieht, aber nicbt win:, ra 	•Irr) und dies Gehlinge, sondern ohne 
my mit blossem Artikel, den (wohlbekannten, brillanten) Vorhang. 

Vorhang and Thor hat Abdelim r 	rl'DT..p 	geliefert, 	fur den 
Ban eines Tempels. 	rsb,m hebr. das Thun ist hier in einer leicht 
modificirten Bedeutung gebraucht, die wohl Niemand  beaustanden 
wird, da das Wort phonikisch einfach machen heisst. 	Aber warum 
steht nicht n3r; des Tempels? 	Scholl Munk hat hierauf geantwor- 
tet: les Pheniciens sont moins prodigues de l'Article, hebritisch wurde 
man in diesem Falle den Artikel zu erganzen haben. 

Mit Z. 4 beginnt der zweite Satz, in welchem der Schreiber 
berichtet, 	dass . er andre Werke auch ganzlich aus seinen, Mitteln 
hergestellt habe, wahrend er zum Tempelbau nur beigetragen habe. 
Die Rede beginnt mit einem Hendiadyoin 'n 	..11',-, 	ich habe voll- 
endet , ich habe gebaut , 	was soviel ist als , 	ich habe vollstandig 
erbaut; 	and es ist eine auffallend schlagende Bestatigung des rein 
hebraischen Charakters des Phonizischen , dass gerade :-Cp so ver- 
wendet wird, da dies auch im A. T. gewOhnlich ist. 	lib mr-1123 	n':,z, 
Gen. 24, 9; 43, 2 aufessen, austrinken, lm-1 	;-;-:.z ausreden Gen. 24, 
15. Ueber die Auffa'sung der Uebers., die ich vorziehe, vgl. Nachtrag. 

Yon den rli. gebraucht die Inschrift -i 	wie das A. T. 1 Kiln. 
11, 7; 2 Chron. 33, 3; 2 Kng. 17, 9, denn auf den Bamoth stan-
den Gebitude, daher nine ,n; 2 Kng. 23, 19, die verbrannt wer- 
den konnten , 	yiin, deutlich redet 2 Kng. 23, 15 von einem 1131A 
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:-man Lot r' 	nniu. 	Die einzelne nnz war einem bedimmten 
GOtte geweiht, daher 1:,ra r1172= Num. 22, 41, und Salomo baut eine 
Barra dem Kemosch , dem Moabitischen Giitzen und dem Molek, 
dem Greuel der Ammoniter. 	Unser Abdelim widmete seine Bamoth 
dem Adon Milkom 	2 Kng. 23, 13, Jer. 49, 1, 3 LXX, pi. 	der, 
so 	bekaunt er sonst ist, bier zum ersten Male auf einem Monu- 
ment als Gattername gefunden wird. 	. Sonst ist er als Personen- 
name in dein Siegel Levy Phan. Stud. H. 	2 p. 31 im 	::ttznri 
oz57a vorhanden. 	Unter deu rnna selbst haben wir uns eine aus 
Steinen gemachte Erhohung zu denken, aus der sich spater natur- 
lich eine 	kunstgerechte Substruction 	entwickelte , 	auf 	dieser 	Er- 
hohung stand das n7..2  so kann das gleiche Wort yro, das far die 
Zerstorung des Altars, der aus Steiuen gebaut war Exod. 20, 22, 
gebraucht wird, 2 Kng. 23, 15 auch von der Zerstorung einer rim 
gebraucht werden. 

Wenn wir die Zahlzeicheu 	vorlaufig auf sick beruhen lassen, 
so milssen wir es doch der guten Laune des Abdelim danken, dass 
er tins bei dieser Gelegenheit den Beweis geliefert hat, 	dass die 
Construction der Nomiva und Zahlworter im Phonizischen dieselbe 
ist, wie im Hebraischen; wenn das Nomen nachsteht, so wird es 
im Accus. Singular gesetzt, daher die Form riul 111 33 ..• •, woraus 
zu schliessen ist, dass wenn es voransteht der Plural zu denkeu 
ist, also 33331; nn z.; punktirt werden muss. 	So sagt man he- 
braisch -iv trin01 tri.Tro 	Num. 3, 39 	zwei und vierzig Stadte, 
dagegen aber 	tr.  ri.  01 	1:1,-* / 	o,-1; 	Jos. 	19, 30, 	der 	aramaische 
Sprachgebrauch setzt das voranstehende Nomen in den stat. deter- 
minatus (emphat.), das nachstehende in den indeterm. (abs.), 	was 
kein andrer Dialect nachmachen kann, worin aber der tiefste Unter- 
settled 	beider Status 	seinen vollen Ausdruck 	erlangt. 	Beispiele 
dieser Art sind Warnungstafeln gegen die Annahme von Aramais-
men im Phanikischen, die Niemand ungestraft verachten darf. 

Zu Z. 5 bedarf es nur far run =r1,1,0 einer Bemerkung ; das Wort 
stellt sich von selbst zusammeu mit Jer. 18, 22 ,:y-il?3 mryti4 rip, 
sie graben 	eine Grube mich zu fangeu, vgl. 	Ps. 61, '7. 119, 85. 
Das hebr. Femininum 	verhalt sich zum phonik. Masculinum wie 
oben :It, zu /21. 	Wahrend im Hebritischen das Wort eine Fall- 
grube bezeichnet, kann es im Pliiinikischen, wie es aus dem Verbum 
nay hervorgeht, nur eine ausgemauerte Cisterne bedeuten; Fallgru-
ben wird Abdelim nicht gerade dem bw. DI,  gernacht haben. 

Z. 6. 	II6chst bemerkenswerth ist die Form .,:z, von dem 
bekannten phonikischen pz =--old. 	Da das , nach dem Zusani- 
menhange kein Suffix sein kann, so ist es dieselbe Bezeichnung des 
auslautenden Geuitivvocales, die auch im Hebraischen ab und zu 
erhalten ist. 	Im Hebraischen zeigt es sich haufig vor Prapositionen, 
z. B. Thren. 1, 1 niriva nrin tria 	,r.i.r! , Ps. 113, 5 ,:rmv.r1 
mai', U. s. w. und auch am Infinitiv trt;,-p Dv.  -. ,10)rik Ps. 113, 8., 
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beides tritt 	in 	unserer Stelle ein 	... 	-.) 	= hebr. ., 	rirr!?:. 	Die 
Lesart nzo = .-IT ist von Levy durcli • Verglefehung von Ath. 1. 
erhartet. 	Dass 	owe mit ttti verbunden auch hebraisch ist, 	zeigt 
Ps. 135, 3 ton ', 	imtib 1-17pT. 	Die Theilung der Zeile hat we- 
sentlich• schon Levy gefunden. 

Z. 7 	liest Renan nut, 	wo ich i=N vorziehe wegen des ge- 
schweiften Schaftes des • 4). 	Da nach Z. 1 die gauze Inschrift die 
einer Votivtafel ist, 	so 	liegt es 	nahe in dem 133,0 nnn die Ver- 
anlassung des Geltibdes zu suchen, also limn als „far" zu nehmen, 
wobei der voile Ausdruck ware t :In tiri n uikt ri ri ill; tin in der 
Bedentung Bein 	ist aus der Marseiller Inschrift Z. 8 bekannt; 	oh 
Plural oder Singular zu denken ist, lasst sich nicht entscheiden. 

Bedenken erregt mir ”=ti ; da es Bach constanter phtinikischer 

SOIhreibweise nicht far 041 genommen werden kann, so schlage ich ... 
die Lesung n:mg vor, wobei ich zugebe, dass die Suffixform ,z im 
Nomen ganz vereinzelt ist. 	Videant alii. 	Uebrigens nimmt Munk 
selbst 	in einer Form 	olnItp 	ein 	) 	epentheticum 	an 	= prlki? 
Eschmunaz. Z. 9. 10, wogegen das dort vorkommeude opn, das von 
Munk als I= gedeutet ist, sich leichter durch nr; 16st. — 	Die 
letzten Worte der Inschrift bedurfen keines Commentars. 

Was schliesslich die Zahlzeichen betrifft, so kann fiber 3.20 
kein vernunftiger Zweifel bestehen, die capitolinische palmyrenische 
Inschrift hat daftir ), die ubrigen Palmyrenen 3, die altern pho- 
nikischen Formen Bind ICy , A, H, N, 	am nachsten kommt 
unser Zeichen der palmyrenischen Form. 	Da tiber die Einer eben- 
falls kein Zweifel sein kann, 	und da wir in der zweiten Zahl 
3333 ..-_- 80 haben, also sehen, dass wie in den bekannten Zahlen 
lies. Mon. p. 85 f. die Zehner durch Addition von 20 und 10 ge- 
bildet wurdeu, so bleibt fur X.: nur der Werth 100.  iibrig. 	In den 
Hunderten aber pilegte man die bestimmenden Einer vorzustellen, 
also bli = 200, .0'1  ie # 	11=_—_ 150 (Mass. Z. 6), da hier 
nur 	ein liner vorsteht , 	so ist 3333 x_. 	rinz =_- 180, aber 
rtu311133L••== 243. Uebrigens stimmt das Zeichen fur Hundert nahe 
mit dem der capitol. Inschrift —7, noch nailer mit dem der syri-_ 
schen Mss. bei Laud Anecd. syr. Tab. XXV, und geht deutlich auf • 
die altphonikische Form pi 	oder 1) I zuritek, die ihrerseits 	mit 
der hieroglyphischen Figur 	=-.-...100 identisch ist, wie eine Ver- 
gleichung der ganzen Systeme lehrt. 	Vgl. mine Gramm. syr. p. 17. 

Ziehen wir unsere Resultate, so bestatigt diese Inschrift wieder 
aufs Neue, 	class Pkonikisch und Ilebraisch so gut wie 	identisch 

   
  



Geiger, jiid. Begritre und Worte i77;erhalb der syr. Literatur. 487 

waren, namentlich erseben wir das aus der Syntax der Zahlwiirter. 
Nene Vermehrungen unserer Wortkenntniss sind ntn die Cubus- 
statte, in bestimmen, 	'.1 Vorhang, t-i':n vollenden, 13b1:;73 der Gott 
Milkom , ty,; lieblich, rOpn(?) das Werk, rot die Cisterne, nnn 
im Sinne von pro wie hebr. iti min pietc. Exod. 21, 23 f. 	Hier- 
mit kann. Levy sein Lexicon bereichern. 

Sachlich belehrt uns das kurze Document fiber den Gebrauch, 
freiwillig zu 'heiligen Bauten Theile 	beizutragen, 	so 	wie 	dartiber, 
dass die Geltibde bei Krankheiten sick auch auf gemeinntitzige Ge- 
genstande wie Cisternen und Cultusstelleii erstreckten. 	Sie beweist 
endlich den grossen Reichthum der tyrischen Burger, unter denen 
ein einzelner so grossartige Stiftungen machen konnte, ahnlich wie 
jener Palmyrener lepeavotojaag die Caravanenkosten aus seiner 

41 	 i 	.1 

Tasche (almAn r.%::0) bezahlte. — Die Inschrift in seleucidische Zeit 
zu rucken liegt kein Grund vor, aus der Schriftform ihr Zeitalter 
zu bestimmen, getraue ich 	mich nicht, and viele Andere werden 
davor ebenfalls Scheu haben. 

Wie aber kam die Inschrift. nach Umm el Awamid? 	Jedenfalls 
auf die nattirlichste Weise. 	Umm el Awamid ist nicht fern von 
Tyrus, eine reiche Handelsstadt thut auch etwas fur Hire Umgebung, 
wie natiirlich also, class Abdelim den Tempel in der "Cabe von Tyrus 
verschiMern half, und dass er, urn sich a" 	017.51 7ZT zu machen, 
auf deco Gedenkstein am Tempel bemerkte, was er bier und ander- 
warts in Folge eines Gelubdes gethan babe. 	Das wird man dem 
reichen Herrn fur so viele Geldopfer zu Gute halten. 

Nachtrag. 	Bei wiederholter Ueberlegung scheint mir, dass fur 
rib 	ra rl',:37th Z. 4 besser zu lesen ist ,t-i':rq rit:1)2a1:, dens der 

Artikel in m durfte nicht fehlen, und man erwartef zu erfahren, 
welchem Gotte die Widmung galt. 	,r*zna in perfectione mea heisst 
damn ganz auf meine Kosten. 	So babe ich es (gegen die Erk1A- 
rung) noch nachtraglich in die Uebers. aufnehmen konnen. 

Judische Begrifle and Worte inuerhalb der sy ri se hen 
Literatur. 

Von 
Rabb. Dr. Geiger.  

In verwandten Dialekten kennzeichnet sich die Aufnahme von 
Begriffen 	und 	den dieselben bezeichnenden Ausdrucken aus dem 
einen in den andern vorzugsweise durch den Umstand, dass die be- 
treffende Wortbildung gerade in der Bedeutung, 	welche sie zum 
Ausdrucke dieses Begriffes annimmt, 	keinen vollkommen entspre- 
chenden Stamm im eignen Dialekte nachweisen kann, wahrend de- _ 
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selbe in 	dem andern nahe verwandten naturgemass hervorgetreten. 
'Es ist dann sicher, dass das fertige Wort mit seinem Begriffe ein- 
gewandert ist. 	Das 	ist dem Syrischen gewiss schon in alter Zeit 
von Seiten des Hebraischen, 	namentlich von dessen spaterer Ent- 
wickelung, 	widerfahren ; in das Syrische, ursprtinglich die Sprache 
eines heidnischen Volkes, drangen jtidische 	wie spatter 	christliche 
Elemente ein and diese haben neue Begriffe wie Ausdrticke mit 
hineingetragen. 	Allein wir haben keine vorjudischen Denkmale dei 
Aramaismus; die Uebersetzung der hebraischen Bibel ist das alteste 
uns aufbewahrte syrische Schriftstuck,und sie giebt nicht blos ein 
judisches Bach wieder, sondern sie fa sst es auch vollkommen nach 
damals herrschenden jtidischen Anschauungen auf. 	Bei dem mass- 
gebenden Einflusse nun, den die Peschito far das gauze weitere 
syrische Schriftthum gewann, haben sich viele sicher von ihr zuerst 
und in einem von den fruhern abweichenden Sinne gebrauchte Aus- 
driicke in der Sprache 	eingebtirgert, auch wohl zahlreiche Schoss- 
linge getragen, so dass ihre urspriingliche Fremdheit nicht mit sol- 
cher Bestimmtheit naehzuweisen ist. 	Es 	fehlt auch bier freilich 
.nicht 	an 	Kriterien , 	wonach 	die Einwanderung der Begriffe 	and 
Worte, die Umgestaitung der Bedeutungen aufgczeigt werden kann, 
dennoch unterliegt die Combination dann immer nod dem anzwei-
felnden Widerspruche. 

Weit grOssere Sichorheit biotet 	sich uns dar, wenn derartige 
Ausdrticke eine Zeit lang von einflussreichen Schriftstellern gebraucht 
werden und dennoch das Btirgerrecht nicht gewinnen konnten, sich 
viehnehr spater wieder verloren ; 	hier wird die Aufnahme anders- 
weber fest verbargt. 	Wenn demnach Ephram Worte gebraucht, 
welche in dem Judenthume seiner Zeit and Gegend ttblich waren, 
dieselben dem Syrischen mehr angepasst als entstammt sind und 
in 	der spateren Literatur nicht wiederkeliren: 	so wird man ohne 
Bedenken zugeben; dass dieselben im Ideen- und Wortaustausche 
von den Juden entlehnt worden. 	Die geistige Bewegung war in 
den persischen Provinzen zur Zeit Ephram's unter den Juden mach-
tig genug, und was in deren Schulen als Begriff und entsprechendes 
Wort, sei es als von fruher tiberkommen, sei es als neu ausgepragt, 
seine anerkannte Geltung hatte, erwarb Bich auch unter den christ-
lich syrischen Zeitgenossen Aufnahme, ohne jedoch zu einem sol-
chen untrennbaren Eigenthume zu werden, dass es auch far alle 
Zeit sich erhalten hatte.  

Es 	miigen 	im Folgenden einige derartige Worte vorgefiihrt 
werden, die zugleich in Betreff des durch sie ausgedruckten Be- 
griffes Beacbtung verdienen. , 

1  
	, 	,  

1. 	-a.,..i. Dieses Wortes bedient sich ausschliesslich Ephriim 
and zwar im 	Shine von: barmherzig; 	or gebraucht 	es nament- 
lich 	auch 	von Gott 	(vgl. 	Bickel!, 	carmina Nisibena s. v. 	p. 65). 
>c1J.,5 	heisst eigentlich ins. Syrischen: 	lichen, nicht wie im fiebra,i- 
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schen : sich erbarmen. 	Es findet sich zwar in den Bibeliibersetzun- 
gen auch in diesem Sinn, fast haufiger jedoch wird ' 	gebraucht, 
das dem Syrischen in dieser Bedeutung eigenthilmlich ist, und jeden- 
falls kommt 1.-1.Vai45 nicht fruher vor. 	Diese Form 	Inns 	chald. 
MI]rtl ist aber. dem spittern Judenthume sehr gelaufig, und nament-
lich bedient sich der babylonische Thalmud des Wortes ganz ge- 
wohnlich fur: 	Gott. 	Diese Bezeichnung Gottes als des „Barmher- 
zigen" 	ist nun von den Juden zu den christlichen Syrern tiberge- 

gangen, gerade wie auch Mohammed 0..... 3J1 aufgenommen hat, sei 
es class 	er umnittelbar aus 	der jtidischen 	oder mittelbar aus der 
syrisch- christlichen Quelle 	geschOpft 	hat. 	Wie 	das Wort 	trots 
dem Ansehen Efram's sich nicht im Syrischen behaupten konnte, 
so hat es auch der noch grOsseren Autoritat des Koran widerstan-
den mid von vorn herein unter den Arabern Widerspruch gefunden 
(vgl. Sprenger, das Leben und die Lehre des Mohammad I, S. 79. II, 
S. 	198 ff.). 

2. 4.1-6.aa. 	Das Verbum Iztu, 	dem llebriter so gelitufig, in 
der Bed.: wohnen, ist im Syrischen daftir weit weniger tiblich; der 
Aramiter setzt daftir tint). 	Von Gott gehrauchen es die biblischen 
Scbriftsteller httufig: in der Mitte der von ihm Auserkornen weilen. 
Man fund 	diesen Ausdruck spitter als etwas zu stark sinulich uud 
mildcrte ihn 	dadurch , indem man daftir setzte: 	Gott lasse seinen 
Namen ruhen int. pie (vgl. m. Urschrift S. 322), eine Aenderung, 
die auch in den hiblischen Chaldaismus Esra 6, 12 eindrang. 	Die-
ser Ausdruck ist jedoch in seiner urspriinglichen Gestalt als pti, 
wie in seiner Aenderung in Pael mit dem Zusatze von ;mt ein 
Eindringling aus dem 	ilebraismus in den bibl. Chaldaismus; 	der 
Syrer (wie auch das Thargum) setzt durchgehends daffir 01.U140 .-hiibi 
withrend Esra 6, 	12 . in seine? Uebersetzung eine Corruption ver- 
schiedener Wiedergaben 	sich findet. 	fin Judenthum nun bildete 
sich daraus der Begriff der r-tri2.5, worunter man sich einen sicht-
baren Lichtausfluss der unsichtbaren Gottheit dachte, ahnlich wie 
vimn in der Bibel und die Doxa bei den Alexaudrinern. 	Begriff 
und Wort findet sick nun bei Ephram (Bickel' p. 67), und wiederum 
nur bei ihm, gerade wie tut.,K. im Koran (vgl. Sprenger III S. 
251 Anm.). 	 . n, 	9 	V 

3. ...or° und ...a roLl. 	Wenn die mei ,  bisher besprochenen 
Worte unmittelbare Besiehung auf Gott haben; 	so betrifft dieses 
dritte 	eines der  wichtigsten sittlichen Lebensverhaltnisse , die Ehe. 
Nur das Judenthum bildete von der Wurzel ui-m, heilig sciu, das 
Piel : 	heiligen mit dem Sinne: 	an Weib sick antrauen , sich aus- 
schliesslich weihen. 	Mau mag von den Formen, unter welchen das 
Judenthum die Sehliessung der Ehe ,feststellt, 	urtheilen wie man 

   
  



490 Geiger, jiid. Begriffe und Worte innerhalb der i;yr. Literatnr. 

wolle: dieser Ausdruck, 	welchen das nachbiblische Judenthum fur 
die Aneignung der Frau von Seiten des Mannes constant gebraucht, 
bezeichnet 	die Heiligkeit, 	welche 	dem ehelichen 	Bunde beigelegt 
wurde, auf das Entschiedenste. 	Ephram kennt wiederum das Wort 
(Bickell p. 62), aber auch nur er 1 

ill 	11 
4. 	ict) 	Wie dieses Wort, das seinem Stamm und seiner 

Form nach nichts anderes als „ein Sagender" bedeuten kann, bei 
Ephram (vgl. Bickell p. 37) im Sinne von studens, laborans, also: 
den Studien obliegend, 	gebraucht wird , 	begreift man auch 	erst, 
wenn man die Sitte in den damaligen jtidischen Lehrhausern sich 
vergegenwartigt, nach welcher. das Wort zu dieser Bedeutung ge- 
langte. 	Der Hauptlehrer hielt seinen Lebrvortrag, 	der aber durch 
einen mit lauter Stimme begabten jfingern Mann, der zugloich die 
Worte des Vortragenden dem Verstandnisse des Publicums nailer 
zu bringen hatte , wiederholt wurde; 	er war der Nachsagende , der 
:1n17-its , und das war dann die stehende Bezeichnung fur den Lehrer 
der untergeordnetern Stufe (vgl. auch Levy im chald. WOrterbuche 
s. v.). 	In diesem Sinne nimmt Ephriim das Wort auf. 

T 	T 	T 	 • 

	

5, cri.o cn...i., 	Von diesem Schulausdrucke, der sich, wie es 
scheint, auch nur bei Ephram und Zeitgenossen (vgl. ausser der bei 
Bickell p. 52 besprochenen Stelle noch carmina Nisibena 46; 179. 
48, 103. 111. 55, 3. 	61, 83. 	75, 103 und den dem Eusebius zu- 
geschriebenen Stern ed. Wright S. 13 Z. 16) findet, ]asst sich aller-
dings nicht mit solcher Bestimmtheit behaupten, dass ihn die Syrer 
nicht selbst gebildet , 	sondern ihn von den Juden entlehnt babel]. 
Doch dtirfte dies wohl deshalb wahrscheinlich sein, weil er unahn- 
Bch der den Syrern gewohnlichen Breite weit mehr den knappen 
Charakter der thalmudischen Schulausdracke an sich tragt und weil 
er spater nicht mehr vorkommt, daher auch seiner eigentinimlichen 
Bedeutung 	nach noch nicht ganz geuau erklart ist. 	In der thal- 
mudischen Discussion wird oft aus der Combination verschiedener 
Lehraussphiche eine weitere Bestimmung erschlosseu , so dass auch 
fernliegeude Gegenstande 	mit in Betracht gezogen werden intissen. 
Dem gegentiber wird nun von einer Folgerung , die es nicht nothig 
hat, dass 	zu ihrer Feststellung Entlegeues zu Hulfe gerufen wird, 
gesagt, sie folge rrzi rrin'on aus ihm und durch ihn, aus der Sache 
selbst ohne alle weitere Beihtilfe. 	In diesem Sinne nun gebrauchen 
den Ausdruck auch die syrischen Kirchenvater. 

Mit dieser kleinen Lese entlehnter Begriffe und Worte durfte 
wohl die an 	der Spitze ausgesprochene Behauptung von dem zu 
einer 	Zeit ausgetibten, Einflusse 	des Judenthums auf die 	syrische 
Anschauung belegt sein. 	Bei der noch herrschenden lexikalischen 
Unsicherheit im Syrischen muss man freilich 	darauf gefasst sein, 
dass die Angabe, ein Ausdruck finde sich ausschliesslich bei Ephram 
und seinen Zeitgenossen, 	spater widerlegt werden mag durch ein 
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sorgftiltigeres Nachsuchen in der weiteren syrischen Literatur; doch 
haben die besprochenen Worte bis jetzt ihre Aufnahme lediglich 
nach Ephram gefunden, und sind sie auch mir sonst nicht weiter 
aufgestossen 

Bei einem Worte mochte ich nur eine Vermuthung aufstellen. 
• • 	0  

Ephram gebraucht ‘--3001 an einigen Stellen fur die Unterwelt. 	Bickell 
(S. 	42) 	vergleicht daftir das 	Hebr. 	-Mir? ; 	allein dasselbe wird 
nirgends in diesem Shine gebraucht. 	Dennoch scheiut es von den 
Juden 	der damaligen ' Zeit so aufgefasst worden zu sein

' 	
obgleich 

mir in den Ueberresten ihrer Literatur keine Andeutung davon be- 
kannt ist. 	Symmachus namlich nimmt, wie ich in meiner Abhand- 
lung fiber ihn (Jud. Zeitschrift f. Wissenschaft und Leben I S. 57) 
darauf hingewiesen habe, zu Jes. 33, 3 das hebr. from buchstablich 
in 	seine Uebersetzung auf, d. h. er betrachtet es als Eigennamen. 
Ihm folgt Hieronymus insofern, als er bemerkt, die Hebraer ver-
stiinden unter diesem Worte den Engel Gabriel, and so ubersetzt 
er denn schlechtweg: angelus, was in der Vulgata beibehalten worden. 
Nun wasste ich, wie gesagt, diese Andeutung des Symmachus —
keine der sonstigen alten Uebersetzungen theilt sein Verfahren — und 
die Behauptung des Hieronymus sonst nicht aus der - jtidischen Lite- 
ratur zu belegen. 	Freilich behalt auch das Tharg. das Wort bei, aber 
dasselbe thut es gleichfalls nicht blos Jes. 13, 3, sondern auch 16, 14, 
wo die Bedeutung sicher die der Menge ist. 	Auch wenn ein Thal- 
'nudist den folgenden Theil des Verses: vor Deiner Erhebung wurdeu 
die Volker zerstreut , dahin deutet, (lie Scharen des Sanherib batten 
die heiligen Himmelsthiere (am Ezechiel'schen Gotteswagen) Loblieder 
singeu, Wren und seien davon gestorbeu (Sanhedrin 95 b), so kann 
daraus noch nicht sicher geschlossen werdeu, dass er auch im vor-
angegangenen Theile die Stimme des lin rt als solche eines Engels 
aufgefasst habe, obgleich der Zusammenhang dann wobl die Deutung 
unterstritzen wiirde, darunter den Todesengel zu verstehen. 	Jedoch 
wenn auch sonst kein Beleg vorliegt, Symmachus and Hieronymus 
gentigen uns als Zeugen, dass man damals din; 	als einen Engel 
und zwar als einen die Frevler strafenden, dem Abgrund zufiihren- 
den betrachtete, und so ist es sehr walu:scheinlich, 	dass Ephram 
diesen Namen von den Juden aufgenommen babe. 

In diesen Zusammenhang gehiirt auch das in Bd. XX S. 462 f. 
, 	..9 	, 

	

besprochene 1-B.C=i 	t..a.11:1Z5), nur datirt die Hertibernahme des 
Wortes schon aus fruherer Zeit, • und hat es sich langer 'erhalten. 
Es ist aus dem Spathebraischen liml in dessen enger Bedeutung, 
als 	blos 	von dem Herrn der Welt gebraucht, 	znnachst in das 
Evangelium Johannis 20, 16 aufgenommen, wo die den auferstan-
denen Jesus wiedererkennende Maria Magdalena ihre ganze Ver- 
ehrung 	mit diesem einen Worte ausdrtickt , 	und ist mit diesem 
einen Worte scion wieder die eigenthtimliche Stellung , welche die- 
ses Evangelium Jesu beilegt, hinlomglich charakterisirt. 	Wir begeg- 
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nen dem Worte dann wieder in dem von Wright herausgegebenen 
Maria-Btichlein 	und der Chronik des Dionysius; 	eingebilrgert hat 
sich das Wort jedoch nicht. 	Daher ist man auf den irrigeu Gedan- 
ken gekommen, indem noch die Stellen aus der Chronik ubersehen 
worden, das Wort als ,,Klein- 	oder Zartlichkeitswort" zu fassen, 
wahrend .es gerade im Gegentheile ein Wort der Verehrung ist, 
das ausschliesslich von Gott oder Christus gebraucht wird. 	Mit 
Ignorirung des Ursprungswdrtes limn 	will nun 	der Urheber jener 
unrichtigen Auffassung dieselbe festhalten, indem 	er meint (G. g. 
A. N. 46 S. 1831), „class man auch in der -gemeinen 	deutschen 
Rede wohl vom 	,lieben Gotte" spricht", 	Wir uberlasseu getrost 
die Entscheidung 'den Sachkennern. 

Frankfurt a. M. 25. Nov. 1866. 

Nachtrag zu der Abhandlung fiber neuenttleckle kulische 
Bleisiegel. 

Von 

• Dr. Stickel. 	• 

Als ich vor Jahresfrist in der Abhandlung ,fiber neu entdeckte 
kufische Bleisiegel 	(Bd. XX 	dsr. Ztschr.) die Hoffnung aussprach, 
dass bei Hamadan, dem Fundorte der beschriebenen Stucke, wohi 
auch 	noch andere Denlonaler dieser Art an das Licht kommen 
kiiiniten, hatte ich nicht erwartet, schou jetzt, wenn auch in ande- 
rer 	Weise, 	meine 	Vermuthung 	et-flint 	zu 	sehen. 	Es sollte 	sich 
auch bier die fast wundersame Wahrnehmung bestatigen; dass sobald 
sick die Forschung auf gewisse bis dahin vemachlassigte und im 
Dunkeln liegende wissenschaftliche Gegenstande richtet, diese auch, 
als 	ob ein Bann gelost ware, 	nun plotzlich 	zu Tage 	treten und 
oft an Orten, 	wo man sich dessen am wenigsten versehen hatte. 
So ist mir bald nach dem Erscheinen jenes Aufsatzes von Urn. • 
Karabaeek in Wien folgende briefliche Mitthcilung zugegangen, 	(lie 
eiue dankenswerthe Erweiterung unserer Kenntniss von dem bereg- 
ten Gegenstand bietet. 	Derselbe schreibt: 

„Im vorletzten Hefte der D. M. G. batten Sie- bei Gelegenheit 
der Beschreibung mehrerer .an das Grosshrzgl. orient. Munzcabinet 
zu 	Jena tibermittelter kustischer Bleisiegel 	S. 	373 	beispielsweise 
erwahnt, dass der Seldschugen-Sultin Ghajath-ed-din Kaichosra im 
Jahre 1241 n. Ch-r., als er um die Hand ciner Verwandten 	des 
byzantinischen Kaisers 	warb , 	ein 	mit goldener Bulle versehenes 
Schreiben nach Konstantinopel sandte. 	Es gewahrt -,miE. ein beson- 
deres Vergntigen, 	Ihnen 	eine Bleibulle des genannten Sultan's tats 
geringen Nachtrag zu Ihrer — Arbeit — mitzutheilen. 	Die AO- 
schrift, welche auch auf einem zweiten noch in meiner • Sammlung 
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befindlichen gleichen Stacke‘ durch die Ausbreitung des Stempels 
aber den Schratling leider unvollstandig ist, lautet : 

[4.]6c)51 0lt-11-11 

Lia- ,̀331.5 Leri-)J1  c.:Aer= 
[..A..-§14 04 3r0••••:--81 

Obwohl das Stuck racksichtlich der Legende ganz den Charak-
ter der Geldpragen tragt, so weicht die Vorstellung der Rtickseite 
von . der sonst gewahnliehen• symbolischen Darstellung der Sonne 
im Rucken des Low en auf den Silbermunzen dieses Sultan's 
ganzlich ab, und verleiht dadurch dem Siegel ein erhOhtes-Interesse. 
Wenn — wie Aba-l-faradsch, Hist. Dyn. p. 319 berichtet — jene 
Darstellung auf den Mfinzen.  eine Huldigung Kaichosra II far seine 
geliebte Gattin, die georgische Prinzessin, sein solite, weil der Lowe 
als Zeichen der Starke den Sultan und die Sonne als Sinnbild der 
Schonheit die Sultanin bedeute, beide zusammen aber auch die 
glitckfiche Constellation 	andeuteteu, in welcher der Sultan geboren 
sei (was jedoch keineswegs mit den Berichten der Geschichte aber- 
einstimmt): 	so blcibt die Willig neue Erseheinung von zwei mit 
dem Bilcken einander zugekehrten und aufsteigenden LOwen unter 
dem Bilde der Sonne — wie 	das Siegel sie bietet — auffallig. 
Ich wage hier noch keine Deutung, erlaube mir aber als fast gleich-
zeitige Beispiele ,einer klmlichen Darstellung auf jene Mtinzen des 
mit 	den 	Seldschuqen in freundschaftlichem 	Verkehr gestandenen 
KOnig Leo II von Kilikien oder Armenien hinzuweisen, welche ana-
log mit dem Bleisiegel — unter einem kreuze , als dem christ-
lichen Symbol — zwei von einander abgewandte aufsteigende Uwe!' 
zeigen." 

Ichkann die Richtigkeit der Augaben des Hrn. Karabo,eek 
bestatigeu, da mir das eine Stuck, welches derselbe mit dankens-
werther Liberalitat dem hiesigen Grosshrzgl. or. Munzcabinet verehrt 
hat, 	im Originale, und das andere in wohlgelungener photographi- 
scher Abbildung vorlicgt. 	Die aussere Gestaltung anlangend, ent- 
spricht es den in meiner frilhern Abhandlung beschriebenen vorerst 
darin, dass auch hier durch den Metallkorper eine Oeffnung fur 
einen Fadendurchzug vorhanden ist, die den Gebrauch als Bulle 
beweist; dann durch die gleichen Einkeibungen beim Ausgange der 
Oeffnungen. 	Nur aber mit dem einen; unter No. 9. Miller vor-
geftibrten Siegel ist ibm die Bepragung beider Seiten gemeinsam. 
War ich bei jenem Stficke des hamadaner Fundes einzig durch den 
Schriftcharakter der ganz fragmentarischen Legenden und das Rei-
terbild auf der Rackseite darauf gefuhrt worden ' dasselbe von den 
Seldschuqen berzuleiten, so wird das nun durch dieses sicher selbi- 
ger Dynastic gehOrige Siegel noch weiter bestatigt. 	Denn wir haben 
bier eben so wie dort, ausser der zweiseitigen Bepragung, auf der 
Ruckseite auch ein Bild, und noch zieht sich um die Legende der 
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Vorderseite bei beiden Stticken eine geperlte. Einfassung. 	Im Uebri- 
gen kann es 	bei der Zuweisung jener No. 9. an die Seldschuqen 
P e rsi ens auch jetzt noch bewenden , withrend die Exemplare des 
Hrn. Karabacek dem Seldschucen-Sultane Kleinasiens zugehoren. 
Ich glaube noch bestimmter, sofern die Munzlegenden einen Schluss 
gestatten, unter den mehreren Prtigestatten dieses Ftirsten, Iconium 
(Qoniah), als den Ort bezeichnen zu kiinnen, von welchem diese bier 
neu auftauchenden zwei Siegel stammen. 	Penn wenn es an und fur 
sich schon wahrscheinlich ist, 	dass die Erlasse, 	denen 	die Bullen 
angefugt waren , von der Residenz Kai Chosru's ausgingen , welche 
Iconium war, so zeugt hierfur noch. die Graphik , der Schriftductus. 
Mir liegt,eine betrachtliche Zahl Munzen dieses Ftirsten vor. 	Denen 
von Siwas und Iconium ist zwar das Bild des 'Amen, aber in nach 
rechts schreitender 	Stellung, 	mit dem vollen 	Sonnengesicht fiber 
dem Rticken , gemeiusam , 	die Schrift dagegen hat einen verschie- 
denen Charakter ; 	auf den Pragen von Siwas, der zweiten Haupt- 
stadt des Reichs, mehr einen gedrungenen, scharfkantigen, lapidari- 
schen; 	auf denen von Iconium einen schlankeren, rundlichen, flies- 
senden, ganz so wie auf dem vorliegenden Siegel. — Wenn unsere 
beiden Exemplare also 	in Kleinasien ihren 	Ursprung batten', 	so 
sind sie auf einem weiten Umwege bis zu uns gelangt. 	Denn wie 
Hr. Karabacek berichtet, erhielt sie der fruhere Besitzer, Hr. General- 
Consul Huber 	in Kairo , von einem italienischen Reisenden , der 
sie aus Khorsabad, dem bekannten Dorfe bei Mossul, mitgebracht 
hatte, wo sie mit anderen , auch antiken Miinzen gefunden wurdeu. 

Ich kann mich der Vermuthung nicht entschlagen , dass der- 
gleichen orientalische Siegel oder Bullen aus alter Zeit noch 	an 
manchen Orten in Europa verborgen ruhen. 	In den Archiven der 
Staaten, 	wie Spanien , Italien , Frankreich 	u. a. , welche mit dem 
Oriente in mannichfachem politischem oder merlcantilem Verkehre 
gewesen sind, kOnnen die darauf bezuglichen Documente nicht vollig 
verschwunden sein ; gelange es, dergleichen alte Siegel in grosserer 
Zahl an das Licht zu ziehen, so wtirde ein neuer Wissenschafts-
zweig entstehen, welcher, wie die von uns behandelten Stucke erwei-
sen , nach verschiedenen Richtungen hill eine ergiebige Ausbeute 
gewahren wurde. — 

Wie wunderbar I 	Kaum habe ich vor wenigen Tagen die vor- 
stehenden Zeilen niedergeschrieben , 	da erhalte ich von Hrn. 	D. 
Mordtmann die Nachricht, dass Hr. Reichsrath Subhi Bey in Kon- 
stantinopel eine Sammlung von ca. 	500 — sage ftinfhundert — 
byzantinischen Bleisiegeln erhalten hat, welche ktirzlich dort gefun- 
den worden sind. 	Hoffentlich werden wir nicht allzulange auf eine 
nahere Auskunft daruber und ob auch muhamrnedanische darunter 
befindlich sind, 	zu warten haben, da unser gelehrter und thatiger 
Herr College mit der Untersuchung betraut ist. 

Jena. 
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Mimilen zur Topographic des alters Jerusalem. 	II. 
Von 

Kirchenrath Dr. Ilitzig. 

Wir kennen die Lage des Teiches, welchen Josephu s (im 
Accus.) Amygdalon nennt (Jild. Kr. V, 4, 11.): 	es ist der Patriar- 
chenteich, der Teich Hiskia's; aber was besagt sein Name Amygda- 
lon? 	Einer Mandel ahnelt seine Gestalt micht; 	und wofern dort, 
was man nicht weiss, Maudelbaume standen, so wiirde der Genitiv: 
'AttvyaaA(.4 oder '  ettyrSaliTs das Richtige sein. 	Zu ihm heruber 
blickten aus nachster Nithe sudlich die drei Thurme der KOnigs-
burg; aus Run ohne Zweifel holte' man in den Hippikos das Wasser 
(a. a. 0. 7, 3.): er wird wohl tr,'147?:- rivi 	oder 'v:141rr — ge- 
heissen haben ; mid Josephus hat wie auch anderwarts Auklang 
an das Griechische beliebt. 	Freilich sprach man zu jener Zeit in 
Palastina nicht mehr altliebraisch, sondern einen syr. Dialekt. 	In-
zwischen wird eig ovvaecrizOv acStxiag Apg. 8, 23. wohl -IRA ruin.: 
gelautet-  haben (vgl. Jes. 54, 8. 9u:p clIttoz); 	auch s+r:7q :I Marc. 
8, 10., 	zum Thurme ti,0173 gehorig, 	ist noch hebraisCh; 	und 	ein 
ithnlicher Fall wird 	unnutielbar folgen. 	Es scheint: 	wie die alte 
Schrift sich auf den Miinzen erhielt, so fristete die heilige Sprache 
sich in einzelnen Formeln, und blieb far offentliche Namengebung 
neben dem Vulgar-Idiom im Gebrauche. 

Dieses Namens Bedeutung verschliigt ubrigens nichts; dagegen 
auf die Meinung von zokviAM'ecr ...Ereovaiov kurz vorher kann 
etwas ankommen. 	Es ist der jetzt sogenanute Bethesda beim so-
genannten Stephansthor; aber dass er ein „Sperlingsteich" sei, will 
nicht einleuchten. 	Es gibt eine Stadt der Vogel, eine der Habichte, 
eine Insel der Habichte (Strab. 758. 817. 773.), ein Wasser ited-
xwv Jos. 19, 46., eine Stadt ;t-iies;; uberall, wie recht, steht der 
Genitiv in der Mehrzahl: 	soil da unser Teich nach irgend einem 
einzelnen Sperling benannt sein? 	2'reovt9'iov bedeutet S e i fen - 
kraut, wie es der Walker zum Reinigen wollener Kleider brauchte, 
z. B. die shagarat el duweideh (s. Zschokke, Beitr. zur Topogr. der 
west!. Jordansau S. 16.); und nun stand gerade in dieser Gegend, 
im Nordosten der Stadt das Denkmal des Walkers (Joseph. a. a. 0. 
4, 2.). 	Dass hier am Teiche selbst 	solche Seifepflanzen wuchsen, 
dunkt unwahrscheinlich. 	Der Teich hiess vermuthlich root -t riven, 
indem rrilh, 	Reinigung, Lauterung (Ez. 	20, 37.), 	auch 
Reinigungs mittel, P o t a sc he bedeutet; mid Josephus hat tiber-
setzt, so gut er konnte. 

Diess ist also der Teich, an welchem der Walker die wollenen 
.0bergewander reinigte; 	somit aber liegt auch dort im Nordosten 
das Walkerfeld, und der „Bethesda" oder auch „Schafteich" ist und 
bleibt der obere Teich Jos. 7, 3., welcher aus dem obern Ausbruche 
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der Wass& Gihons bis dahin gespeist ward, dass Hiskia selbigen 
verstopfte and das Wasser westwtirts hinableitete zur Davidsstadt 
(2 Chron. 32, 30. 	vgl.. Sir. 48, 17). 	Wenn es 	wie Andern auch 
mir (zti Jes. a. a. 0.) naturlich scheinen musste,das Denkmal des 
Walkers mit dem Walkerfelde in Verbindung zu bringen; so mochte 
dagegen 	Robinson (Neue Untersuchungen S.-  129.) meinen , es 
sei gerade ebenso nattirlich, sie nicht zu verbinden, — weil n5,mlich 
Jes. 36, 2. der Assyrer beim obern Teiche an der Strasse des Wal- 
kerfeldes Stand nimmt, und die ',46o-vpicov traps tflo14 	Jos. Jud. 
Kr. V, 7, 3. 12, 2. offenbar auf das Nordwestviertel der Neustadt 
trifft (Robins, a. a. 0. S. 131.). 	Indem 	er jedoch S. 130. 	N. 2. 
offen lasst, unter dem „Lager der Assyrier" zu Jerusalem das Lager 
Nebucadnezars 	oder 	eines 	andern 	assyrischen 	oder 	chaldaischen 
Heeres zu verstehn, wird sein Argument hinfallig; und es ist ihm 
entgangen, dass mit den Assyrern die Seleucidischen Syrer gemeint 
sein kOnnen.  (s. zu Ps. 83. 	m. Einl.), 	dieso bei dem selben Jo- 
s eph u s 	Arch. XIII, 6, 7. 	als Assyrer wirklich aufgefahrt sind. 
Ob Rabsake Mager als auf die Dauer eines Tages, ob die assyri-
schen Feldherrn 2 Chron. 33, 11. uberhaupt vor Jerusalem Lager 
schlugen, weiss Niemand. 	Hingegen lagerten die Syrer ,vermuthlicb 
b ei Jerusalem 1 Macc. 1, 20., belagerten die Stadt 1 Macc. 9, 3. 
— Arch. XIII, 6, 7. Mit um der sieben Lager willen fur uns zur 
Seite — ; und aus soviel spaterer Zeit konnte Andenken und Name 
sich leichter erhalten haben, wahrend von der altern her daA ftinf- 
zigjahrige Exil Beides eher verwischte. 	Wenn schliesslich Robi u-
s o n S. 127 ff. tivo: fur das Ende des Wasserlaufes statt fur den 
Anfang zu halten scheint, so s. dgg. z. B. Ps. 107, 33.; and wenn 
er ihn selber in den Westen legt, so widerspricht dem die Stolle 
2 Chron. direkt. 

Ferner beharre ich nun auch auf meiner alten Behauptung, 
der „ober Teich" sei mit dem „alten Teiche" Jes. 22, 11. identisch. 
Namlich das Becker], welches hier in den Tagen des Hiskia fur die 
Wasser des alten Teiches gemacht wird ,*ist der Teich Hiskia's, 
in welchen er 2 Chron. 30, 32. die Wasser des obern tmin leitet. 
Ferner stand ripailm ,-,11, (Neh. 3, 13. 12, 39.) .offenbar im Nord 
osten; und ich tibersetze: das Thor des alt en Teiches (a. die 
Beweisfuhrung Theol. 	Stud. 	u. 	Kr. 	1830. 	SS. 	44. 	45., 	zu Jes. 
S. 76. N.), gleichwie Ez. 	8, 	3.: 	das Thor des innern Vor- 
h of e s. 	II up fold 	(in 	dieser Zeitschrift XV, 	231.) 	findet, der 
Ausdruck konne „nattirlich" nicht d a s al t e Thor bedeuten ; die 
Erganzung rt-14 aber verwirft er als wegen der Lage iiicht passend 
and will vielmehr r:41r, erganzt wissen. 	Indess „alter Teich" war 
ein wirklicher Begriff, 	ausgesprochen Jes. 	22, 	11. durch rirp 
ryn:!; von einer „alten Ringmauer" dgg. sagt das A. Test. kein 
WOrichen. 	Hupfeld glaubt Neh. 	3, 	8.: 	sie liessen Jerus. 
bis zur breiten Mauer, fur seine Meinung anfuhren zu durfen. 
Nicht bless kraft der Grammatik besagen die Worte unmoglich, 
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was It zulasst, dass die Chaldaer oder friiher 	die Israeliten die 
Stadt d. i. die Mauer bier stehn gelassen hatten, 	sondern, was 
er beiordnet, „class die Bauenden sie unbertihrt Hessen, eben weil 
sie keiner Wiederherstellung bedurfte". 	Aber kann denn fur di e 
Mauer 	geradezu Jer usalem 	gesetzt' sein? 	Statt 13T,,  muss 
auch V, 34. qtr• geschrieben werden; 	und dann fallt riSurrl,  als 
Glosse weg, woneben im selben V. auch 1-omnrt erst aus b•D'Ili 
entstanden ist. — Die Lage des alten Teiches soli der von mir 
vorgeschlagenen Erganzung widersprechen: — Hupfeld hat nicht 
verrathen, wo• er denselben hin verlegt. 	Vermuthlich identificirt er 
ihn, wie gemeinhin geschieht und wir auch thun, mit dem oberu 
Teiche, halt diesen aber — 'von wegen des Lagers der Assyrer! — 
mit Andern far den im Nordwesten gelegenen Mamilla. 	Aus die- 
sem wird heut zu Tage Wasser in die Stadt hinein, in den Patri- 
archenteich geleitet. 	Das Thun Jes. 22, 	11. aber hatte vielmehr 
die Meinung, es solle das Wasser nicht aus der Stadt hinausflies- 
sen , 	sondern 	innerhalb 	ihrer 	behalten 	werden. 	Nun 	liegt 	der 
„Bethesda", welchen ich far den obern oder alten Teich erklare, 
in der Bezetha, lag ausserhalb der alten Stadt; 	das Thor rquirs 
aber, zwischen Fisch- und Ephraimsthor befindlich (Neh. 12, 391), 
fuhrte jedenfalls direkt auf den „Bethesda" hin : warum nun soil 
dieser dennoch die rtno "= nicht sein? 	Uebrigens kommt die 
Bezeichnung rown-I 12,1V erst nach dem Exil, nur bei Nehemia 
vor; 	frtiher hiess es 	Thor Benjamins•(Jer. 37, 	13. 38, 	7. Sach. 
14, 10.). 	Zu Jesaj. 7, 	3. N. babe ich. Letzteres, 	wie Hupfeld 
S. 230. noch thut, far eins' mit dem Thore Ephraims gehalten; 
allein; wer nach Anatot will (vgl. Jer. 37, 	12. mit 32, 	7.), der 
geht nicht durch das Damaskus- d. i: Ephraimsthor, sondern, wenn 
nicht durch das des Herodes, durch Bab el chotta, das Stephans-
thor, zu dessen Ortslage in gerader Linie westOstlich das Benja-
minsthor filhrte. 

Dass der „Schafteich" einmal als Wasserbehalter gebraucht wor-
den , kann Angesichts von 2i-eovz9iov xo.tvp.finava Robinson 
nicht icugnen; aber vordem, schon zur Zeit des Pompejus (Aid. 
Kr. 	I, 	7, 3. 	Arch. 	XIV, 	4, 	2.) sei es 	ein 	militarischer Gra- 
ben gewesen, welchen Herodes erweiterte (Pal. II, 74 f. 	,Neuere 
bill. 	Forsch. 	306 ff. ). 	Josephus 	spricht 	auch 	von 	bevy,uce 
und 	rci(peog im Norden der Antonia,  (Jtid. Kr. V, 4, 2. Arch. 
a. a. 0.), abgesehn von seiner xokuttfint9-ea, welche nach Ro b i n- 
s on 130 Fuss in der Breite misst zu 75 Tiefe. 	Wenn nun an 
der Stidwestecke •des Teiches zwei 	GewOlbe 	miter den Hausern 
fortlaufen, so dass es scheint, dass die AushOhlung fangs der gan-
zen Nordseite der Antonia bis zur Nordwestecke fortgefiihrt wurde 
(Pal. II, 	75.); 	wenn nicht vorauszusetzeu ist, 	dass 	das iievypie 
fla19-6 in gleicher Tiefe 	oder Breite wie 	das 	Reservoir angelegt 
war (N. B. F. 806.) ; 	wenn also diese gauze Fortsetzung des Tei- 
ches nicht 	die gleiche Breite und Tiefe mit Him hatte: so erhellt, 
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dass 	bei 	ihr 	ein anderer 	Plan 	befolgt 	ward. 	Lag 	zuerst ein 
Festungsgraben fur die ganze Nordseite der Area im Wurf, wozu 
dann im Nordost die ungeheure Erweiterung und Vertiefung? Aber 
bis auf Herodes machte die Baris, die „Citadelle", ja nur die Nord- 
westecke aus: 	was sollte da im  Nordost der Graben uberhaupt, 
den Robinson nachgehends-  zum Teiche erweitert werden lasst? .— 
Der Teich war zuerst da, und wurde westlich erweitert, um als 
Graben die Burg zu .schutzen; ,,evytca aber und rapeog bezeich-
net nun auch aus der Zeit des Titus das Gauze, von welchem der 
Teich .2"reovi.9.1ov 	ein Theil blieb. 

Eine japanische Zeitung. 
Seit dem 	1. Miirz d. J. erscheint in Yokohama, von einem 

Englander, 	dem Rev. M. Buckworth Bailey, herausgegeben, eine 
Zeitung in japanischer Sprache unter dem japanisch- chinesischen 
Titel: Ban kok' shin bun shi (win -kale - sin - wen - tschi) d. h. aller 
Lander Neuigkeifspapier. 	Das Titelblatt zeigt ein Dampfschiff unter 
englischer Flagge, dahinter eine grosse aufgehende Sonne, in wel-
cher der Titel der Zeitung steht, wahrend oben und an den Seiten 
des Blattes Zeit und Ort der Herausgabe und Name des Heraus- 
gebers ' bemerkt ist. 	Die nachste Seite des mir vorliegenden Probe- 
blattes enthalt einen 	einleitenden Artikel, 	der so beginnt: 	„A n- 
kandigung. 	Diese Zeitung soil die japanischen Herren mit den 
interessanten Ereignissen fremder Lander bekaunt machen. 	Da das 
Tagebuch eines Mitgliedes der nach Europa geschickten japanischen 
Gesandtschaft vertiffentlicht und mit Interesse gelesen worden ist, 
so ist anzunehmen, dass die einsichtsvollen Leute dieses Landes 
wunschen, etwas aber andere Lander zu haven, da eine soiche 
Kenntniss nur niitzlich sein kann. 	Wir 	werden 	versuchen, 	dies 
Blatt zwei- oder dreimal monatlich erscheinen zu lassen, 	um den 
Japanesen die auslandischen Nachrichten 	so schnell 	als 	moglich 
nach Ankunft des Postdampfschiffs zu geben u. s. w." 

Man kann diesem Unternehmen wohl ein gunstiges Prognosti- 
kon stollen. 	Dass die Japanesen gelehrig sind und sich gem iiber 
das, was in fremden Landern vorgeht, 	unterrichten, ist bekaunt 
und so scheint eine soiche Zeitung wohl geeignet, die sich anbah- 
nenden freundschaftlichen Beziehungen 	zwischen 	dem Lande 	des 
Sonnenaufgangs und dem Westen zu unterhalten und zu fiirdern. 

• v. d. Gabelentz. 
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Bibliographische Anzeigen. 
Arbeiten der Mitglieder der russischen gthtlichen Mission in Peking. 

Baud 4. 460 SS. 8. (in Russischer Sprache), mit einer Kart° der mon-
golischen Besitzungen im Men Jahrhundert, diner Stanuntafel des Hauses 
Tchingiskhaus und dem Plan einer Moschee in Peking. 	St. Petersburg 
1866. 	Preis 1 R. 50 cop. 

Der Inhalt der vorigen • I'lande dieser vortrefflichen Sammlung , welche die 
wichtigsten Beitrage zur Kenntniss Chinas enthalt, ist dem deutschen Publicum 
durch die im J. 1858 herausgegebene Uebersetzung der Hil. Dr. A b el und 
Meklenburg bekannt. 	Der kfirzlich erscbienene 4te Band derselben Samm- 
lung entlialt drei Arbeiten, 	welche sammtlich 	der Feder des ausgezeichneten 
russisehen Sinologen, 	des Arehimandriten 	Palla di us, 	gegenwartigen Chef's 
der Mission, 	enttiossen sind. 	Bis jetzt war Palladius dureh zwei gediegene 
Aufsatze fiber 	den Buddhismus bekannt, so wie dutch einen Artikel fiber die 
Wegecommunicationen in China, welche in den vorhergehenden Minden der 
„Arbeiten der Mission in Peking" und in den 	Denkschriften der kaiserlich- 
russischen Geographisehen Gesellschaft abgedruckt worden sind. 	Die gegenwar- 
tig von P al la dins veroffentlichten Arbeiten lassen in ihm unzweifelhaft einen 
der grOssten Sino),ogen der Neuzeit erkennen. 	Urn diesen Auspruch rechtferti- 
gen zu ktinnen, miissen wir den Inhalt des 4 ten Bandes der „Arbeiten" ein-
gehender besprechen. 

Bekanntlieh war das Studium der chinesischen Sprache lange Zeit auf die 
sogenannte Confueianische Litteratur beschriinkt. 	Es wurden nur die mehr oder 
weniger classischen Bucher der Chinesen, ihre officiellen Chroniken, ihre Romane 
und dramatiseben Werke gelesen und verstanden. 	Ueberhaupt kanute man nur 
die alte Schriftsprache mid die Conversationsspraehe der neueren Zeit. 	Man 
meinte arch, es ware in der chinesischen Litteratur nichts anderes zu erlernen. 
Wie sehr man aber irrte , erfuhr man erst darn, als in den dreissiger Jahren 
unseres Jahrhunderts Stanislaus Julien 	die 	Uebersetzung der Reisen 
Hiouen-Thsangs in die westlichen Lander unternahm. 	Nun erst offenbarte es 
sieb, dass die gewohnliche Kenntniss der chinesischen Sprache bei weitem nicht 
ausreiche, 	urn die Sehriften der chinesischen Buddhisten zu verstehen , dass es 
dazu besonderer Vorstudien bediirfe, 	ohne welche these Schriften eben din ver- 
schlossenes Buch blieben. 	Es kaun dem gefeierten franzasischen Sinologen 
nicht boa genug angerechnet werden, dass er, obgleich schon in vorgeriiekteni 
Alter, doch die ungeheuere Miihe nicht scheute und zehn Jahre seines Lebens 
jenen Vorstudien opferte, his er endlich dor Aufgabo sich vollkommen gewach- 
sea Milt° und sein ausgezeichnetes Werk herausgab. 	Die Uebersetzung des 
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Si-yu-ki wird 	fiir lamer ein Denkmal des ausdauernden Fleisses und unermiid-
lichen Eifers sein , und von der Zeit an haben die Sinologen keine besonderen 
Schwierigkeiten 	mehr 	zu 	iiberwinden 	bei'm 	Studium derjenigen chinesischen 
Schriften, welche Reisen von Buddhisten in fremde Lander enthalten. Die reiche 
Litteratur Chinas besitzt aber,  , 	ausser den buddhlstischen , noch andere Werke, 
deren Verstiindniss 	ein 	abermaliges und ganz verschiedenes Studium erfordert.“ 
Dieses 1st besonders mit der Litteratur 	der Tao-sse Secte der Fall. 	In dem 
von uns besprochenen vierten Bande der „Arbeiten" fiihrt uns der Archimandrit 
Palladius das e r s t e Pr o b est ii c k.  dieser Litteratur 	vor ; 	dasselbe 1st urn so 
interessanter,  , 	als es.zugleich ein wichtiges geographisehes Dokument 1st, 	von 
dem man bis jetzt noch gar keine Kenntniss hatte. 	Abel Rdmusat, K. Fr. Neu- 
mann, 	und Stanislaus Julien 	haben uns so 	ziemlich 	gonna mit 	den Reisen 
chinesischer Monche , 	buddhistischen Glaubens , nach den Westen bekannt ge- 
macht. Palladius bietet uns im gegenwiirtigen Bande der „Arbeiten" etwas ganz 
Neues : es 1st dio „Reiss Tschang.Tschun's nach dem Westen ", tines Monchs 
von der Tao-sse Secte. 	Der Uebersetzer berichtet uns, dass Tschang-Tschuu 
zur Zeit der ersten Machtentwickelung der Mongolen gelebt babe and dass er 
im nordlichen China den Ruf des gr5ssten 	Adepten der „geistigen Alchemie" 
genoss , welch letztere im Gegensatz zur materiellen Alehemie, die in der psy- 
chischen Welt 	waltenden Geheimnisse ' des langdauernden , 	so wie des ewigen 
Lebens und anderer Gaben, zu erforschen strebte. 	Als Tschingis-khan in China 
eingedrungen war, horte er von dem berlihmten Tschang-Tschun , und um sich 
dessen Geheirnmittel zu Nutze zu - =ellen, berief er ihn zu sich. 	Tschang- 
Tschnn , bereits in hohem Alter, 	manta sich auf den Weg median und reiste 
midi der Mongolei ; dort Aber rand or schon rechi»gis-khan nicht niehr vor und - 
8otzto dolor seine Reise welter nach Turkestan fort, bis an die Groins» Indions. 
Ifdnor soinor &hiller and Itelsetgefiiiirten finale Ulu Tagebuch, welshes in China 
selbst erst 	kiirzlich bekannt 	wurdo. 	Theses 	Tagebuch 	ist es, 	das 	Palladius 
in die russische 	Sprache 	tibertragen 	hat. 	E5 	1st dabei 	zu 	bemorkon , 	dass 
Tschang-Tschun nicht allein Alchemiker, sondern such zugleich Poet war. 	Wilk- 
rend 	der Roise benutztc; or jedo passeude Gelegenheit um Verse 	zu machen, 
die von dem ibm treu ergebenen Schuler auch sogleich ins Tagebuch eingotra- 
gen wurden. 	Demzufolge hat letzteres mehr Aehnlichkeit mit ciner Anthologie 
als mit einem geographischen Quellonbucho. 	Abgesehen davon and in Hinsicht 
auf unsere kiimmerlichen Kenntnisse der mittelasiatischen 'Ander zu der Zeit, 
die der Mongolenherrschaft unmittelbar vorhergegangen, stout sich des Tagebuch 
des Li-tschi-tschang (so bless der Reisegefithrte Tschang-Tschuns) als ein Docu- 
ment dar,  , 	welches nicht nur ein geographisehes, sondern auch ein historisches 
lnteresse bat. 	In leezterer Beziehung 1st, unserer Meinung nach, der Umstand 
z. ' B. von besonderer Wichtigkeit, doss dem Inhalte des Tagebuchs zufolge, der 
Zug der Horden 	Tschingis - khans nach Mavaralnahr und weiter nach Slidell 
bei weitem nicht von so furchtbaren Verheerungen begleitet war, 	als es die 
muhammedanischen Geschichtschreiber des grossen Eroberers erziihlen. 	In geo- 
graphischer Hinsicht wiirde das Tagebuch jcdenfalls eines Commentars bedilrfen, 
welcher nicht nur auf chinesisehe, sondern auch auf muhammedanische Quel- 
len gestiitzt witre : 	damn erst witrde Vieles klar,  , 	was jetzt noch dunkel und 
unverstlindlich 1st. 	Doch 1st an eine solehe Arbeit in Peking, bei den beschrank- 
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ten Iliilfs-Mitteln welche einem Gelebrten liaselbst 	au Gebote stehen, gar nicht 
zu 	denken. 	Vater Palladius bat seinerseits Alles 	geleistet was nur iniiglich 
war: es bedurfte schon umfassender Vorstudien in der Litteratur der Tao-sse 
urn eine solche 1.7ebersetznng au vollenden , 	er bat aber dieselbe zugleich mit 
den schatzenswerthesten Anmerkungen versehen , welche ihr einen besonderen 
Werth verleihen. 

Die zweite Arbeit im vorliegenden Bande bietet uns die Uebersetzung eines 
sehr wichtigen, vielleicht des filtesten Denkmals mongolischer Litteratur. 	Es ist 
dieses das Juen-tschao-mi-sehi , d. h. die Familiengeschichte der Juen-Dynastie ; 
ein hochst merkwiirdiges Dokument, so wohl in historischer, als in litteriirischer 
Beziehung. 

Es wurde schwer fallen eine natiirlichere , 	einfachere und derbere Erzfili- 
lungsart aufzuweisen , 	als diejeuige des Juen-tschao-mi-scbi. 	Ueber die welter- 
schiltternden Thaten Tschingis-khans wird hier in demselben Ton berichtet, wie 
etwa fiber den durch das Vial des einen Nomadenstammes an den Weiden eines 
anderen angeriehteten Schadens. 	Von Anfang bis zu Ende des Werkes herrscht 
eine 	episehe 	Ruhe , 	endios 	wie die unabsehbare Weite der mittelasiatischen 
Ebenen , ohne alles Pathos. 	Ein echter Steppenbewohner,  , ein Nomade vom 
Kopf bis zum Fuss, ein solcher nur konnte der Verfasser dieser Erzahlung sein; 
wer es aber war, bleibt uns unbekannt. 	Der Chinese Sui-sung, als ausgezeich- 
neter historischer Kritiker bekannt , verlegt 	die Entstehung • dieser Schrift 	auf 
das Jahr 1240, und es ist kein Grund vorhanden fiber die Wahrscheinlichkeit 
dieser Feststellung Zweifel zu erbeben. 	In 	der Schrift selbst finden wit. ver- 
steichnet , 	dass dieselbe auf einem der grossen Reichstage , welche dazumal all- 
jfihrlich stattfanden , boandigt worden ist. 	Ste wurde sOter, and namentlich an 
Endo des 14ten Jabrliunderts aus dem Mongolisehon ins Chinesische iibertragtn 
und zu 	derselben 	Zeit 	als 	Juen-tseliao-rni-seld bonaunt, 	eine Bononnung I 	die 
im Origin'ale selbst sich nicht vortindet. 	Obgleich die Ilandschrift dieser Ueber- 
setzung violon bekanut war, 	so wurde dieselbe in Peking nicht frillier als im 
Jahre 1848 zum Druck befdrdert und zwar in einer kleinen Anzahl von Exem- 
platen. 	Fiir die Sinologen Europas ist das Juen-tschao-mi-schi 	in 	der Ueber- 
setzung des Archimandriten Palladius eine ebenso schfitzenswerthe wissenschaft-
liche Neuigkeit wie die Reisebesehreibung von Tschang-tschun. 

In der Vorrode des russisclien Uebersetzers finden wir folgendes fiber den 
Styl, 	in weichem die von uns besprochene mongolische Erzhhlung ins Chine-
sisehe iibersetzt ist : 

„Der Styl 	des Juen-tschao-mi-schi steht sowold der Conversationsspraehe 
„der chinesischen dramatischen Werke, als such dem Styl, in welchem Erzfili- 
„lungen und Fabelu abgefasst werden, naeh ; es kommen mitunter Idiotismen vor, 
„die in keinem der andern bekaunten Werke au finden sind. 	Doch muss man 
„nicht glauben , dass sold] ein Styl ebenso leicht zu verstehen sei , als die ge- 
„wohnliche Conversationssprache ; im Gegentheil , der Juen-tschao-mi-schi bietet 
„dem chinesischen Leser grosse Schwierigkeiten dar,  , 	es finden sich Ausdriicke 
„darin vor, die entweder ganz ausser Gebrauch -gekommen sind, oder nur bei 
„den Mongolen in China gebriiuchlich waren , oder aber eine ganz verschiedene 
„Bedeutung 	von derjenigen haben , welche von den Sehriftzeichen angedeutet 
„wird. 	Filgt man noch solche Eigenthitmliclikeiten der Erzfildutig hiuzu , 	die 
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„nur einem bewiihrten Kenner des"Mongolischen 	und der Lebensweise 	and 
„Sitter jener Nomaden •ruzutrauen sind, so wird es nicht nuffallend erscheinen; 
„dass selbst die gelehrtesten Chinesen nicht im Stande sind den Sinn 	dieses 
„Werkes vollstiindig zu verstehen." 

Wenn solehes mit den Chinesen 	der Fall ist, 	so 	ist es begreiflich, 	dass 
dem 	europfiischen Loser das Juen-tschao-mi-schi unmiiglich 	ohne }Wife eines 
ausfiihrlichen philologisehen Commenters verstandlich sein keen. 	Einen soleben 
Commenter hat Vater Palladius seiner Uebersetzung 	beigegeben. 	Abgesehen 
von der 	genanesten Erkliirung dunkeler Stellen 	und 	eigenthiimlicher Reclens- 
erten, 	enthfilt dasselbe 	eine Menge neuer wichtiger Naehriebten 	fiber 	die alto 
Geschichte der Mongolen, 	welehe 	chinesischen Werken entnommen sind, 	die 
-von europiiischen Gelebrten bis jetzt noch 	nicht benutzt worden. 	Dieses giebt 
dem Commenter den Werth einer selbststiindigen , 	hiiehst bomerkenswerthen 
Arbeit. 

Wir enthalten uns bier fiber die 	Wichtigkeit des Textes als diner 	histo- 
rischen 	Quellensebrift 	etwas Bestimmtes 	zu 	sagen , 	da wir noch 	nicht die 
nothige Musse 	batten 	des 	Juen-tschao-rni-selti 	mit 	anderen, 	fiber 	denselben 
Gegenstand handelnden Schriften zu vetgleicheu. 	Zweifelsohne ist es aber des 
iilteste 	uns bekannte 	historisehe Dokument 	der Mongolen , 	inliindiseheu Ur- 
sprungs , und zwar keine Compilation, wie Ssanang-Ssetsen's Geschichte, 	son- 
dern 	ein 	selbststiindiges Erzeugniss. 	In 	chronologiseher Beziehung 	steht es 
wohl den vom Professor Wassilief ins Russisehe fibersetzten Nachrichten fiber 
die Mongolen und Tatan's des Miin-chun each, 	tibertrifft aber letztere sowohl 
durch grosseren Umfang, als auch in Hinsicht der Wichtigkeit des Inhalts. 

Der dritte und letzte Beitrag von Vater Palladius in dem 4ton Bande der 
Arbeiten besteht in einem kleinen Aufsatze fiber die Muhammedaner in China, 
ein Gegenstand, 	der heut zu Tage ein grosses Interesse besitzt end noch von 
wenigen behandelt worden ist. 	Bei Gelegenbeit dos gegenwiirtigen Aufstandes 
der Dunganen im 	ostlicben Turkestan 	wird 	es fur Viele von Interesse sein 
sick mit der Lege der Muhammedaner und des Islams in China aus diner be- 
wfihrten Quelle bekannt zu machen. 	Der genannte Artikel wird in dieser Hin- 
sicht guto Dienste Ieisten. 	Wir leggin ein besonderes Gewicht auf die vom 
Autor darin ausgesprochene Behauptung, dass niimlich die in China und vor- 
zugsweise in den ndrdlicheu• end 	nordwestlichen Theilen woheende moslemi- 
sche Bevolkerung im Ganzen 3 his 4 Millionen Kopfe betriigt, wfihrend andere 
Kenner Chinas die Anzahl der Bekenner des Islams in diesem Lande auf 20 
bis 30 Millionen sehatzen. 	In letzterem Pale wiirde eine solche grosse Masse 
von Muhammedenern-, vom Fanatismus angefeucrt, nicht nur China, sondern 
auch den angriinzenden Litndern gefehrlich werden. 

Schliesslich wollen wir noch mit ein pear Worten der Beilagen erwithnen, 
die dem fiberha.upt 	sorgfaltig 	ausgestatteten 	4teu Banda 	der ,„ Arbeiten der 
russischen geiStlichen Mission in 	Peking" beigegeben 	sind. • Es 	sind dieses: 
1) Eine gut zusammengestellte genealogische Tabelle des Dauses von Tschingis- 
khan , die nicht weniger als sechs und achtzig Eigennamen enthfilt. 	2) Eine 
interessante Kerte 	der nordwestlichen 	end 	der 	westlichen 	Besitzungen 	der 
Mongolen (Kiptschak, Tsclutgatai, Iran), welehe eine genetic Copie des chine- 
sischen Originals darstellt. 	Diese Kerte gilt auch 	in China fur eine Seltenheit 
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mid gelairte einem statistisolien Repertoritinsi an, weleites in Peking melt amt- 
Hebei) 	Quellen in 	den Jahren 	1329— 1331 	zusainniengestellt 	wooden 	war, 
spiiter fiber verloren 	gegangon 	1st. 	Einzelne Britebstlielte 	des 	Repertoriums 
and die °ben °militia° Kitrte werden 	in • der Iliblioilielt 	der alien iiiielter der 
I4an4in-ynen 	nufkbewait., 	3) Der Plait einer Mosehee 	in Peking, welcher sit 
illtettessanten Veitgleieltungen 	mit der Arehiteettir der Mosekeen 	in 	mithamine- 
daniselien ,Liindern kninss geben itimn. 	Da s•11  Gri g o•ry of f. 

' 	 . 

. . 	Berichtigimg zu I3J. XXI, S. 162. Z. 7: 

„ Wie • nneli die Syrer sehreiben." 	WI babe, .4liess dem vaD 	( Zeitsehr. 

' 134. 	VW , 	S. 78 ) naeligesehriftiien. 	Die Syrer 	selirciben in der that ? ct . : 
7 	4 	 n 

1111(1 A Z CID . 	 Dorn. 
90. Mai 	• 	 • 	 • - . 1(.a8. 
1. Juni 
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schaften zu Berlin. 	Mai. 	Juni. 	1867. 	Berlin 1867. 8. 

Von der Geographischen Gesellschaft in Paris: 
4. Zu Nr. 1521. 	Bulletin 	de la Societe de Geographic. 	Juin 1867. 	Paris 

1867. 	8.  
Von dem Verfasser: 

5. Zu Nr. 252E' Fleischer, IL L. 	Beitriige 	zur arabischen 	Sprachkunde. 
Zweite. Fortsetzung. 	(Aus d. Berichten d. K. shells. Gesellschaft der Wis- 
sensehaften Hist. phil. Cl. 	Sitzung am 12. Dec. 1866). 	8. 

Von der Verlagsbuchhandlung: 
6. Zn Nr. 2763. Triibner's American and Oriental Literary Record. No. 5-J. 

11. 12. 15. 16. 18-20. 22-27. 
Von der Verlagsbuchhandlung J. C. Hinrichs : 	• 

7. Zu 	Nr. 2771. 	Zeitschrift , fiir 	iigyptische 	Sprache 	mid 	Alterthumskunde, 
herausg. von Prof. Dr. .11. Lepsius unter Mitwirkung von Dr. II. Brugsch. 
Juli 1867. 	Leipzig. 	4. 	• 

Von dem Verfasser : 
8. Zu Nr. 2909. 	Lieber die in Bonn 	entdeckten 'mum Fragmente des Ma- 

carius. 	Zweites Wort. 	Von J. Gildcmeister. 	Elbcrfcld 1867. 8. 

II. 	Andere Werke. 

Von der Verlagsbuchhandlung Maisonneuve et Cie : 
2959. 	Revue de Linguistique et fie Philologie comparee. 	Recueil trimestriel do 

documents pour servir 	h la science positive des langues, h l'etlinologie, 
h 	la mythologic et I. l'histoire. 	Tome premier. 	ler Fascicule. 	Juillet 
1867. 	Paris. 	Gr. 8. 

1) Die geehrten Einsender warden ersucht, die Auffiihrung ihrer Gesehenke 
in diesemn fortlaufenden Verzeichnisse zugleich 	als den von der Bibliothek ails- 
gestellten Empfangsehein zu betrachten. 

Die Bibliotheksverwaltung der D. N. G. 
Prof. 	Gosche, 	Prof. Fleischer. 

   
  



Very. dei,  fair die 13iblioaele der DMG. eingeg. Sekrz 	tau.s:2v. 	,VIN. 

• Von 'der Bueldinndlung des Waisenhauses in Halle: 
2969.. Aryl& 	fur 1.rissenschatilliche Erforseliung _des 	A. _W., 	botulism. von 

Dr. Adalbert Menu. 	1. fieft wit I lien:qr. Tafel. 	hall' 1867. 8. 
Von dem Verfasser: 	 • 

2961. De 'Alhamae Elfahl (=minibus et vita adjocto textat *rabic() adhue in 
cdito. 	Dissert. in:tutor. scr. Alb. S9.cin, 	r_bilis 1'867. 8. 

Von .Prof. Kioport in Berlin: 	, , 	. 	• 291j2. keit° im nordlichen Kleinasien im J. 1846. 	Von Staatsrath lyile. .0ha- 
gLykoff. — Zur ]Carte von Kreta. Vow IT. Eierert. 	(Mit 2 Halton. — 
Axis der Seitschrift der Berliner 'Gesellschaft f Brdkunde. I. 11866.) S. 	• 

Von dem'• Verfassor: 	 . 
2963. Din Gediebte des 'A Ikama A 1110)1. 	Mit Aninerkungen herausgegebeu 

you hibert Bocin. 	1;eilw-ig 1 67. 8. 

tn. 	1_1 ands ehri f,t en' U. s. w. 

Von Prof. Kicpert in Berlin: 	• 	
_ 

326. yerkleinertes Facsimile des arabischen `Testes einer griecilisch-arabischou 
• liaichrift in• Sinopo vow J. (:hr. 12116 -------.11. 642. 

   
  



Verzeichniss der gegenwartigen Mitglieder der Deutschen 
morgenliindischen Gesellschaft in alphabetischer Ordnung. 

I. 
Ehreninftglieder. 

Herr Dr. B. von Dorn Exc., kais. russ. wirklicher Staatsrath u. Akademiker 
in St. Petersburg. 

- B. H. fl:odgs on Esq., 	B. C. S. 	in the Bangers near Dursley (Gloster- 
• shire). 

- Stanisl. Jul i e n , Mitgl. d. Inst. und des Vorstandes der asiat. Gesellschaft 
u. Prof. d. Chines. in Paris.  

- Herzog de Luy nes, Mitglied des Instituts in Paris. 
- Dr. J. 	M o la, 	Mitgl. d. Instit. u. Priisident d. asiat. Gesellschaft in Paris 
- J. Muir Esq. , 	D. C. L. , late of the Civil Bengal Service, in Edinburg. 
- A. Pe y r on, Prof. d. morgenl. Sprachen in Turin. 
- Baron Prok es c h v o n Osten Exc., k. k. iisterr. Feldmarscball-Lieutenant 

und internuntius bei der Holten Pforte, in Constantinopel. 
- Baron Mac Guck in de Slane , Mitglied des Instituts in Paris. 
- S u;lo bi Bey Exc., kais. osman. Reichsrath , friiher Minister der frommen 

Stiftungen, in Constantinopel. 	• 

H. 

Correspondirende Mitglieder. 
Herr' Francis Ainsworth, Ehren-Secrctir der syrisch-ligyptischou Gesellschaft 

in London. 
- Bilbu Rijn ndra Lain Mitra in Calcutta. 
- Dr. 	Jac. B e r gg r e n , Probst u. Pfarrer zu Siblerkoping 	und Sktillwik 

in Schweden. 
- Dr. 0. Blau, lainigl. preuss. Consul in Serajewo in Bosnien. 

-- P. Botta, kais. Franz. Generalcousul in Tripoli di Barbaria. 
- C e r u,t ti, 	lain. sardin. Consul in Larnaka auf Cypern.  
- Nic. von Chanik crf Exc., kids, russ. wirklieber Staatsrath in St. Peters-

burg, d. Z. in Paris. 
- R. v. Fr ii h n , kais. russ. Consul in Ancona. 
- Dr. J. M. E. Gottwald t, Bibliothekar an d. Univ. in ' 'imam 
- icvara Ca ndra Vidyksagara in Calcutta. 
- Dr. J. L. Kr a p f, Missionar in Kornthal bei Zufferhausen (Wurttemberg) 
- E. W. Lane , Privatgelehrter in Worthing, Sussex in England. 
- Major William 	Nassau Lees, 	L. 	L. L., 	Secrel-kr des College of 	Fort 

William in Calcutta. 
- Pr. Lied e r, Missionar in Kairo. 	 • 

   
  



Verzeichniss der Mitglieder der D. M. Gesellschaft. 	X-Xi 

Herr Dr. A. D. Mord tm a n n , Mitglied des kais. turkischen Handels -Bathes 
• in 	Constantinopel. 

- 	E. Not s c her , Resident in Riouw, hollandiiches Indien. 
- 	Edwin N orris, Ph. D. , Honor. Seer. R. A. S. in London. 
- 	J. Perkins, Missionar in Uremia. 
- 	Dr. A. Perron in Paris. 
- 	Lieutenant Colonel R. Lambert Pla y fair, Her Majesty's Consul General 

in Algeria in Algier. 
Sir H. C. Rawlinson, Major-General, frillier englischer Gesandter in Teheran, 

jetzt in London. 
Herr Dr. G. Rosen, Iron. preuss. General-Consul in Belgrad. 

- 	Edward E. Salisbury, Priisident der American Oriental Society in New 
Haven, N.-Amerika. 

- 	Dr. W. G. Schen f fler , 	Missionar in Constantinopel. 
- 	Dr. A. Spr en g er , Prof. an d. Univ. Bern, in Wabern bei Bern. 
- 	G. K. Ty baldos, Bibliothekar in Athen. . 

. - 	Dr. Cornelius Van Dyck, Missionar in Beirut, 	d. Z. in New-York. 
- 	Dr. N. L. Wester gear d , Prof. an d. Univ. in Kopenhagen. 
- 	Dr. J. Wilson, Missionar, Ehrenpriis. d. asiat. Gesellschaft in Bombay. 

III. 
• 

Orentliche 	Mitglieder 1). 
Se. 	1{ onigl. 	H o licit 	Carl Anton , 	F iirst 	zu 11011031 zollern-Sigma- 

ringen 	(113). 	 .  . S e. G rossherz o glic he H 0 hei t Prinz W illielin Yon Baden (413). 
Herr Dr. Adler, 	Landesrabbiner in Cassel (623). 

- 	Dr. Aug. A h lqv ist in Helsingfors • (:','. 9). 
- 	Dr. W. Ahlwar dt, 	Professor an d. Univers. in Greifswald (578). 
- 	C. Andreas, ells Hamburg, 	Stud. orr. in Leipzig (682). 
- 	Dr. C. Andre e , Consul der Republik Chile hi Bremen (474). 
- 	Dr. F. 	A. 	Arnold,' Prof. 	an 	d. 	Univ. u. 	Oberlehrer 	an 	der latein: 

Irauptschule in Halle (61). 
- 	G. W. A rr as, Director der Handelsschule in Bautzen (494). 
- 	G. J. A sColi , Prof. der vergleichenden Grammatik u. 	d. morgenhind. 

Sprachen an d. phil.-literar. Facultat in Mailand (339). 
- 	A. Auer , 	k. k. osterr. Hof- and Reg. - Rath , Director d. Hof- u. Staats- 

Druckerei in Wien (249). 
- 	Dr. Siegmund Auerbach in Frankfurt a. M. (597). 
- 	Dr. S. Th. A u fr cc lit, Prof. des Sanskrit an der Univ. in Edinburg ( 522). 
- 	Freiherr Alex. v. Bach, Excell. , 	k. k. Osterr. Gesandter in Rain (636). 
- 	Dr. A. Bastian, 	Docent an d. Univ. in Berlin (560). 
_ 	Dr. Gust. Baur, Hauptpastor an d. Jacobi-Kirche in Hamburg (288). 
- 	Dr. H. Beck, Cadetten-Gouverneur in Berlin (460). 
- 	Dr. W. F. Ad. 13 eh rnauer, 	Secretiir 	an der konigl. offend. Bibliothek 

in Dresden (290). 
- 	Dr. Charles T. B eke in Bekesburn bei Canterbury (251). 
- 	Dr. Ferd. Benary, Prof. an d. Univ. in Berlin (140). 
- 	Dr. Theod. 13 en f e y , Prof. an der Univ. in Gottingen (362). 
__. 
1) Die in Parenthese beigesetzte Zeta ist die fortlaufende Numiner und lie- 

zieht 	sich auf die nach der Zeit des Beitritts 	der Gesellschaft geordnote Liqte 
Bd. II. S. 505 ff. , welche 	bei der Meldung der 	nee eintretenden Mitglicder in 
den Nachrichten fortgefiihrt wird. 

   
  



xxii 	Verzeichniss der Mitglieder der D. M. aiseqschaft. 

Herr R. L. Bensley, M.. A., Hebrew Lecturer, 	Gonville 	and Califs College 
in Cambridge (489).  

- 	Adolphe Berge, kais. russ. St:nits-Rath, Priisidcnt der kaukas. archiiolog. 
Gesellschaft in Tiflis (637). 

- 	Dr, E. Berth eau, Hofrath u. Prof. d. morgenl. Spr. in Giittingen (12). 
- 	Dr. I31i flu D hp in Bombay (622). 
- 	Dr. Gust. Bi c k el I, 	Mitglied des Priesterseminars in Fulda (573). 
- 	Freiherr von Biederman a, kiinigl. siichs. General-Lieutenant in Grossen-

hain Exc. (189). 
- 	John Birre 11 , A. M., in Drumeldrie, Schottland (489). 
- 	L. Bodenheimer, Consistorial-Oberrabbiner in Crefeld (493). 
- 	Dr. Eduard B obi, Prof. d. Theol. in Wien (579). 
- 	Lie. Dr. Ed. Bohm er , Professor an d. Univ. in Halle (361). 
- 	Dr. 0. von Bo htl in g k Exc. , 	kais. russ, wirkl. Staatsrath und Akade- 

miker in St. Petersburg (131). 
- 	Dr. F. R. Th. Bo elck e, Lehrer au der Ritterakadernie in Liegnitz (493). 
- 	Dr. Fr. Bollen sen in GOttingen (133). 
- 	P. Johannes Bollig, 	Prof. d. Arab. 	an d. Sapienza  und Scriptor an d. 

Vatican. Bibl. in Rom (658). 
- 	Dr. Fz. Bopp, Prof. d. morgenl. Spr. an d. Univ. in Berlin (45). 
- 	II. Bradshaw, M. A., Fellow of King's College in Cambridge (648). 
- 	M. Fredrik Brag, Adjunct an 0. Univ. in Lund (441). 
- 	J. P. Br o oh , Prof. der semit. Sprachen iu Christiania (407). 
- 	Dr. Heinr. Brock h a u s, Buchhiindler in Leipzig (312). 
- 	Dr. Herm. Broc k haus , Prof. der ostasiat. Sprachen in Leipzig (34). 
- 	Dr. H. Drugs ch, 	Prof. an d. Univ. in Gottingen (276). 
- 	Dr. C. A. Bus c h , 	Interpret der konigl. preuss 	Gesaudtschaft 	in Con- 

stantinopel (598). 
- 	Dr. C. P. Ca s p ar i, Prof. d. Theol. in Christiania (148). 
- 	D. Henriques d e 	Castro Mz. , 	Mitglied der 	konigl. 	ardniolog,'. Gesell- 

schaft in Amsterdam (596). 
- 	Dr. D. A. C hi wols on , Prof. d. hebr. Spr. u. Litteratur an der Univers. 

in St. Petersburg (292). 
- 	IIyde Clar ke, Mitglied 	der arelniolog. Gesellschaft in Smyrna (601). 
- 	Albert Cobn, Pr6sident du Comae Consistorial in Paris (395). 
- 	Dr. Dominicus Co rn pa r et ti, 	Prof. 	der griech. Sprache an dor konigl. 

Univers. in Pisa (615). 
- 	W. Cot tier , Professor in Strassburg (659). 
- 	Edward Byles Cowell, Principal of the Sanscrit College in Calcutta, 0. Z. 

in London (410). 
- 	Dr. Georg Curtin s, Prof. 0. class. Philologie an d. Univ. in Leipzig (530). 
- 	Rev. Dr. Benj. Davies, Prof. am Regent-Park-College in London (496). 
- 	Dr. F. Del i t z soh, 	Prof. d. Theologie an d. Univ. in Leipzig (135). 
- 	Hartwig D er en b our g, attaché au catalogue des manuscrits orientaux do 

la Bibl. Imperiale in Paris (666). 
- 	Emanuel Deut s c h • Custos am British Museum in London (544). 
- 	Dr. Ludw. Di es t e 1, Prof. 0. Theol. in Jena (481). 

Dr. F. II. Di et e r i ci, 	Prof. der arab. Litt. in Berlin (22). 
- 	Dr End. Die t sc 13, Prof., Rector der K. Landesschule in Grimma (566). 
- 	Dr. A. Dillmaann, Prof. der Theol. in Giessen (260). 
- 	Dr. Th. W. Ditt en ber ger , 	Oberhofprediger 	u. Oberconsistorialrath in 

Weimar (89). 
Dr. Otto Donner in Helsingfors (654).  
Charles Mac D 0 u all , 	Prof. in Belfast (435). 
Dr. It. P. A 	Dozy, Prof. d. Geseh. an d. Univ. in Leiden (103). 
Dr. Theodor Drell er,  , 	Priester im 	Iiirstentinun Sigmaringen , d. 	Z. 	in 

Rom (638). 

   
  



Verzeichniss der illitglieder, der D. M. Gesellschaft. 	Xxitt 

Herr Dr. L. Duueker, Prof. d. Theol. in Gottingen (105). 
- 	Dr. Georg Moritz Ebers , Docent an d. Univ. in Jena (562), 	. 
- 	Dr. IV H. Engelman n in Bantong (Java) (610). 
- 	Dr. Carl Hermann Ethe, in Munchen (6411. 
- 	Dr. Julius Euting, Bibliothekar des evang. theta. Stiffs in Tubingen (614). 
- 	Dr. H. von Ewald, Prof. in Gottingen (6). 
- 	Dr. Christ. Theod. Fick er, Pfarrer in Schiinefeld bei Elster (576). 
- 	Dr. H. L. Fleischer, Prof. d. morgenl. Spr. in Leipzig (1). 
- 	Dr. G. F Rigel , 	Prof. in Dresden (10). 
- 	Joseph Fizides, .Privatbeamter in Wien (520). 
- 	Dr. Z. Frankel, 	Oberrabbiner and Director des jgdisch-theologischen 

Seminars „Frankelsche Stiftung" in Breslau (225). 
R. H. Th. F riederich , holliindisch-ostintlischer Beamter in Batavia (379). 

- 	Dr. Julius Fiirst, Professor in Leipzig (76). 
- 	Dr. H. C. von der Gabelentz Exc., geh. Rath in Altenburg (5). 
- 	11. G. C. von der Gabelentz in Dresden (582). 
- 	Dr. Charles Gainer in Oxford (631). 
- 	Alexander Gankine, Seeretiir des K. Russ. Consulats in Rustschuk (676). 
- 	Gustave Garrez in Paris 	(627). 
- 	Dr. Abr. Geiger , Rabbiner der Israel. Gemeinde in Frankfurt a. M. (465). 
- 	G. Geitlin , Prof. d. Exegese in Helsingfors (231). 
- 	Dr. J. Gildemeister , Prof. der morgenl 	Spr. in Bonn (20). 
- 	D. M. J. de Gocje, 	Prof. in d. philos. Facultiit in Leiden (Q9). 
- 	Comte Ad. de Gobineau, Kais. Franz. Gesandter in Athen (511). 
- 	Dr. A. J. Goldenblum, Lehrer am Gymnasium n. an der stadtiselien 

Handelssehule in Odessa (608). 
- 	Heinr. Goldmann , Seeretiir in Berlin (663). 
- 	Dr. R. A. Gosche, Prof. d. morgenl. Spr. an d. Univ. in Halle (184). 
- 	Rev. F. W. Got ch in Bristol (525). 
- 	Dr. K. H. Graf, Prof. an d. Konigl. Landessehule in Meissen (48). 
- 	lArassili 	Grigoryeff, Exc., 	Kais. 	Russ. 	wirkl. Staatsrath 	u. Prof. 	der 

Gesch. d. Orients an d. Univ. zu St. Petersburg (6S3). 
- 	Lie. Dr. B. K. Grossmann, Superintendent in Grimma (67). 
- 	Dr. C. L, Grotefend , Archivrath in Hannover (219). 
- 	Dr. Max Griinbaum in New York (-!59). 
- 	Dr. Herm. Alfr. v. Guts chmi d , Prof. In Kiel (367). 	. 

- 	Dr. Th. Haarbriieker , 	Docent an d. Univers. und Oberlebrer an der 
Louisenstiidtischen Realschule in Berlin (49). 

- 	Dr. Julius Caesar Haontzsche in Dresden (595). 
- 	S. J. Hal b er s tam, 	Kaufmann in Bielitz (551). 
- 	Dr. C. Haider, k. k. Schulrath 	in Innsbruck (617).' 
- 	Fitz-Edward Hall ' 

	
D. C. L., Bibliothekar der India Office Library 	in 

London (571). 
- 	Anton von Hammer, Hof- und Ministerialrath in Wien (397). 
- 	Dr. B. von Haneberg, Abt von St. Bonifaz, Prof. d. Theol. in lRin- 

chen (77). 
- * Dr. G. Ch. A. von Harless, Reichsrath und Priisident des evang..0ber-

consistoriums in Munchen (241). 
- 	Dr. K. D. Hassler, Oberstudienrath in Ulm (11). 
- 	Dr. M. Haug in Reutlingen (349). 
- 	Dr. M. Heidenheim, theol. Mitglied des konigl. College in London (570). 
- 	Chr. Hermansen, Prof. d. Theol. in Kopenhagen (486). 
- 	Dr. G. F. Hertzberg, Prof. an d. Univ. in Halle (359). 
- 	Aug. Hildebrandt, 	Stud. phil. in Leipzig (653). 
- 	Dr. K. A. Hille, Arzt am ktinigl. Kraukenstift in Dresden (274). 
- 	J. P. Six van Hillegom in Amsterdam (599). 
- 	Dr. Georg H ill i g e r in Fankfurt a. M. (664). 

   
  



XXiv 	Trerzeichniss der MINliedcr der D. Al. (Iry?let-haft. 

Herr R. Hi mly in Minden (Hannover) (567). 
- 	Dr. F. H imp el , 	Prof. d. Theo!. in Tiibingen (458). 
- 	Rev. Edward ,H incks, D. D. in Killeleegh, Comity bown, Ireland (411). 
- 	Dr. F. Hit zig , Kirehenrath und Prof. d. Theol. in Heidelberg (15). 
- 	Dr. A. Hoofer, Prof. an- d. Univ. in Greifswald (128). 
- 	Georg Hoffmann, Stud. philol. in Berlin (643). 
- 	Karl Hoffmann , Realsehullehrer in Arnstadt (534). 
- 	J. 	Hoffmann, 	Prof. 	der 	Chines. 	u. 	Japan. 	Sprache 	an 	d. Univ. 	in 

	

Leiden 	(572).  
- 	Dr. J. Ch. K. von Hofmann , Prof. d. Theol. in Erlangen (320). 
- 	Chr. A. Holmboe, Prof. d. morgenl. Spr. in Christiania. 	(214). 
- 	A. Ho ltzmann, 	grossherzogl. 	badischer Hofrath 	und 	Prof. der iiltereu 

deutschen Sprache u. Literatur in Heidelberg (300). 
- 	Dr. 	Rudolph 	Armin II uma n It , 	Pfarrvicar in Eishausen 	bei Hildburg- 

hausen (642).  - 	Dr. Franz Jo ha cut g en in Berlin (549). 
- 	Dr. P. de Jong, Prof. u. Interpres Legati Warneriani in Leiden (427). 
- 	Dr. B. ill I g , 	Prof. 	d. 	klassischen Philologie 	u. Litteratur 	und Director 

des philol. Seminars an d. Univ. in Innsbruck (140). 
- 	Dr. Ford. J u st i , Prof. in Marburg (561). 
- 	Dr. Abr. Willi. Theod. Juynbo 11 , Lehrer der niederliindisch-ostindischen 

Sprachen in Delft (502). 
- 	Dr. Adolf K ampba us e n , 	Professor an der 	evangel.-theol. Facultiit 	in 

Bonn. (462). 
- 	Joseph K ar a b ac e k , 	Hiirer J. Rechte an d. k. k. Univ. in Wien (651). 
- 	Dr. Fr. Ka ul en 

' 	
Rep. 	u. 	Privatdocent d. 	Theologie 	all 	d. 	Universitiit 

ill 'Bonn 	(500).  
- 	Dr. Emil Kant zsch, Religionslehrer an d. Nieolaischule in Leipzig (621). 
- 	Dr. IC iep et. t, 	Prof. in Berlin (218). 
- 	R. K i r eh li ei m in Frankfurt a. M. (504). 
- 	Lic. Dr. P. Klein ert, Docent an d. Univ. iu Berlin (495). 
- 	Adolph Wilh 	K o eh , Cand. d. Throb, in Leipzig .(688). 
- 	Dr. A. K ö 11 ler, 	Prof. d. Theo'. in Bonn 	(610). 
- 	Dr. J. K ii n i g ,' Prof. d. A.T.Literatur in Freiburg im Breisgau (665). 
- 	Joseph K ohn , Rabbinats Candidat in Lemberg (645). 
- 	Dr. Samuel K oh n in Breslau (656). • 
- 	Dr. Alexander Kohut, Oberrabbiner in Stuldweissenburg, Ungarn (657). 
- 	Dr. Cajetan Ku ss ow icz , 	Prof. 	des Sanskrit 	an 	d. 	kaiser!. Universitiit 

zu St. Petersburg (6 '9). 
- 	Alexis Kou d riav tze w, Kaiser!. Russ. Consul in TulCia (606). 
- 	Dr. Krause, 	Gymnasiallehrer in Neisso (670). 
- 	Dr. L. K r eh 1 , Prof. u. Bibliothekar an d. Univ. in Leipzig (164). 
- 	Dr. Alfr. von Kremer , k. k. osterreich. ordentl. Consul in Galacz (326). 
- 	Dr. Mich. Jos. K r Li g e r, Prof. am Lyceum Ilosianum in Braunschweig (434). 
- 	Dr. Abr. Kuen en , 	Prof. d. Theo!. in Leiden (327). 
- 	Dr. A. Kuhn, Professor, Gymnasial-Oberlehrer in Berlin (137). 
- 	Eduard Ritter von Lack enb ach er , 	k. k. Hofrath in NVien (611). 
- 	W. Lagus, Professor in Helsingfors (691). 
- 	Dr. J. P. N. Land , Prof. in Amsterdam (464). 
- 	Dr. W. Landau, Oberrabbiner in Dresden (412). 
- 	Dr. F. L a r sow, Prof. an d. Gymnas. z. grauen Kloster in Berlin (159). 
- 	Fausto 	Lasinio, 	Prof. 	der  semit. 	Sprachen an 	der kiln. Univers. ztt 

Pisa (605). 
- 	Dr. Ch. Lasso n, Prof. d. Sanskrit-Litteratur in Bonn (97). 
- 	Dr. C. R. ,L epsiu s, 	Prof. an d. Univ. in Berlin (199). 
- 	Dr. H. B. Levy in Hamburg (569). 
- 	Dr. M. A. Levy, 	Professor in Breslau (461). 	. 

   
  



Verzeiehniss der illitylicder der D. 111. Gesellschaft. 	XXV 

Herr Jacob Lick el , Cand. in Uthweiler, Unter-Elsass (679). 
- 	Rev. J. B. L i gh,t fo o t , D. D., 	Hulsean Professor of Divinity in Cam- 

bridge (647). 
- 	Giacomo L i g n a Ha, Professor der' morgenl. Spr. hi Neapel (555). 
- 	Dr. H. G. Lindgren, Prof. in Upsala (689). 
- 	Dr. J. Labe, Pfarrer in Rasephas bei Altenburg (32). 
- 	Leop. L o w , Oberrabbiner u. israclit. Bezirks-Saulaufseher des Csongrader 

Comitats, in Szegedin (527). 
- 	Dr. Otto Loth, 	d. Z. in Meissen (671). 
- 	Dr. L. Loewe, Serninardirector in Brighton (501). 	• 
- 	Dr. H. Lot ze, Privatgelehrter in Leipzig (304). 
- 	Dr. E. I. Magnu s, Prof. an d. Univ. in Breslau (209)- 
- 	Dr. Adam Martinet , Prof. der Exegese u. d. morgeul. Sprachen an dem 

kiln. Lyceum in Bamberg (394). 
- 	M. M ars, Lehrer in Gleiwitz (509). 
- 	Dr. .B. 	F. M at tiles, 	Agent 	der 	Amsterd. 	Bibelgesellschaft 	in 	Ma- 

cassar (270). 
- 	Dr. A. F. Mohr e n, Prof. der semit. Sprachen in Kopenhagen (240). 
- 	Dr. A. AI erx, Privatdocent in Jena (537). 
- 	Friedr. Me z g e r , kOnigl. Studienlebrer in Hof (604). 
- 	Johann Minayeff in St. Petersburg (630). 
- 	Dr. J. C. Mitterrutzner, Kapitulur des Lateran. Chorberrenstifts Neu-

stift, Prof. inn k. k. Obergymnasium in Brixen (675). 
- 	Dr. H. Fr. Mögling, Pfarrer in Gruppenbach (bei Heilbronn) (524). 
- 	Paul von Mo elle n do r f, Stud. jur. u. d. orient. Sprachen in Halle (690). 
- 	Dr. Georg Moosinger, Prof. des A. Bundes und der orient. Sprachen 

in Salzburg (686). 
- 	Anton Much linsky, Prof. d. osmanischen Spr. u. Littoratur an d. Univ. 

in St. Petersburg (646). 
- 	Dr. Ferd. M rth I a u , Privatgelehrter in Leipzig (565). 
- 	William Muir, B. C. S., in Allahabad (437). 
- 	Aug. Miller aus Stettin, Stud. or. in Leipzig (662). 
- 	Dr. Joseph Miill er,  , Prof. d. morgenl. Spr. in Munchen (116). 

Dr. Max Miller , 	Taylorian Professor 	an 	der Universitiit in Oxford, 
Christ Church (166). 

- 	Muni f E ff en di, erster Dragoman des kaiserl. Divans, Priisident der 
tiirk. Akademie u. s. w., in Constantinopel (634). 

- 	Dr. Abr. Nag er, Rabbinats-Candidat in Berlin (581). 
- 	Dr. S. N a se h a r , Rabbiner und Prediger in Berlin (677). 
- 	Dr. G. H. F. Ness elm a n n , Prof. an d. Univ. in Konigsberg (374). 
- 	Dr. K. F. Neumann, Prof. in Berlin (7). 
- 	Will,. N euni a nn , Cisterzicnser im Stift Heil. Krenz bei Baden (518). 
- 	Dr. John Nicholson in Penrith (England) (360). 
- 	Dr. 	George Karel Ni e m a n , 	Lector 	an 	der Missionsanstalt 	in 	Rot- 

terdam (547). 
- 	Dr. Friedrich N i p p o 1 d , Privatdoc. d. Theol. in Heidelberg (594). 
- 'Dr. Nicolau Nit z ule scu in Bukarest (673). 
- 	Dr. Theod. Noldek e, Prof an d. Univers. in Kiel (453). 
- 	J. Th. Nord lin g , Acad. Adjunctus in Upsala (523). 
- 	Johannes O b er dick , 	Oberlehrer in Noisse (628). 
- 	Dr. G. F. 0 eh 1 er,  , 	Prof. d. Theol. mid Ephorus am 	evangel. Seminar 

in Tubingen (227). 
- 	Dr. J. 0 1 sh au son, 	Geh. Regierungsrath u. s. w. in Berlin (3). 
- 	Prof. Dr. Julius Opp er t in Paris (602). 
- 	Kerope Patk ani an , 	Professor an d. Univ. in St. Petersburg (564). 
- 	Dr. Joseph P e r 1 e s , 	Rabbiner and Prediger der israelitischen Gemeinde 

in Posen (540). 

   
  



xxvi 	Verzeichni8.9 der Mitglieder der D. A.1"." Gesellschaft. 

Herr Dr. W. P ert sc h, Bibliothekar in Gotha (328). 
- Pesh otunji Bali ram j i Sanjana, Dastur in Bombay (625). 
- Dr. August Petermann in Gotha (421). 
- Dr. H. P e t er mann, Prof. an d. Univ. in Berlin (95). 
- Dr. Pe tr , Prof. der alttestamentl. Exegese an d. Univ. in Prag (388). 
- 'Anton Poh 1 in a nn , Lic. d. Theol. 	Privatdocent am Lyceum Hosianum 

in Braunsberg (451). 
- Reginald Stuart Poole, Dcp. of Antiquities , .Brit. Museum, in London (576). 
- Georg U. Pope , D. D, , Head-master of the Grammar-school at Ootaca-

mund (Indien) (649). 
- Dr. A. F. Po tt, Prof. d. allgem. Sprachwissenschaft in Halle (4). 
- Georg Fr. Franz Pr a d to rius, stud. Orr.

' 
 in Leipzig (685). 

- Dr. Eugen Pry in , d. Z. in Heidelberg (644). 
- Ritter 	Alfons 	v. 	Qu esti aux , 	k. 	k. 	Vicekanzler 	uud Dohnetsch 	in 

Wien (513). 
- Dr. Wilhelm R a d 1 off, 	Prof. 	an der Bergschule 	in 	Barnaul (West- 

Sibirien) (635). 
- Dr. G-. M. Reds lob, Prof. d. bill. Philologie an d. akadem. Gymnasium 

in. Hamburg (60). 
- Dr. Simon R ein is eh , Ober-Inspector der iigypt. Altertliiimer u. s. w. 	in 

Mexico (479). 
- Dr. Laurenz Reinke, Privatdocent in Munster (510). 
- Dr. E. Ren an , Mitglied des Instants, in Paris (433). 
- Lieent. F.. H. Reusch, 	Prof. d. kathol. Theol. in Bonn (529). 	. 
- Dr. E. Reuss, Prof. d. Theol. in Strassburg (21). 
- Xaver Richter, 	konigl. Stiftsvicar bei St. Cajetan , Prof. and Lehrer d. 

hebr. Spr. nil d. Gymnasium in Munchen (250). 
- Dr. E. Riehm, Prof. d. Theol. in Halle (612). 
- John Riley Robinson, South Terrace, Dewsbu'ry (680). 
- Dr. E. Radiger, Prof. d. morgenl. Spr. in Berlin (2). 
- R. R ii hricht, Lehrer in Bunzlatt (685). 
- 	' Dr. R. R ost, Secretiir d. kgl. asiat. 	Gesellschaft in London (152). 
- Dr. R. Roth, Prof. an d. Univ. u. Oberbibliothekar in Tubingen (26). 
- Dr. theol. Moritz Rothe, 	Pastor primarius an d. St. Angarii - Kirche in 

Bremen (629). 
- Friedrich von It ou gem o n t, gewes. Staatsrath in Neufchatel (554). 
- Dr. Ed. S ac ha u in Leipzig (660). 
- Carl 	S an d r e c z k i, 	Secretar 	der 	C. 	Church 	Miss. 	Society in 	Jeru- 

salem (559). 
- Carl Sax, 	k. k. Vice-Kanzler beim osterr. Consulate fiir Bulgarien , 	in 

Rustschuk (583). 
- Dr. A. F. vo-n Sc hac k , grossherzogl. mecklenburg.-schwerin. Legationsrath 

u. Kammerberr, auf Briisewitz bei Schwerin (322). 
- Ritter Ignaz von S chit ffer , 	Kanzleidirector des 	k. k. astern General- 

. 	consulates in London (372). 
- Dr. E. Scherdlin , 	Gymnasial- und Seminarlehrer in Kohl (678). . 
- Dr. Ant. von Schiefn er Exc., 	kais. russ. wirkl. Staatsrath 	und Aka- 

demiker in St. Petersburg (287). 
- Dr. C. Sc hi rr e n , Prof. an d. Univ. in Dorpat (443). 
- Dr. Emil Schlagintw eit in Wiirzburg (626). 
- 0. M. Freiherr von 	Sc lilech t a- Wsseh rd , 	k. 	k. 	Legationsrath 	u. 

- Director d. orient. Akademie in Wien (272). 
- Dr. Constantin Schlottmann, Prof. d. Theol. in Halle (346). 
- Dr. Ch. Th. S eh midel, Guts- u. Gerichtsherr auf Zelimen u. Kotzschwitz 

bei Leipzig (176). 
- Lie. 1)r. Wold. Schmidt, Prof. d. Theol. an d. Univers. in Leipzig (620). 
- Dr. A. Scli m al dors, Prof. an d. Univ. in Breslau (39). 
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Herr Erich von Schonberg auf Herzogswalde, Kgr. Sachsen (289). 
- Dr. Eberhard Sc li r ad e r , Prof. der Theologie in Zurich (655). 
- Dr. Fr. Schro r in g, Gymnasiallehrer in Wismar (306). 
- Dr. Leo Schwabachor, Rabbiner in Odessa (337). 
- Dr. G. Schwetschke in Halle (73). 
- Dr. F. Romeo Seligmann, Docent d 	Gesell. d. Medicin in Wien (239). 
- Emile Sen art, aus Reims, Stud. orr., in Gottingen (681). 
- Henry Sidgwick, Fellow of Trinity College in Cambridge (632). 
- Dr. Alb. Soein in Basel (661). 
- Dr. J. G. Sommer, Prof. d. Theol. in Konigsberg (303). 
- 	Dr. F. Spiegel, Prof. d. morgenl. Spr. in Erlangen (50). 
- 	Spoerlein, Pastor in Antwerpen (532). 
- 	Dr. J. J. S thh elin, Prof. d. Theol. in Basel (14). 
- 	R. Steck, Prediger an d. reformirten Gemeinde in Dresden (689). 
- 	Lie. Dr. Heinr. Steiner, Privatdocent an d. Univers. in Heidelberg (640). 
- 	Dr. C. Steinhardt, Prof. an d. Univ. in Halle (221). 
- 	Dr. J. H. W. Steinnordh, 	Cand. theol., 	Lector der histor. Wisseu- 

schaften am Icon. Gymnasium in Linkoping (447). 
- 	15r. M. Steinschueider, Lehrer in Berlin (175). 
- 	Dr. Stein tb al, 	Prof. 	d. 	vergl. Sprachwissenschaft an 	d. Universitat in 

Berlin (424). 
- 	Dr. A. F. Ste nzler, Prof. an d. Univ. in Breslau (41). 
- 	Dr. Lud. von Step ha ni Exc., 	kaiserl. russ. wirklieher Staatsrath und 

ordentl. Akademiker in St. Petersburg (63). 
- 	Geh.Hofr. Dr. J. G. Stickel, Prof. d. morgenl. Sprachen in Jena (44). 
- 	G. Stier, Director ,des Dom-Gymnasiums in Colberg (364). 
- 	Dr. F. A. Strauss, Prof. der Theol. u. Garnisonspred. in Berlin (295). 
- 	Lic. Otto Strauss, Superintendentur-Verweser u. Pfarrer an der Sophien-

kircho in Berlin (506). 
- 	Heinrich Edler 	v. Suchecki, k. k. Prof. der vergl. slay. Sprachkunde 

an d. Jagellonischen Univ. in Krakau (535). 
- 	A. T a pp e li or n, Kaplan an d. Martinikirche in Munster (568). 
- 	C. Ch. Tau chnitz., Buchhandler in Leipzig (238). 
- -Dr. Emilio Teza, ordentl. Prof. an d. Univ. in Bologna (444). 
- 	T. Theodores, 	Prof. 	der 	oriental. 	Sprachen 	am 	Owen's 	College in 

Manchester (624). 
- 	Theremin, Pastor in Vandoeuvres (389). 
- 	Dr. H. Thorbecke in Heidelberg (603). 
- 	W. Tiesenhausen, Collegien-Assessor in St. Petersburg (262). 
- 	Geh. Hofr. Dr. C. Tis ellen do r f, 	Prof. d. 	bibl. Palaeographie an 	der 

tniv. in Leipzig (68). 
- 	Nik. von Torn a u w Exc., 	kais. russ. wirkl. Staatsrath und Oberpro- 

curator im dirigirenden Senat zu St. Petersburg (215). 
- 	Dr. C' J. T or n b er g , 	Prof. d. morgenl. Sprachen in Lund (79). 
- 	Dr. E. Trumpp , Diaconus in Pfullingen bei Reutlingen (Wiirtemberg) (403). 

• - 	Dr. P. M. Tzschiruer, Privatgelehrter in Leipzig (282). 
.- 	Dr. C. W. F. Uhdo., Prof. 	d. Chirurgie und Medieinalrath in Braun- 

schweig (291). 
- 	Dr. J. Jacob Unger, Rabbiner in Iglau (Mtihren) (650). 
- 	J. J. Ph. Valeton, Prof. d. morgenl. Spr. in Groningen (130). 
- 	Herm. V ambé r y , Prof. an d. Univ. in Pesth (672). 
- 	J. C. W. Vatke, Prof. an d. Univ. in Berlin (173). 
- 	Lie. Dr. E. Vilmar, Prof. an d. Univers. in Greifswald (432). 
- 	Dr. 	Willi. 	V olck, 	Staatsr. und 	Prof. 	d. 	morgenl. Spr. bei der. theol. 

Facultiit in Dorpat (536). 
- 	Dr. Marinus Ant. Cysb. Vor s tm an, Prediger in Gouda (345). 
- 	G. V oranan n, General-SecretOr der Azienda assicuratrice in Triest (243). 

• d 
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Herr Dr. J. A. Vullers, Prof. d. morgenl. Spr. in Giessen (386). 
- Dr. A. Web e r, Prof. an d. Univ. in Berlin (193). 
- Dr. G. Weil, Prof. d. morgenl. Sprachen in Heidelberg (28). 
- Duncan H. Weir, Prof. in Glasgow (375). 
- Dr. Weiss, Prof. d. Geschichte a. d. Univ; in Gratz (613). 
- Dr; H. Wei ssenborn, Professor am kon. Gymnas. in Erfurt (505). 
- Weljami no v-•S ernov, 	Colleg. Rath , Mitglied der kaiserl. Akademie 

d. Wissenschaften in St. Petersburg (539). 
- Dr. J. W en i g, Prof. d. bibl. Einleitung 	u. d. morgenl. Sprachen 	an d. 

Univ. in Innsbruck (668). 
- Dr. Joseph Werner in Fiirth (600). 
- Dr. W. Wessely, Prof. des osterreich. Strafrechts in Prag (163). 
- Dr. J. G. Wetzstein, Win. preuss. Consul, in Berlin (47). 
- Dr. W. D. Whitney, Prof. am Yale College in New-Haven (366). 
- Moritz Wick e rh auser , 	Prof. 	d. morgenl. 	Spr. an der k. k. orient. 

Akademie und Prof. d. tlirk. Sprache am k. k. polytechnischen In-
stitut in Wien (396). 

- Rev. William Wickes, Principal of Huron College in London, Canada 
West (684). 

- F. W. E. Wied fe Id t , Prediger in Kuhfelde bei Snlzwedcl (404). 
- Dr. K. Wieseler, Prof. d. Theo!. in Greifswald (106). . 	. 
- Monier-W ill iams , Professor des Sanskrit an der Univ. Oxford (629). 
- Dr. M. Wolff, Rabbiuer in Gothenburg (263). 
- Dr. Ph. W o 1 ff ,  , Stadtpfarrer in Rottweil (29).  
- Rev. 	Charles H. H. Wright, 	M. 	A., 	Kaplan bei der 	Engl. Gesandt- 

schaft in Dresden (553).  
- Dr. William Wright, 	Assistant in the Department of manuscripts, Brit. 

Museum, in Loudon (284). 
- W. A. Wright, B. A., Trinity College, in Cambridge (556). 
- Dr. Carl Aug. W ti nsche, ord. Lehrer an d. Realschule in Leipzig (639). 
- Dr. II. F. Wit s t en fold, 	Prof. und Bibliothekar an .d. Univ. in Gottin-

gen (13). 
- Dr. H. F. Wuttke, Prof. d. histor. Hillfswissenschaften in Leipzig (118). 
- Dr H. W. Zaremba in St. Joseph, Illinois U. S. A. 
- Dr. J. Th. Zenker, Privatgelehrter in Leipzig (59). 
- Dr. C. F. Z i mm e r ma nn , Gymnasiallehrer iu Basel (587). 
- Dr. Joseph Z i n ge r I e, Prof. des A. Bundes und der orient. Sprachen 

in Trient 	(687). 
- P. 	Dr, 	Pius 	Zinger l e , 	Subprior des 	Benedictinorstiftes 	Marienborg 

(Tirol) (271). 
- H. Zirndorf, a. Z. in Manchester (532). 
- Dr. L. Zunz, Seminardirector in Berlin (70). 

In die Stellung clues ordentlichen hlitgliedes 	sind cingetreten: 
Des Heine-Veitel-Epbraim'sche Beth ha-Midrasch in Berlin (543). 
Die Stadtbibliothek in Hamburg (667).  

   
  



XXIX 

Verzeichniss der auf Kosten der Deutschen Morgenlitindischen 
Gesellschaft veroffentliehten Werke. 

Zeitschrift der Deutschen morgenlandischen Gesellschaft. Herausgegeben von deu 
Gesehaftsfiihrern. I.-X. Band. (Erste Serie.) 1846-56. 8. 38 .9?:t 204n 

. I. 	2 ..nit `10.4 	- 	11-X. k zu 4 ,./?* 
Frither ersehien und wurde spater mit obiger Zoitscbrift vereinigt : 	' 
Jahresbericht der Deutschen morgenliindischen Gesellschaft far das Jahr 

• 1845 und 1846 (1ster und 2ter Band). 8. 	1846-47. 1. 	20.4 (1845. 
20 41: - 1846. 1 .570) 

XL-XX. Band. 	(Zweite Serie.) 	1857-66. 	40 5? 
Register 	I.- X. Band. 	1858. 8. 	11$ 104: zum 	 . 

Neu eintretenden Mitgliedern der D.M.G. werden die erschienenen 20 Blinde 
der Zeitschrift, nebst Jahresberichten und Register zu I.-X. Band, anstatt 
81 57 	20 .A9,: , zu dem ermassigten Preise von 40 4 	geliefert. 

Einzelne Jahrgange oder Hefte der Zeitschrift und der Jahresberichte zur 
Completirung werden an die Mitglieder der D.M.G. auf V er 1 an gen u n-
mit telbar von der Commionshandlung, F.A.BrockhausinLeipzig, 
zur Hilifte des Preises abgegeben. 

Ablimallungen fiir die Knurl° des Morgenlandes, herausgegeben von der Deutschen 
Morgenliindiseheu Gesellschaft. 	I. Band 	(in 5 Num:mei-1. 	1859. 8. 	6 4 
10.4,.. 	(Far Mitglieder der D.M.G. 4 .4 221/2  ..A9r) 

Die einzelnen Nummern unter folgenden besondern Titelu: 
Nr. 1. 	Mithra. 	Ein 	Beitrag 	zur 	Mythengeschiebto 	des 	Orients 	von 

F. Windischmann. 1857. 24 4n 	(Far Mitglieder der D.M.G. 18.4) 
' 	Nr. 2. 	Al Kin& genannt der Philosoph der Amber". 	Ein Vorbild seiner 
Zeit mid seines Volkes. 	Von Gst. Fliigel. 1857. 	16 4n 	(Fiir Mitglieder 

.der D.II.G. 12.4) 
Nr. 3. Die fiinf Grafts oder Sammlungen von Liedern mid Spriiehen 

Zarathustra's, seiner Jiinger und Naehfolger 	Herausgegeben, iibersetzt und 
erliiutert von Mt. Haug. 	1. Abtheilung: Die erste Sammlung (Gittha 
abunavuiti) enthaltend. 1858. 2 4 	(Far Mitgl. d. D.M.G. 1 4 15 4i) 

Nr. 4. Ueber das catrunjaya MAhatmyam. 	Bin Beitrag zur Geschichte 
der Jaina. 	Von Albr. Weber. 	1858. 	1 4 15.4: (Fur Mitglieder der 
D.M.G. 1 4 34:) 

Nr. 5. 	tieber das Verhaltuiss des Textes der drei spischen Briefe des 
Ignatius zu 	den iibrigen 	Recensionen 	der Ignatianischen Literatur. 	Von 
lick. Adlb. LipSilt8. 1859. 1.%!p. 15 4 	(Far Mitgl. d. D.M.G. 1 42 4.4) 

11. Band 	5 Nummern). 1862. 	 Mitglie- (in 	 8. 10 4 4 4n (Fiir 
der d. D.M.G. 7 4 18.4) 

Nr. 1. 	Hermae Pastor. 	Aethiopice primum edidit et Aethiopica 	latine 
vertit Ant. d'Abbadie. 1860. 2 4 . (Fiir Mitglieder d. D.M.G. 1 4 15 .41:) 

Nr. 2. 	Die fiinf Gath5s des 	Zarathustra. 	Herausgegeben, 	iibersetzt u. 
erlautert von Mt. Haug. 	2. Abtheilung: 	Die vier iibrigen Sammlungen 
enthaltend. 1860. 2 4. 	(Fiir Mitglieder der DMG. 1 4 15.4) 

Nr. 3. Die Krone der Lebensbesehreibungen enthaltend die Classen der 
Hanefiten von Zoin-ad-din Kfisim Ibn Kutlfibuga. 	Zum ersten Mal heraus- 
gegeben and mit Anmerkungen und einem Index begleitet von Gst. Fliigel. 
1862. 	2 4 	(Fiir Mitglieder der DMG 	1 ..90. 15 4r) 
. 	Nr. 4. Die grammatiseben Schulen der Araber. 	Nach den Quellen bear- 
beitet von Gst. Fliigel. 	1. Abtheilung: Die Schulen von Basra und Kufa 
und die gemischte &bale. 1862. 24 44n (Far Mitgl. d.DMG. 1 .%{a 184..) 

Nr. 5. Kathil Sarit Sftgara. 	Die 	Marehensammlung 	des 	Somadeva. 
Bach VI. VII. V111. Herausgegeben von Hm. Brockhaus. 	1862. 	2 ..1Vt 
(Fiir Mitglieder der DMG. 1 .4 15 .Nin) 

   
  



606 	Pertsch, 'libel. Nachschaii's PcTallaicithucli. 

Stelien 	in der zweiten Auflage von Lassens Anthologia benutzt 
wurde, ist, nach Aufrechts Urtheil, ohne alle Sorgfalt geschrieben. 

Ausser der Einleitung und der ersten Erzahlung in Lassen's 
Anthologia ist von dem 	Texte 	der cukasaptati 	nichts gedruckt; 
tibersetzt dagegen ist dieselbe bis zur 6Oten Nacht 1) einschliesslioh 
von Demetrios Galanos, 	im Ankang zu seiner Uebersetzung des 
Ilitopadeca (Anion 1851). 	Ausserdem findet sich eine Uebersctzung 
der ersten Nacht, 	nach dein Texte in der ersten Ausgabe von 
Lassen's Anthologia, in der Schrift von Brockbaus fiber die siebeu 
weisen Meister (Blatt. far lit. Unterhaltung 1843 no. 242 p. 971 b). 

. 2. 	Per sisc h. 	Aus 	einer Sanskrit-Bearbeitung (offenbar aus 
einer alteren, uns unbekannten, welche durch den noch vorhande- 
nen Auszug, die culcasaptati, verdrangt wurde) 	floss, wie sich aus 
-der Einleitung Nachschabl's ergiebt, unter Mithenutzung 	noch an- 
derer 	indischer Quellen , 	zunachst 	eine persische Redaction von 
unbekafintem Verfasser, welche uns nicht erhalten ist. 	Sie wurde 
neu, geschmackvoller bearbeitet und dadurch ohne Zweifel verdrangt 
von Nachschabt, (lessen Werk der Gegenstaud der folgenden Mit- 
theilungen 	ist. 	Aus 	dieser, 	im Jahre d. H. 730 -_-=-- 1330 n. Cllr. 
verfassten Bearbeitung floss die bekannteste, 	von alien am haufig- 
sten tibersetzte und °melt mehrfach im Text herausgegebene Ab- 
Ittirzung von Muhammad Qadiri, welche in Indien um die Mitte des 
17 	Jahi'hunderts entstanden sein mag 2) (vgl. Kosegarten bei Ikea, 
Touti Nameh. 	Stuttgart 1822. pag. 1771 9. 	Ein 	weiteres persi- 
sches, and wie es scheint metrisch abgefasstes, Tfiti-namah giebt es 
nach Bland ins Journ. of the R. As. Soc. Vol. IX p. 163 von einem 
Richter Namens tjamid 	aus Laker (,5),41.3 ,xe,.7). 	Wie es sich 

1) Von der 14. Nacht an ist Galanos in seiner Ziililung der Petersburger 
Handschrift 	limner um 	tins versus, well die Hs. die Niichte 12 mid 13 bei 
Galanos in Eine , die ]2te Nacht, zusammenziebt. 	Zwischen Gal. 36 and 37 
findet 	sich in 	der 	Ils. 	eine 	Nada , 	welche 	bei 	Galanos 	fehlt ; 	dafiir 	fel& 
wieder Gal. 	39 in 	der liandsehrift. 

2) Ms Diehter,  , welch° um diese Zeit lebten , linde ich zwei Manner des 
Namens Muhammad mit dem Beinamen Qadiri 'erwitlint : von dem cinen wird 
im .A.taslikadali 	(s. Bland 	im 	Journ. It. As. Soc.. Vii 	p. 370) 	welter 	Melds 
bemeritt , als dass 	er aus Panipat gebiirtig gewesen sei ; 	ein ' anderer (t 1069 
=71659) wird im Hamishak Bahar (bei Sprager, Library of the Ituja of Otidh 
p. 	128) 	als Sohn 	des Moghul-Kaisers 	Shithgahau 	mud 	fruchtbarcr 	Schrift- 
stoner erwalint. 

3) Ueber Ausgaben mid 	Uebersetzungen dieser Bearbeitung -vgl.  Zenker, 
I no. 706-709, wozu nuch eine 	von Loiseleur Deslongebamps, Lssai sur les 
fables Indiennes pag. 8 and 	von Lancereau , Ilitopadesa 	p. 226 Anm. 	citirte 
franziisische , aus dem Englischen gellossene Uehersetzung von Marie d' Heures 
(Paris 1826) zu filgen 1st. 	-- Wenn in der nachfolgenden Arbeit hie und da 
auf den persischen Text des Muhammad Qadiri Bezug genommen wird, so geschieht 
dies nach einer 	der hiesigen hcrzogl. Bibliothelt gehorigen 	guten (wahrschein- 
hell aus der Calcuttaer Ausgabe copirten) Handsehrift, welche in meinein Kata- 
loge noch nicht verzeielmet ist, 	weil sic erst nach Erscheinen 	desselben von 
B. Quariteli• in London gekauft wurde. 
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eudlich mit dem bei Zenker, Bibl.. orientale II no. 674 amgefiihrten 
Buche verhiilt, Weiss ich nicht: nach Zenker ist es ein Ng 16 i 	.:J ....., 

(.5 	2  
was jedocb wegen des Titels (t bj.I.D J.L.Q. 	die vierzig Papagaien) 
mir zweifelhaft ist. 

3. Hindi and Hindustani. 	Direct aus der Bearbeitung 
Nachschabi's scheint eine Redaction in Dakkhani-Versen , 	von dem 
Dichter .A.. wari, 	geflossen zu sein; 	wenigstens 	wird dies 	von 	Ch. 
Stewart in seinem Catalogue of the Library of Tippoo Sultan p. 180 
no. IX u. X behauptet, und von Garcin de Tassy in seiner Histoire. 
de 	la litterature Hindoui 	et Hindoustani 	T. I 	p. 85 	wiederholt. 
Freilich ist es m6glich, dass hier, wie haufig (z. B. gleich auf dem 
Titelblatte der Iken'schen Uebersetzung), die Arbeit des Nachschabi 

- mit der des Muhammad Qadiri verwechselt ist; eine andere Bear- 
beititng , 	in Vakkhaui-Versen von Ghawwaci abgefasst 	(Garcia de 
Tassy I p. 186; Sprenger, Raja of Oudh p. 608, no. 621), scheint 
sicher nicht auf Qadiri zu beruhen, da Garcin de Tassy, welcher 
ein Exemplar dieser Dichtung besitzt, a. a. 0. von ihr sagt, 	dass 
mehrere der in flu' enthaltenen Erzahlungen 	von 	denen anderer 
Redactionen abweichen. 

Ausser diesen beiden Bearbeitungen von A.wari and Ghawwaci 
giebt es deren noel' eine gauze Anzahl in Hindal und Hindustani; 
vgl. Garcin de Tassy im angeltihrten Werke pag. 85, 	206, 221, 
und 	Zenker, Bib). oritntale II no. 3925. 3926. 	Ohne diese Be- 
arbeitungen selbst vor sick zu haben, ist es unmoglich , dieselben 
strong auseinander zu . halten and die nachste Quelle jeder einzelnen 
anzugeben; die bekannteste unter ihncn, die von Ijaidari, soli, wie 
Garcia de Tassy a. a. 0. p. 206 	versichert , 	aus der 	Arbeit des 
OM geflossen sein. 

4. Bengal is c h. 	In dieser. Sprache . ist mir nur eine Bear- 
beitung bekannt, und zwar, wie eine Vergleichung der iu Ilaughton's 
Bengali Selections mitgetheilten Erzahlungen zeigt, eine reine Ueber- 
setzung des Qadiri. 	Der Uebersetzer hiess 6avlicara4a Munshi (s. 
J. Long, Returns relative to native Printing Presses and Publications 
in Bengal. 	Calcutta 1845. p. 44). 

5. Tfirkisc h. 	Diejenige 	tfirkische 	Redaction , 	welche 	von 
Rosen 1) (Leipzig 1858) ithersetzt, 	und von Wickerhauser (ebend. 
1858) bearbeitet worden ist, ist zuletzt zu Coustantinopel im Jahre 
1256 gedruckt erschienen (s. Hammer in Wiener Jahrbb. Bd. XCVI 
p. 106), 	nachdem dieselbe schon zwei Jahre fruher in Balaq ge- 
druckt worden war (s. Bianchi im Journ. Asiat. IVIne Serie T. 2 
pftg. 48). 	nth der Mittheilung Bianchi's an letzterem (hie 'bless 
der 7ttirkische Bearbeiter cary (d. h. der gelbe) 	`Abdullah 	Efendi, 

1) Diese Uebersetzung 	ist austiihrlich augezeigt und jede oinzelne Erzillt• 
lung 	dorsetlion eine): kurzon Bespreehung unterzogen von .Benfey iu dun Gott. 
gut. Anzeigen 1858 p. 529 if. 	• 	 - .. 	, 	 -- • .-: _ 334*: 
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wahrend Rosen in der Vorrede zu seiner Uebersetzung p. XI sagt, 
der Name des Verfassers sei unbekannt. 

Nach Zenker, Bibl. orient. II no. 678, ist im Jahre 1851 auch 
in Qazan eine ttirkische (tatarische?) Bearbeitung des '.Ceti-namah ge- 
druckt erschienen; 	oh dieselbe 	mit der 	eben erwalinten 	identisch, 
oder von derselben verschieden ist, 	kann 	ich 	nicht sagen. 	Die 
Stelle bei Haggi Chhlifah T. IV.  p. 172 no. 8002, welche durch die 
abweichenden Namen des Kaufmams 	und seiner Frau (,),.=1.,..2 mid 

./ K..::. 0 	• 	fiir ,..x.a. und IK.,:::, 	1.,) eine von der in Blilaq und Con- 
sta,ntinopel 	gedruckten 	verschiedene 	Bearbeitung 	zu 	besprechen 
scheinen konnte, ist nach Rosen a. a. 0. p. XI Anm. 	nur falsch 
abgedruckt und wird daselbst verbessert mitgetheilt. 

§. 	2. 
Friihere Mittheilungen fiber das Papagaienbuch des Nachschabi. 
I. 	Im Jahre 1792 erschien in London ein Buch unter dent 

Titel: Tales of a Parrot ; done into English from a Persian Manu-. 
script , entitled Tooti-Nameh. 	By a Teacher of the Persic, Arabic, 
Hebrew, Syriac, Chaldaic, Greek, Latin, Italian, French and Eng- 
lish Languages. 	Der Uebersetzer, welcher sick auf dem Titelblatte 
nicht nennt, heisst Gerrans 1); 	wo 	er sick nennt, 	kann ich nicht 
sagen, da mir das seltene Buck nicht mehr zur Hand ist 2), und 
ich versaumt habe, mir Ober diesen Punkt eine Notiz zu machen. 
Schmutztitel, Titel und Prolegomena bilden pag. I—XIII, dann fol- 
gen zwei Seiten Contents, 	darn eine Announce des Uebersetzers, 
gezeichnet Nalchshebi, 	at the Minerva Printing-office, 	Leadenhall- 
Street, dann die Uebersetzung auf 188 	Seiten. 	Am Ende stcht: 
End of the fi r s t Volume; dock ist 	mir durchaus nichts davon 
belta.nnt, dass 	ein weiterer Band erschienen 	ware. 	--L Das Buck 
enthalt, ganz willkiirlich miter einander geworfen, die Uebersetzung 
folgender Nichte: 1 (pag. 14) — 6 ( p. 53) — 7 (p.  67) — 
9 (p. 170) — 14 (p. 117) — 16 (p. -140) — 35 (p. 86) — 
39 (p. 128) -- 40 (p. 101) — 41 (p. 37, 44) — 45 (p. 156) — 
47 (p. 26, 35). 	Die Einleitung ist nicht tibersetzt: das gauze Buck 
enthalt also 12 Nachte, d. h. noch nicht einmal den vierten Thou 
des ganzen Werkes. 

1) Nicht Gerrant, wie Zenker Bibl. orient. I no. 710 fiilschlich 	schreibt; 
als sein Vorname wird bald B., 	bald R. angegeben. 	Es 1st mir von , lion 
ausserdem eine 'Uebersetzung des Benjamin von Tudela ( London 1783. 12.), 
fiber welche Asher 	in seiner Ausgabe dieses Reisenden I pag. 16. 	no. 16 ein 
selir ungiinstiges Urtheil fallt, und ein Stiick aus der Geschichte des ,Y5.5-  44:=11  
behandelnd die Flucht and Ermordung 	des letzten SasiMiden, Text u. Ueber- 
setzung, in Ouseley's Oriental Collections I p. 160 bekannt. 

2) Durch die Giite Sr. Exc. des Herrn Staatsraths von Rhanikoff 1st mir 
ein Exemplar zuganglich geworden; 	cin andercs batindet sick, 	wic mir Herr 
Dr. Rost mitthoilt, in der—Bibliothek der Royal Asiatic Society in London. 
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Was die Art der Uebersetzung anbelangt, so ist dieselbe eine 
sehr freie, viol mehr Paraphrase als eigentliche Uebersetzung, das 
Original bedeutend erweiternd, ausschmtickend, nicht ablcurzend, wie 
man each den 	eignen Worten 	des Uebersetzers 1) erwarten sollte. 
Um eine Probe von Gerrans' Verfahren 	zu geben , theile ich den 
Anfang der ersten Nacht (Erzahlung von Maimlin and Chugasta) 
in seiner l3carbeitung mit, 	welch° man mit der wiirtlichen Ucher• 
setzung Kosegartens (bei Iken pag. 200) vergleichen moge. 	Gerrans 
paraphrasiert folgendermassen: 	In the joyful 	days 	of peace 	and 
plenty, when every peasant eat two dates at a mouthful , and each 
camel filled 	two pails at a milking, there flourished in one of the 
cities of Hind (India) a merchant whose name was Mobarec (for-
tunate etc.); his warehouses were filled with merchandize ; his coffers 
overflowed with gold; and he counted his .diamonds by sacks. 	His 
house was magnificent and convenient; his attendants numerous and 
splendid, 	and his clients as the sands of the shore; 	but the bowl 
of his auspicious fortune was imbittered by the sherbet of anxiety, 
and 	the 	sunshine 	of his 	felicity 	blasted 	by the mildew of grief: 
For though the choicest mirobalans of beauty ornamented his gilded 
baram, to transmit his name to posterity, the pearlstring of succes- 
sion was wanting. 	— 	To obtain the blessing of offspring, 	lowly 
on the dust of humility he prostrated the brow of obedience , and 
daily offered the father of Clemency the grateful incense of prayer. 
The 	odor of his supplication at last gained admission to the dur- 
bar of benevolence, and the sterile cloud which had long adumbrated 
the horizon of opulence disappeared. 	After nine 'moons had com- 
pletely filled their orbs, a son was born in his house, 	who , 	in a 
two-fold degree of perfection , eclipsed the beauty -of Jusuf. — To 
this decorator of the mansion of joy MObarec gave the name of 
Meimon • (Auspicious); and when the season of life had put the 
down of his cheek to flight, obtained for him a virgin bright whose 
name was Khejeste (Happy, blessed etc.). 	The mutual joys of this 
happy pair were manifested by a thousand marks of delight, and 
no greater portion of happiness did the Predestinator at any period 
decree to a lover and a beloved object, than that which subsisted 
between Meimon the rich, and Khejeste the happy. 	The Daemon 
of perfidy never assailed the skirts of their fancy , and the breeze 
of mistrust ruffled 	not the 	surface of their minds, 	but equally 
worthy' of each' other, they long reposed on the sofa of ease, and 
quaffed the wine of enjoyment. 	One day as Meimon passed by 
the bazar, the common crier, by order of the clerk of the market, 
was offering a parrot to sale etc. 

Dies wird gentigen, urn cilia' Begriff davon zu geben, wie frei 
Gerrans tiberhaupt mit den Worten des Nachschabi verfahren ist; 

1) Er sagt png. X: 	A few gentlemen of a different description will blame 
me for having used the pruning knife to freely. 
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biswejlen siud aber die Abweichungcn bei ibm geontiber dem Text 
der drei (resp. zwei) 	mir vorliegenden Handsclniften so auffallend, 
dass man fast auf die Vermuthung kommen konnte, Gerrans babe 
eine ganz 	verschiedene Recension des Originales vor sich gehabt. 
Einige solche Eigentlitimlichkeiten der Gerra,ns'sclien Uebersetzung wer-
den im Verlaufe der Mittheilungen uber die einzelnen Nachte beruhrt 
werden 1); bier sei' ausserdem nur noch eines erwalint. 	Auf S. VIII 
sagt Gerrans wiirtlich: 	Toward the end 	of the Mss. the subject 
grows more interesting; and in the last night, the Parrot outdoes 
himself, to describe how, will be to anticipate the pleasure of the 
reader: 	let it suffice for the present to say that every thing 
ends well. 	Die 	letztere Behauptung steht bekanntlich mit dem 
Ende des Papagaienbuches von Nachschabi (ebenso wie des von 
Qadirl) in directem Widerspruch (s. die Uebersetzung von Kosegar- 
ten 	bei Iken pag. 	313). 	Hat also Gerrans einen verschiedenen 
Text vor sich gehabt? 	oder hat er jene Behauptung nur leicht- 
sinnig und ohne das Ende seiner Handschrift recht gelesen oder 
verstanden zu haben hingeschrieben? 	Mit voller Bestimmtheit dud- 
ten sich diese Fragen kaum beantworten Lassen; (loch erscheint mir 
das Letztere als das Wahrscheinlichere, da die gauze Uebersetzung 
von Gerrans den Eindruck- des Unzuverlassigen macht, und ich von 
der Existenz 	einer anderen Recension 	als 	der, mir 	vorliegenden 
durchaus keine Spur gefunden habe, 	vielmehr die von mir bertutz- 
ten Handschriften hi alien Einzelheiten gegen Gerrans vollkommen 
tibereinstimmen. 

2. Iin Anhange zu Ikon's „Touti Nameh" (Stuttgardt 1822) 
hat Kosegarten Nachrichten uber Nachschabi und sein Werk gege-
ben , mud ausser der Einleitung (nebst der ersten Nacht) mid dem 
Schluss die 7 te, 11 te und 48 te Nacht wiirtlich genau Ubersetzt. 

3. Die achte Nacht ist von H. Brockhaus miter dem Titel 
„Die sieben 	weisen Meister, 	von Nachschabi" [Leipzig 1843] in 
Text und Uebersetzung nebst Anmerkungen herausgegeben worden. 
Da 	diese Schrift 	nur • in 	12 Exemplaren gedruckt ist, 	so 	ist sic 
kaum zuglinglich ; dock sind Uebersetzung und Anmerkungen (also 
die ganze Schrift mit Ausnahme des persischen Textes) abgedruckt 
in 	den 	„Blatt. fur lit. Unterhaltung" 	1843 	no. 	242 	und 243 
(pag. 969 ff.). 

Dies sind die bisher g e druc kten Mittheilungen tiber mud 
aus Nachschabi. 	Erwahnung verdient noch, dass 	. 

4. in die Kgl. Bibliothek in Munchen mit den Buchern Quatre-
mere's eine mehrbandige Handschrift gekommen ist, welch° neben 
dem Texte des Nachschabl'schen Papagaienbuches auch eine franzO-
sische Uebersetzung desselben von unbekauntem Verfasser enthalt 2). 

1) Vgl. Nacht 9 und 14. 
2) In dem socben erschieneneu Aumer'schen Kataloge (111huchen 1866) els 

no. 174-176 verzeichnet. 
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Ob die 	Uebersetzung ganz vollstandig ist, 	und welchen Charak- 
ter 	sic 	triigt, 	kann 	ich 	nicht 	sagen , 	da 	ich bei ciner fluchtigen 
Durchreise 	durch IVIiinclien nur eben Zeit hatte, 	von der Existenz 
jener lIandschrift Notiz zu nehmen. 

. 	. 	§. 	3. 

	

Was 	den Verfasser und lessen Lebensumstande betrifft, 	so 
kann 	ich 	deco 	bereits von Kosegarten (bei Ikon pag. 172 ff.) I3ci- 
gebrachten nur sehr wenig hinzuftigen. 	Dhija-aldin Nachschabi, sei- 
nem Beinamen Nadi zu schliesseu wahrscheinlich aus der in Mawara-
alnahr zwischen dem OilitIn und Samarciand liegenden Stadt Nach- 
schab 1) gebtirtig, 	lebte 	in der ersten Halite des 14. Jahrhunderts 
unserer Zeitrechnung 2), mid verfasste ausser dem Papagaienbuche 

- hauptsachlich noch einen , 	j.,?.:.Is 	d. b. „der mit Rosen durchwirkte 
Teppich" betitelten Roman („The Story of.the Prince Masnm Shah,. 
and the Princess Noshabeli, an interesting Tale", 	Ch. Stewart, A. 
descriptive 	Catalogue 	of the Oriental Library of the late Tippoo 
sultan of Mysore, 4°. Cambridge 1809. pag..85a no. X). 	Ausser- 
dem 	befindet sich 	in der Kg1. Bibliothek zu Copenhagen 	ein von 
unserem Nachschabi verfasstes obscones Buch in persischer Sprache 
miter dem Titel LL .Li 8.:XJ 3) (s. Mehren Codices Persici etc. Biblio-
thecae Regiae Hafniensis. Hafuiae 1857. 4°. pag. 15 no. XXXVII, 1). 
Durch die Liberalitat der genannten Bibliothek mid durch die gatige 
Vermittelung des Herrn Prof. Mehren babe ich diese Randschrift 
cinsehen kiinnen; 	es 	ergiebt 	sich aus derselben, 	class Nachschabi 
mit indischer Sprache — wohl einem der hindostanischen Dialekte — 
Vertraut 	war, 	also • wahrscheinlich 	wenigs tens 	einen Theil seines 
Lebens in Indien zubrachte : 	denn es wird dem Buche nicht nur 
ein indischer Ursprung zugeschrieben 4), sondem es finden sich in 
demselben auch eine gauze Anzahl technischer, • moist sehr schwer 
zu deutender (zum Theil wohl auch in der Haudsehrift corrumpirter) 

, 	... 
1) Arabisirt 	,.....2...A.s.i 	(Aboulfeda 	p. 	p. Reinaud 	pag. 119 	rind 	mongoliseli 

L54.13 	(d. 	i. 	Palast pack Silidik Isfaluini trans'. 	by Ouselcy p. 50, mid also 
eigentlich cbarssi, s. I. J. Schmidt, Mongol. AViirterbuch p. 142 b) genannt. 

2) Nach 	den von Kosegarten a, a. 0. 	p. 316 mitgetheilten Sehlussworten 
des Tilti-nlimah, wie sich dieselben in der Hamburger und andern Handsehriften 
finden; vgl. das unten zum „Schloss" Mitgetheilte.  

3) Aueh erwfilint von Dahl bei Sprenger, 	Library of the ltaj! 	of Oudh, 
pag. 80. 

4) Als Verfasser wird 6,..4.5.3.5., 	der -Vezier eines indiseheu lidnigs, 	ge- 
naunt ; 	dieser Name 1st aber Mats Anderes , als Kuka PatAita , 	der iudischc 
Aretino. 	Cf. Shakespear's Dictionary, Hindfistilid and English. London 1817. 4. 
P. 614b: 0-.9.3 	scientia tnudortun diversormn eoeuudi, 	a quodam Kok Pundit 
explicate ; 	undo 	nomen. 	VgI. 	ouch 	Garein do 'Pussy, 	llist. 	de la lit. 	Hind. 
I P. 55. 
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Ausdrticke, welche nicht persisch , sondern km Theil nachweislich, 
und deshalb wohl stimmtlich indisch sind 1). 

§. 	4. 
Die von mir benutzten Handschriften sind folgende : 
A. Eine mir selbst gehOrige Handschrift, welche ich vor elf 

Jahren wahrend meines Aufenthaltes in London von B. Quaritch 
kaufte. 	Sie ist nicht elegant, aber im Ganzen correct mitNastat  lig 
auf 285 Blatter geschrieben; die Seite hat 15 Zeilen. 	Einer Unter- 
schrift zufolge wurde sie vollendet im DO2lhiggah 1090 = 3 Januar 
bis 2. Februar 1680. — These Handschrift bildet, als correct und 
mir wahrend der ganzen Arbeit zu Gebote stehend , die Grundlage 
derselben. 	 . 

B. Die Hamburger Handschrift, nach welcher Kosegarten arbei- - 
tete. 	Eine Beschreibung derselben s. bei Iken-Kosegarten pag. 188. 
Diese Hs. war mir bei Bearbeitung der zwOlf ersten Nitchte zur Hand. 

C. Eine dem Herrn Dr. Reinhold Rost in London gehbrige 
Handschrift. - Sie hat 217 	Blatter und ist mit wenig zierlichem 
Nastaliq geschrieben, welches besonders auf den letzten Seiten sehr 
fluchtig wird. 	Sie ist nicht datirt, doch augenscheinlich neuer, als 
A und B , denen sie auch an Correctheit nachsteht. 	Auch diese 
Hs. konnte ich, durch die Gate des Herrn Dr. V,ost, fast fur die 
gauze Arbelt, benutzeu. 

§. 	5. 
Ueber die Art, in 	welcher die folgende Arbeit gemacht ist, 

habe ich nur wenige Worte zu sagen. 	Anfangs war es meine 
Absicht, eine vollstandige Analyse von Nachschabi's Werk zu geben, 
da 	ich 	glaubte, 	dasselbe wtirde eiuen bedeutenden Vorrath des 
Neuen und Eigenthilmlichen enthalten; 	da ich indessen bald salt, 
dass der Stoff Nachschabi's mit wenigen, zum Theil schon bekann-
ten Ausnahmen entweder von Muhammad QUM , oder von dem 
Turken , 	oder von beiden in ihre Werke aufgenommen ist, 	so 
glaubte ich mich im Interesse der Raumersparniss auf eine Ver- 
gleichung der Darstellung Nachschabi's mit der desjenigen 	seiner 
Bearbeiter, welcher ihm jedesmal am treuesten gefolgt war, 	und 
auf eine genaue Angabe der bemerkten Abweichungen beschrhuken 
zu sollen. 	Bei Angabe dieser Abweichungen bin ich miiglichst, ja 
angstlich genau verfahren; doch darf ich hierin wohl auf Billigung 
hoffen, da Jeder, der sich mit. Sagen- und Marchenvergleichung ab-
giebt, weiss, wie oft ein scheinbar unwesentlicher Zug in der That 
doch sehr wichtig ist, um auf Entstehung, Priorititt eiuer Redaction 
vor einer anderen u. dgl. m. schliessen zu lasses. 

1) Urn elm ganz klares Beispiel anzufiihren , so wird dor Begriff coitus 
oder modus coeundi sehr lniufig mit dem Worte 	.S-  ausgedriickt , was offen- 
bar das sanskritisehe , gleichfalls in diesem Sinne vorkommendo karana ist. 
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Was die Beiziehung von Parallelen zu den mitgetheilten Erzith-
lungen betrifft, so babe ich mich streng auf den Kreis des Papa-
gaienbuches und moglichst haufige Verweisungen auf Benfey's Ein- 
leitung zum 	Pantschatantra (stets 	als 	„ Benfey " kurzweg 	citiert), 
sowie dessen Orient .und Occident, Ebert's Jahrhuch und Loiseleur's 
Essai sur les fables Indiennes beschrankt. 	Weitere Vergleichungen, 
die hie mid da sehr nahe liegen , glaubte ich dock sachkundigeren, 
in der Erzithlungsliteratur besser belesenen Gelehrtcu tiberlassen zu 
sollen. 

. 	 §. 	6. 
Elite Concordanz Nachschabi's gegentiber seinen Nachahmern 

wird sich aus den Verweisungeu ergeben , 	welche den einzelnen 
Nitchten vorausgeschickt sind; 	das Verhaltniss des 	Stoffvorrathes 
zwischen Muhammed Qadiri und dem Tiirken sowohl unter sich als 
auch Nachschabi 	gegentiber 	erhellt aus folgenden Zusammenstel- 
itingen: 

I. 
Ikon 	Nachschabi - 	Rosen 	 Iken 	Nachschabi 	Rosen 

Nr. 1 	Nr. 1 	I p. 3 ti. 30. 	Nr. 19 	fehlt 	fehlt. 
2 	2 	42. 	 20 	Nr. 30 	II p. 136. 
3 	3 	67. 	 21 	18 	27. 
4 	4 	83. 	 22 	35 	165. 
5 	6 	151. 	23 	36 	178. 
6 	7 	168. 	24 	35 	169. 
7 	in Nr. 5 	136. 	' 	25 	in Nr. 8 	fehlt. 
8 	in Nr. 8 	,fehlt. 	26 	Nr. 37 	II p. 191. 

' 	9 	in Nr. 8 	fehlt. 	27 	28 	fehlt. 
10 	Nr. 16 	II. p. 4. 	28 	28 	fehlt. 
11 	21 	64. 	29 	45 	fehlt. 
12 	15 	I. J. 268. 	30 	fehlt 	fehlt. 
13 	26 	fehlt. 	31 	45 	II. p.244. 
14 	- 	31 	II. p. 122. 	32 	39 	fehlt. 
15 	27 	109. 	33 	40 II. p. 209. 
16 	47 	265. 	34 	41 11.218.220 
17 	32 	146. 	35 	50 	fehlt. 
18 	24 	fehlt. 

II. 
Rosen 	Nachschabi 	Iken 	 Rosen 	Nachschabi 	Iken 

,, 	Ralunen- 	 83 1. 	p. 	0 	erzablung 	P" 4 	 4 	4.' 
7 	fehlt 	fehlt. 	 87 	fehlt 	fehlt. 

30 	•1 	p. 10. 	 89 	33 	fehlt. 
36 	fait 	fehlt. 	 128 	in 5 	fehlt. 
42 	2 	Nr. 2. 	130 	in 5 	fehlt. 
63 	fehlt 	fehlt. 	136 	in 5 	Nr. 7. 
67 	3 	Nr. 9. 	151 	6 	5. 
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atosen 	Naelisebabi 	Ikon 	Rosen * 	Naeliselnibi 	lken 
I. p.159 	fehlt 	fehlt. 	11. p. 109 	27 	15. 

168 	in 7 	6 	 112 	das. 	, 	fehlt. 
178 	in 7 	fehlt. 	 117 	das. 	fehlt. 
191 	in '9 	fehlt. 	 120 	fehlt 	fehlt. 
197 	in 9 	fait. 	 122 	31 	14. 
210 	10 .. 	fehlt. 	 125 	das. 	kiln. 
224 	11 	fehlt. 	 136 	30 	20. 
229 	fehlt 	fehlt. 	 139 	das. 	fait,. 
232 	. fehlt 	fehlt. 	 146 	32 	17. 
243I 	 149 	das. 	fehlt. 

12 	fehlen. . 2481 	 154 	34 	fehlt. 
262 i 	 165 	35 	22. 

13 	fehlen. 265 i 	 169 	das. 	24. 
266 	14 	fehlt. 	 178 	36 	23. 
268 1 	 191 	37 	26. 
270 i 	15 	12. 	 194 	das. 	MIL 
272 1 	 202 	29 	fehlt. 

II. p. 	4 	16 Nr. 10 p. 54. 	 209 	40 	33. 
7 	das. 	das. p. 55. 	 218 	41 	34. 
8 	das. 	fehlt, 	 220 	das.' 	(alt. 

15 	17 	fehlt. 	2251, 
27 	18 	21. 	228 f 	42 	(*Wen. 
32 	das. 	fehlt. 	2321 
47 	19 	fehlt. 	236 	43 	. 	fehlt. 
53 	20 	fehlt. 	'244 	45 	31. 
62 	fehlt 	Ida. 	249 	46 	fehlt. 
64 	21 	11. 	265 	47 	16. 
71 	22 	fehlt. 	269 	48 	fehlt. 
85 	23 	fehlt. 	279 	49 	fehlen. 
92 i 	 283 
96 i 	25 	felden. 	291 	52 	fehlt. 

102 P 

Es ergiebt sich hieraus, dass jede der obigen drei Bearbeitun-
gen einige Abschnitte fur sich allein hat, und zwar: 

1. N a ch s c h a b 1: Nacht 8 (wenigstens die Rahmenerzahlung, 
wahrend einzelne der eingefloclatenen Geschichten sich auch bei Mu-
hammad Wirt finden ) ; ferner die Nachte 38, 44 und. 51. — 
2. 145,d i r 1 : die Mate 19 und 30. — 3. der Ttir k e: die Erzah-
lungen auf I. pag. 7, 36, 63, 87, 159 1), 2'29, 232 mid II. pag. 62 
und 120: sammtlich vielmehr Anekdoten and Legenden, als Mar-
clien oder eigentliehe Erzahlungen. 

1) Aus Sti di's Gulistan; vgl. die Uebersetzung von Graf pag. 274. 
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Nachschabi's Eiuleitung. 
Dieselbe ist, 	nebst der ersten Nacht, 	bereits von Kosegarten 

(bei 	Iken pag. 	193) tibersetzt, 	und 	bcdarf deshalb 	der nalieren 
Besprechung nicht. 	Nur chic Stelle ist zu berichtigeu, da dieselbe 
inhaltlich wichtig ist, aber von Kosegarten wcgen ihrer Verderbtheit 
in der Hamburger, 	ihm allein 	zu Gebote stehenden Handschrift 
nicht richtig itbersetzt werden konute. 	Es heisst namlich bei ihm 
p. 196: 	„wenn du mfr jenes Original [d. i. die 'there, Nachschabi 
zur Umarbeitung vorliegende persische Recension], w e 1 c h es die 

Urschrift des indischen Buches ist etc." 	(B. 	5 3..Aold.  
%::-.....,Lv.st 	,,,..A.xs' 	3roi 	z,..5 7 	und 	ahnlich 	auch In 	C. 	.5S 5 j....21 	0.11 
k.L.:A.wi Ls,x.:9) ,,....:.:S" 3,.Aol ). 	Dies widerspricht geradezu dem von Nacli 
schabi selbst unmittelbar vorher auseinandergesetzten Sachverhalt, 
mind als einzig richtige Lesart ist deshalb die von A. auzunehmen, 
wo 	es heisst: ,::......,,i ,..:.5D ,_...;;5 )1 )1 3i.,..01/5.5".  5 J../.1 	T 0 	,,jenes Original 
(fur die Arbeit Nachschabi's), dessen Urschriften indische 
Bach er 	si ncl-". 	Aus diesen 	Worten Nachschabi's konnen wir 
weiter folgern, dass 	die ihm vorliegende, 	ursprungliche persische 
Redaction nicht nach einem iudischen „ Papagaienbuche " gemacht, 
sondern mit Zugrundeleguug der Einkleidung des letzteren aus ver- 
schiedenen 	indischen 	Erzahlungswerken 	zusammengesetzt 	worden 
war; 	ein Verhaltniss, das auch an sick durchaus wahrscheinlich, 
und schon von Benfey in den GM. Gel. Anz. 	1858 p. 534 aus- 
einandergesetzt ist. 	. 

Die erste Nacht 
zerfallt in zwei Theile : 1. die Rahmenerzahluug, und 2. die 
Geschichte von dem Papagaien, welcher zwischen den beiden 
Eheleuten Frieden stiftete. 

1. Die Rahmenerzahlung (vgl. Benfey, Einleituug p. 278. • 
301) ist, wie schon bemerkt, von Kosegarten (bei Iken pag. 200) 
bereits tibersetzt. Ich habe dazu nur Folgendes zu bemerken : a) die 
Stadt Dhaka 1) wird in A. und C. nicht genannt ; — b) der weni- 
ger kluge Genosse 2) des 	Papagaien, 	der Scharik (q.5)1-,;) -=--- skr. 
eariltit, 	engl. minor, franz. mainate, lat. aprosmictus scapulatus ist 
ein an Grosse und Ausschen unserer Schwarzamsel sehr ahnlicher 
Vogel, nur class er bei schwarzem Gefieder ausser gelbem Schnabel 

1) B. 	LA45.P.. 	1st 	darunter 	vielleicht Dholka, 	eine 	Stadt 	in Guzerat, 

	

zu verstehcn? vgl. Hamilton, Description of Ilindostan. 	Vol. I 	(London 1820) 
p. 694.  

2) Beide Vogel treten mehrfach als Genossen, ja als Ehepaar auf, 	vgl. 
die 25to und die 42te Naclit. 

   
  



516 	' Pertsch, fiber Nachschabi's Papagaienbuch.  
1 

und ebensolchen Fiissen auch noch gelbe Lappen 1  an den Ohren 
hat. 	Buffon , 	llistoire naturelle des Oiseaux Vol. IV. p..132 sagt 
von ihm : . . . je dois ajouter que le Mainate a beaucoup de talent 
pour sifter, pour chanter et pour parler,  , qu'il a memo la pronon-
ciation plus franche que le perroquet , comme Voiseau parlour par 
excellence, 	et qu'il . se plait a exercer sou talent jusqu'a timportu- 
nit& 	Daselbst Pl. 268 	findet sich midi 	eine gute Abbildung des 
Vogels. — c) als einen merkwurdigen Zufall — ctwas Anderes 
kann es naturlich nicht sein — miichte ich noch erwithnen , dass 
der Zug der cukasaptati von der his zur Vernaehla,ssigung seines 
Geselniftes 	tibertriebenen , 	und 	deshalb 	ein 	Einschreiten 	nothig 
machenden 	Liebe 	des Kaufmannssohnes 	zu 	seiner Frau 1) 	sich 
weder bei. Nachschabi, noch bei Muhammed Qadiri , wohl aber bei 
dem Tfirken (Rosen I p. 5) findet: also derselbe Zug in den beiden 
Endpunkten einer Reihe , 	wahrend • er im 	Mittelgliede 	fehlt. 	Es 
scheint mir wahrscheinlich, dass der Tiirke denselben aus der ana-
logen Erzillilung Rosen II p. 225 = Nachsch. 42 to Nacht hierher 
entlehnt hat. 

2. Die Geschichte von dem Papagai, welcher zwi- 
schen 	den 	beiden Eheleuten Frieden stiftet (Gerrans 
p. 14; Iken pag.. 10 ; Rosen I p. 30; vgl. Benfey p. 357). 	Nach- 
schabi stimmt mit Muhammad Qadiri; der einzige abwcichende Zug 
ist folgender: bei Qadiri sagt der Papagai, als er- wieder hergestellt 
in das Haus seines Herrn zuruckkehrt, er sci von Gott aus Erbar-
men fiber das vierzigtagige Fasten, sowie fiber das Wehklagen der 
unschuldig verstossenen Frau wieder lebendig gemacht worden ; bei 
Nachschabi dagegen berichtet er, 	dass er durch die 	Gewalt des 
Gebetes der Frau wieder zum Leben gekommeu sei, was den Mann 
zur Reflexion veranlasst: 	eiue Frau, deren Gebet solche Kraft hat, 
dass es Tode auferweckt , urn dieselben zu Zeugen fur sich aufzu- 
rufen, muss nothwendigerweise unschuldig 	sein 2). — Die letztere 
Auffassung steht der indischen Ansicht von der unbegrenzten Macht 
des Gebetes der Frommen nailer, und ist 	deshalb wahrscheinlich 
aus dem indischen Originals hertibergenommen. 	- 

• Zweite Nacht. ( 
Treue einer Schildwache gegen den litinig von Tabaristan.. 

(Ikon no. 2 ; Rosen I p. 42 ; vgl. Benfey p. 416.) 
Stimmt mit Qadiri; doch ist zu bemerken: 1. bei Qadiri sagt 

die Schildwache, vom Konige befragt, sic halte schon v ie le Tage, 

1) Diesen Sinn 	geben vereint die Worte bei C4alanos p. 1: 	i3v 8' izirres 
3 Ma goivas diteUv Toii htnoemoi, h'in,ov, dvrixoog z-ciiv XOytow tozi ntrreas 
mai T i7g Inive g, i;avna8;Is TH % ,,i art)001,0$, und bei Lassen, Anthologia, 
ed. 	altera 	peg. 32 : 	sa ea Madana 	ativa visliaykstibtaniankb I tutus 	tatprati- 
bodiliiya 	„ereshthimitra-Trivikrarna-brainnanenit" 	nitau gardbarvaputrau male- 
jatijivau cukacArikau pailjarnstbau kraal' I 

2) Ebenso bei Gerrans, der diose Erzablung soost ausserst frei iibersetzt. 
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auf einem Beine stehend, die Wache; withrend bei Nachschabi sogar 
— mit edit indischer  Uebertreibung — vier J ash r e angegeben 
werden. — 2. Die Absicht des Waehters, 	seinen Sohn zu opfern, 
erinnert an die biblische Erzahlung von Abraham and Isaak; Nach- 
schabi vergleicht diese Erzahlung selbst (,..:6-6-).? ‘))1.5 	i.r..41-)( 	,.X1 )-.• 	.•• 	) 	- 
,..\.)..3 	311..?. 6.,..ts' 041 ,..,l4,0 () 3( Ls ,:........4_,::>, oLe..i o..,,,... j..t.ra.gv,() 

Dritte Nacht. 

Goldschmied and Zimmermann; Diebstahl und Verheimlichung 
der goldenen GOtzenbilder; 	Ueberlistung des Goldschmieds. 
(Iken no. 	3; Rosen I p. 67; Qukasaptati 38 and 49; 	vgl. 
Benfey §. 101 and p. 276.) 

Dieselbe Erzahlung, wie bei WM; doch mit folgenden Eigen- 
thtimlichkeiten : 	1. Die Scene des Tempelraubes ist, statt wie bei 
QUM nach Indien, bei Nachschabi in ein christliches Land ver-. 
legt Ge:,.....ett.S., 	....4,2). 	Unter den 	sind dann natiirlich Heili- 
genbilder zu verstehen. — 2. Bei Nachschabi bereiten Goldschmied 
and Zimmermann die Haupter der Stadt, deren Tempel sie berau-. 
ben 	sollen , 	auf 	das 	Verschwinden 	der 	goldenen 	Heiligenbilder 
dadurch vor, dass sie sagen, die Heiligen seien ihnen 	in einem 
Traume erschienen, and haben gedroht, die Stadt, von deren Bewoh-
nern sie zu wenig verehrt will-den, zu verlassen. 

Ausserdem ist bei Nachschabi noch folgende Anekdote einge-
flochten: Zu einem Juden, welcher sich der intimen Freundschaft 
des beruhmten Bajazid Bastomi erfreute, sagte eiust ein Muham-
medaner: „Wie kann nur ein Mann, welcher, wie Du, den genauen 
Umgang eines Mannes wie Bajazid geniesst, trotzdem Jude bleiben, 
statt zum Islam tiberzutreten?" 	Darauf antwortete der Jude: „Wenn 
das Wesen des Islam in dem besteht, was ich Bajazid than sehe 
(d. 	h. in der strengsten Askese), 	so habe ich zu dieser Religion 
gar keine Lust 1); besteht es aber darin, was Du thust (Schlem-
merei), so ist es besser, Jude zu bleiben." 

Vierte Naeht. 

Von dem Soldaten, seiner braven Frau and dem Rosenstrauss, 
den sie ihm gab. 

(Iken no. 4; Rosen I. p. 83; vgl. Loiseleur Essai p. 107. 1)) 
Die Haupterzahlung stimmt fast ganz mit der Darstellung bei 

Qadiri tiberoin; als Moine Abweichungen sind nur folgende Ztige 
zu 	hemerken: 	1. 	Das Herausziehen der beiden Ktiche aus dem 
Brunnen und ihre Verkleidung als Madchen geschieht bei Nach- 
--- 

. 	1) So midi B. 
2) Ein Aufsatz fiber diese Erzahlung und ibre Verzweigungen von meinem 

Freunde, Dr. It. iiiiiiler in Weimar, betindet sick gegenwartig miter der Presse.. 
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schabl durch die Frau, nicht, 	wie bei Qadiri, 	dutch den Mann. 
2. Zulqzt wird der Edelmann 	N.)13 jetAi ) 	bei Nachschabi von der 

— 
Frau verfludit 	(,)S.5 1...;..S.  ".:i 31.5.>1 .),,I.3 61 c.,4,..,, 0.1,1 	N.S 	r.gol,..-1c,,tA er 

:. 	 • 	 . 
rU .K.) 	1.3 U 	314 	LeAS 1... tz51... /c.e+),..) i js5 roo ..)1...z 1 3 tsii.,?. -.., 	) 	• 	('' 	V 	 • • 
j= 0.33tc..\-6- ot.1‘. :i 4.?9 L5i,..3 ( 2 ,..,,t_..?..), 	ow? L.;:,* 	(1 c,c),x .̂̂4  
L..4K-i' Ii.4x.,..1), 	woruber 	derselbe 	heftig 	erschrickt 	und 	um Verzei- 
hung bittet. — Ausserdem ist noch zu erwahnen, dass genau ge-
nommen auch bei Iken schon „Rosenstrauss" statt „Blumenstrauss" 
stehen sollte; freilich wird der Ausdruck xx—...x.I., dessen sich so- 
wohl Nachschabi als Qadiri bedient, 	den Worterbtichern zufolge 
auch in der allgemeinen Bedeutung „Blumenstrauss" gebraucht. 

Die eingeschaltete Erzahlung von der Frau 'des Yogin, die mit 
hundert Mannern buhlte 3), ist bei Nachschabi folgendermassen ein-
gekleidet. ' Ein Mann hatte eine durch Schanheit und Reiz ausge-
zeichnete Frau, auf die er nie und unter keiner Bedingung eifer- 
stichtig wurde. 	Einstmals nun beschlossen seine Frau und deren 
Halbschwester (5.,•31,.- "1.3.), 	Um auf die Probe zu stellen, und 
die Letztere legte zu diesem Zwecke Mannerkleider an , verftigte 
sich Nachts zu der Frau and theilte mit ihr das Lager. 	A1s der 
Mann nach Hause kam, sagte er, weit entfernt in Zorn zu gera- 
then , vielmehr ruhig zu dem vermeintlichen Jangling: 	„Stehe auf, 
junger Mann! jetzt bin -  ich an der Reihe". 	Als die Frauen ihn 
mit Lachen aufgeldart batten, fragten sie ihn 	zugleich nach dem 
Grunde 	seines 	unglaublichen 	Gleichmuthes 	bei 	der 	scheinbaren 
Untreue seiner Gattin, 	von 	dem, 	wie 	sie wussten, 	Furcht die 
Ursache nicht sein konnte; denn• er war muthig und tapfer. 	Er 
erzahlt ihnen nun als Grund, warum er aller Eifersucht als dock 
fruchtlos eutsagt habe, 	die folgende Geschichte, 	und zwar als ibm 
selbst begegnet. 	Er war hier, bei Nachschabi, der hundertste Lieb- 
haber der Frau, wfthrend bei Qadiri von dem einhundert und ersten 
die Bede ist. 

1) In Cod. A, welcher mir in diesem Augenblicke allein noch zur Hand 
ist, 	05_,X,,,,,,,,, . 

2) 	Cod. 	,". l.,4_5.5%.)..? . 
• 3) Iken_ p. 31, 	vgl. Benfey 	p. 460. 	Bei 	Rosen I. 	p. 87 	ist dafiir eine 

andere Geschichte substituirt. — Bekanntlich fiudet sich die nus vorliegende Er-
zablung auch in dcr 1001. Nacht , land zwar in der, BOLliger Ausgabe und iji 
der Gothaner Bandsehrift Cat. Moll. 917 nicht nur,  , wie in alien Reeensionen, 
in 	der 	Einleitnng , 	sondem 	uoch 	einmal in der Geschichte von den sii!ben 
Vezieren 	( ed. Bal. II p. 82); vgl. Fleischer in seiner Ausgalic Bd. 12 pag. 8 
no. 4. 

..' 	' 
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Filnfte Nacht. s 

Die Haupterzahlung zerfiillt in drei Absehnitte: 
1. Die Papagaienfamilie und die Fuchsfamilie, Rosen I p. 128. 

Wie sich schon aus diesem Titel ergiebt, 	steht statt des Schakals 
in der 	turkischen Bearbeitinig bei Nachschabi 	der Fuchs 	(31.?!)); 
sonst 	stimmen 	beide 	Bearbeitungen 	ganz 	fiberein. 	Was 	Rosen 
„Lucks" ilbersetzt, ist im Persischen der 	LAAJLe,., 	in' turkischen 
Original wahrscheinlich der ‘..:s43 ts3.6, 	der 	Caracall. 	— 	Bei Qadiri 
fehlt dieser erste Theil der Erzahlung. 

2. Der Papagai befreit seine gefangenen Jungen durch List. 
Rosen I p. 136, 	Iken no. 7, 	cukasaptati 63 in der Petersburger 
Ilandschrift1); vgl. Benfey §. 87. 	— Nachschabi stimmt ganz mit 
Qadiri uberein. 

3'. Die halbvollendete Cur des Konigs. 	Iken p. 46, Rosen I 
p. 138; vgl. Benfey p. 	248 und 	380. 	Auch hier stimmt Nach- 
schabi ganz mit Wirt 

Die eingeschaltete Erzahlung von dem Affen und dem Sohne 
des Schlossvoigts (vgl. Benfey p. 504 und §. 148) findet, sich nicht 
bei Muhammed Qadiri, wohl aber bei dem Tiirken (Rosen I. p. 130). 
Nachschabi 	stimmt mit der turkischen Darstel1ung ganz 	oberein; 
nur ist bei ersterem der Name des Affen nicht genannt, ebensowenig 
wie 	das 	Vaterland '(Rum) 	des 	den Schlossvoigtssohn 	heilenden 
Arztes.  

S ec hs to Nacht. 

Der Zimmermann, der Juwelier, der Mfinch und der Schnei-
der, die sich um eine hOlzerne Frau zanken. 
(Gerrans p. 53; Iken •no. 5; 	Rosen I p. 151; 	vgl. Benfey 
I p. 489 2). 

Bei Qadiri, 	der 	sonst 	ganz mit Nachschabi iibereinstimmt, 
wird. die Figur zwar auch zuerst vom Zimmermann gezimmert und 
dann vom Juwelier geschmuckt, dann aber gleich vom Monch be-
lebt, und darauf erst vom Schneider beldeidet. — Diese Erzahlung 
findet sich in der cukasalitati zwar nicht, ein Baum der Entschei- 
dung kommt aber, 	wie hier, so dort in der 49ten Nacht (p. 63 
der griech. Uebersetzung) vor. 

1) Diese Erzahlung 	ist nach 	dem verhaltnissiniisSig gut 	erhaltenen 
Text der Petersb. Hs. von Benfey auf p. 247 fibersetzt. 	In dem Verse muss 
es 	statt 	„der sehr al to Schwanenkonig" 	heissen 	„der sehr k lu g e Sehw." 
(subitddhir, 	nicht 	suvriddlio); 	ferner wird 	cs wohl besser sein , 	das Bciwort 
ditcsjojtmavistirna, welehes in der I-Is. ohne alle grammatische Beziehung stela, 
auf don Landrficken, nicht auf den Feigenbaum zu bezieben. 

2) Die Verwickelung dieser Gesehiehte bat einige Aelmlielikeit mit der 
indiselien Posse Dlifirtasainfir

''
minu (Lassen;  Authologia, ed. I p. 66-96; Wilson, 

iiindu Theatre. Voll' IL •(London -1835.)'p. 408). ' • 	. - 	— 
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'Siebonte Nacht. 
Ist ausser von Germs p. 67 auch von Kosegarten bei Rea 

p. 209 ubersetzt und bedarf deshalb keiner naheren Besprechung. 
Was die parallelen Bearbeitungen betrifft, 	so ist die Erzahlung in 
folgende zwei Theile zu zerlegen: 

1. Edelmuth des Vikramaditya gegen den Derwisch, welcher 
die Tochter des Konigs von Bhilsan (bei Qadiri von Kanog) 
zur Gemahlin begehrte.  
(Iken no. 6; Rosen I p. 186; vgl. Benfey I p. 389). 
2. Edelmuth des Vikramaditya gegen den wankenden Greis. 
(Fehlt bei Wirt; Rosen I p. 178; vgl. Benfey a. a. 0.) 

Achte Nacht.1) 
Von dem KOnigssohn und den sieben Vezieren, und von 
dem Ungluck, welches ihn wegen eines Madchens betraf. 

Ist bereits von H. Brockhaus herausgegeben und auszugsweise 
ubersetzt; 	s. §. 2 no. 3 	der Einleitung. 	Hinzuzuftigen 	habe ich 
nur, dass die folgenden der eingeschalteten Erzahlungen sich such 
in der cukasaptati finden: 	1. Der Farber und die Frau, QS. no. 
26 — 3. Das Elefantchen, QS. no. 	22 — 5. Die Frau des Kra- 
mers, QS. no. 15 — 6. 	Die listige Frau and der Gewarzkramer 
cS. no. 32 (nach Galanos). 	M. vgl. ausserdeni zu 1. Benfey §. 56, 
zu 5. Bfy. p. 456, zu 6. Bfy. p. 281 

In der dritten Erzahlung (das Elefantchen) steht auflallender- 
weise 	in 	der 	Qukasaptati 	an Stelle 	des 	Elefanten 	ein 	Kameel 
( xc4tiiXog, ushtrila). 	Wie gerade 	in die indische Recension an 
Stelle des dort einheimischen und — wie es der Zusammenhang 
vcrlangt — dem Menschen gefahrlichen Elefanten das fremde und 
fur gewahnlich harmlose Kameel gekommen ist, ist mir unverstand- 
lich; 	eine Recension der weitverbreiteten Erzahlung, aus welcher 
diese Aenderung entnommen sein ktinnte , kenne ich nicht. 

Neunte Nacht. 
Geschichte von dem KOnige von Syrien, der seinen Papagai 
frei liess, und wie ihm derselbe die Frucht des Lebens von 
der Quelle "der Finsterniss brachte. 

(Gerrans p. 170; Rosen I p. 191). 
Bei Rosen heisst es pag. 195: 	einst, 	als der Papagai dem 

KOnige eine anmuthige Geschichte erzahlt hatte, erlaubte ihm die- 
ser, sich eine Gnade auszubitten, 	worauf der Papagai um Urlaub 
nachsuchte, seine Verwandten einmal besuchen zu durfen; bei Nach-
schabi dagegen wird erzahlt: als der Konig sah, dass er in dem 
Papagaien 	einen 	zweiten Hippokrates and Sokrates an Weisheit 

1) In C. sind die Nitehte 8, 9 and 10 umgestellt; 	AB 8 = C 9; 	AB 9 
—C 10 ;  AB 10=C 8. 
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besass , 	schamte er sich, 	denselben 	im Ktifig gefangen zu halten, 
and schenkte ihm die Freiheit. 	Der Papagai diente ihm nun noch 
Tango Zeit, 	suchte 	dann aber seine Sippschaft auf. 	Die Art, 	wie 
nun 	der dankbare Papagai 	dem Konige die Frucht des Lebens. 

,bringt , 	ist bei Nachschabi 'Y wie bei 	dem 	Tiirken. 	Der 	erstere 
Wirt dann fort: Als der Konig sich nun, nach dem Beispiele Salo-
mos, weigert, die Frucht des Lebens zu essen, stellt Thin der Papa- 
gai vor, 	dass er es ja in seiner Hand habe , alle seine Lieben an 
dem Genusse Theil nehmen zu lassen , 	wenn er die Frucht als 
Samen stecke. 	Da dieselbe mit dem Wasser aus der Quelle des 
Lebens getrankt sei, so werde schen am ersten Tage eiu Baum aus 
Lk entstanden sein, 	am szweiten Tage werde der Baum - Frtichte 
haben, 	welche am.  dritten zur Reife. gelangen werden.. Der Konig 
befolgt diesen Rath des Papagais, 'und ertheilt zugleich an eine zu 
dem Baum gestellte Schildwpche den. Befehl, 	ihm die erste reif 
abfallende Frucht zu tiberbrii?gen. 	Eiues Nachts nun, als die erste 
Frucht 	abfiel , 	schlief die 	Schildwache 	gerade , 	und 	eine giftige 
Schlange, die in der Nahe war, nahm die Frucht in den Rachen, 
so 	class sie ganz 	besudelt wurde , u. 	s. w. wie • bei dem Tfirken ; 
nur ist zu bemerken: 1. es wird bei Nachschabi nicht gesagt, dass 
die Schlange dann vom Konige selbst bei- seinem Besuche des Ban- 
mes 	gesehen wird; 	und 	2. 	derjenige Mann, 	welcher nach dem 
Genusse der vergifteten Frucht stirbt, 	ist 	bei Nachschabi 	einfach 
ein alter Mann, nicht wie bei dem Turken ein zum Tode verur- 
theilter Greis. 	 • 

Die eingeschobene Geschichte von Sal omo und dem kl e i - 
nen Igel 2) 	zeigt bei Nachschabi gleichlalls eine Abweichung von 
der Darstellung des Tfirken. 	Bei dem Ersteren wird uamlich so 
erzahlt: 	Nachdem Salomo alle andereu Geschiipfe urn Rath gefragt 
hatte, und von ihnen zum Genusse des Lebensbechers aufgefordert 
worden 	war, 	fehlte nur noch 	der Igel, 	der gerade nicht zugegen 
war. 	Salomon schickte nun das Pferd, urn ihn zu holen, doch auf 
dessen Aufforderung kam der Igel nicht; 	da schickte Salomo den 
Ilund, 	und nun kam der Igel. 	Salomo . druckte ihm alsbald seine 
Beftirchtung aus, 	dass er den ersehnten weisen Rath wohl schwer- 
lich von einem Thiere "erhalten werde,welches dumm und unwis- 
send genug sei, 	urn der Aufforderung des Pferdes, dessen Gestalt 
nach der des Menschen die edelste in der ganzen SchOpfung sei, 
nicht Folge zu leisten, dagegen auf die Worte des gemeinen Hun- 
des zu hUren. 	Hierauf antwortete der Igel: 	„O Konig, 	auf die 
Aufforderung des Pferdes bin id nicht gekommen, weil zwischen 

1) Bei Gernuis stein der Konig selbst dem Papagaien als Bedingung der 
Preiheit, class er jinn eine Frucht von dem Baume des 'Aliens bringen sone. 
lm 	spiiteren Verlauf der Erziiblung wird Gerraus ganz confus, 	offenbar well 
er den Zusammenbang nicht verstand. 

2) te.C..x.:Z.4 )1......• 	Gerrans hat daraus 	„a little insect" gemaelit l 
Ed. XXI. 	 35 
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mir und 	ihm keine Feindschaft besteht, auch das nerd zu edlen 
Sinnes ist, um wegen meiner Weigerung 	skit an mir zu rachen ; 
mit dem Hunde dagegen ist das Umgekehrte der Fall: 	zwischen 
uns besteht Feindschaft, 	und der Hund ist auch so niedrigen und 
gemeinen Sinnes, 	dass er, wenn ich 	seinen Worten 	nicht gefolgt, 
ware, sicherlich Bache an mir genommen hatte. 	Auch kiinnte kb 
sagen : 	Ihr Menschen seht nur auf das Aeussere, 	ich , 	Gott sei 
Dank, auch auf das Innere; von aussen scheint freilich das Nerd 
edler als der Hund, 	ist es aber mit nicliten_ von innen , 	denn das 
Pferd dient dem Menschen nur gezwungen, bleibt ihm nur so lange 
treu , 	als es 	muss und die Fessel 	fahlt , 	wahrend die Treue des 
Hundes 	eine freiwillige ist, 	die sich selbst durch erduldete Miss- 
handlungen nicht beirren lasst." — Der weitere Verlauf der Erzah-
lung ist wie in der turkischen Bearbeitung. 

Zehnte Nacht. 
Geschichte von dem Vezierssohne, dem Kaufmanne , deren 
Weibern and dem Monche, und wie ein hOlzerner Papagai 
sprach. 
(Rosen I p. 210; ahnlich Qukasaptati 39, welche Erzahlung 
in der Petersburger Hs. fehlt ; vgl. Benfey p. 277.) 

Die im Einzelnen von der tarkischen Redaction ziemlich abwei-
chende Darstellung des Nachschabi ist folgende:  

Der Kaufman erkundigt sich in dem fremden Lande , was es 
denn da wohl gebe, das wurdig sei, von ihm seinem Freunde, dem 
Vezierssohne, mitgebracht zu werden. 	Es wird ihm der ktinstliche 
Papagai empfolden , welchen ein geschickter Kunstler jedoch nur 
an einem bestimmten Tage des Jahres aus Holz zu verfertigen im 
Stande sei. 	Der Kaufmann wartet nun ein Jahr, bis der bestimmte 
Tag kommt, and nimmt dann den holzernen Papagai mit sich. 	Am 
zweiten Tage nach seiner Heimkehr ladet er den Vezierssohn als 
Gast zu sich, 	und that demselben auf seine Frage mit, was er 
ihm von seiner Reise mitgebracht babe. 	Auf die Bitte des Veziers- 
sohnes, ihn 	das Wunder sogleich sehen zu lassen, 	vertrostet ihn 
der Kaufmann auf den nachsten Tag, der Vezierssohn aber entfernt 
sich sogleich aus 	der Gesellschaft, 	litsst 	sich 	von 	der Frau 	des 
Kaufmanns, 	mit welcher er in einem Liebesverhaltniss steht, 	den 
kunstlichen Vogel holen und sofort von einem gekhickten Ktinstler 
cinen ganz ahnlichen, aber naturlich sprachlosen Papagaien anfer- 
tigen , vertauscht beide, schickt den 	falschen in den Harem des 
Kaufmanns, and kehrt, nachdem dies alles geschehen, in die Gesell- 
schaft zurtick, noch die dieselbe auseinander gegangen 1st. 	Alsbald 
weiss 	Cr das Gesprach wieder auf den ktinstlichen Papagai zu len- 
ken, und stellt sich gegen den Kaufmann, 	welcher von Neuem die 
Wahrheit des von ihm Berichteteu betheuert, 	unglaubig, 	so class 
Aim 	dieser 	eine Wette 	vorschlagt: 	wenn 	der Papagai wirklich 
spreche, 	solle das gauze nab 	and Gut des Vezierssohnes, 	seine 
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Frau mid Kinder inbegriffen, ihm, dem Kaufmanne, zurallen ; sprecho 
der Papagai nicht, 	so wolle ebenso er seine ganze Labe an den 
Vezierssohn . verlieren. 	Als nun nach Entfernung seiner Gaste der 
Kaufmann zu dem Kafig des Papagais geht, demselben die von ilim 
eingegangene Wette mittheilt, und ihn 	ermahnt, sich zur rechten 
Zeit hubsch gelehrig und gesprachig zu zeigen, 	wird er bald inne, 
dass er statt seines Wundervogels jetzt wirklich nur einen gewOlin-
lichen holzernen Papagai ohne Leben und Verstaud vor sich hat, 
und giebt schon, verzweifelud , sein,ganzes Hab und Gut verloren. 
In seiner Noth wendet er sich, als letzte Hoffnung, an einen Minch, 
welcher eine Klause in jener. Stadt bewohut und im Rufe der Hei- 
ligkeit und des Besitzes geheimer Wissenschaft steht. 	Nach Anho- 
rung des Falles erklart sich dieser zur Hulfe bereit, mid zwar 
miter der Bedingung, 	dass der Kaufmann von all den Besitzthii- 
mern des Vezierssohnes , welche er durch das Gewinnen der Wette 
erhalten werde, 	ihm nur die Frau des Letzteren iiberlassen solle. 
Diese Bedingung stellt der Minch, weil er schon langst mit jener 
Frau verbotenen Umgang pflegt, und sie auf diese Weise endlich 
ganz in seinen Besitz zu bekommen hofft ; 	zugleich wird ihm aber 
dieses ehebrecherische Verhaltniss zum Mittel, 	dem Kaufmanne zu 
helfen. 	Er durchschaut namlich sogleich den ganzen Zusammenhang 
mid schickt nun zu seiner . Geliebten , der Frau des Vezierssohnes, 
mit - der Bitte, ihm auf kurze Zeit den wunderbaren, sprechenden 
Papagai zu tibersenden, welchen ihr Mann kurzlich in seinen Harem 
gebracht habe. 	Die Frau sendet deuselben ohne Arg , 	und der 
Minch vertauscht ihn nun wieder mit dem holzernen Papagai des 
Kaufmannes, welchen er sich von dem Letzteren zu diesem Zwecke 
hat geben lassen. 	Es versteht sich, dass nun die Wette zu Gun- 
sten des Kaufmanns ausfallt. 	Dieser erfahrt aber alsbald von sei- 
nem 	wiedergewonnenen Papagai den Hergang der ganzen Sadie, 
welchen er auch dem Vezierssohne mittheilt. 	Beide beschliessen, 
ihre treulosen Frauen mit Offentlicher Steinigung auf dem Markte 
zu bestrafen, 	sich selbst aber von den Frauen filr alle Zeit ferne 
und an die Manner zu halten 	(,..)..kx.....1.?)i3,3).4.5 ). 	„Mochte doch", 
so schliesst Nachschabi • die Erzahlung, „der erhabene and heilige 
Schopfer des Mannes und des Weibes Jedem die Kraft verleihen, 
sein Herz von diesem treulosen Geschlechte fern zu halten, 	und 
Jeden begnadigen, dass er seine Gedanken bewacht vor dieser betru-
gerischen Gesellschaft". 

Elfte Nacht. 

Eine Uebersetzung dieser Nacht von Kosegarten s. bei Iken 
p. 221. — Bei Rosen findet sich dieselbe Erzahlung I p. 224. 

Zwiilfte Nacht. 

Geschichte von dem Lumpensammler, wie er einen Edelstein 
findet, der ihm aber von seinen Weggenossen gestoblen wird, 

35* 
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and wie die Ktinigstocbter denselben wieder zum Vorschein 
' bringt. 	(Rosen I p. 243). 

Abweichungen, von der turkischen Bearbcitung; 1. Der Finder 
des Dimwits, bei Rosen ein Landmann , ist bei Nachschabi ein 
Lumpensammler, eju Mann, der den Strassenkchricht nach allerlei 
noch brauchbaren Kleinigkeiten 	durchsucht 	(J,,,.S1....). — 2. Dem 
Finder wird gerathen, er solle das Kleinod, nicht wie im Ttirki-
schen zum Kaiser von Rum, sondern zum gii?-,44 d..h. Bhojaraja 
tragen. — 3. Er begegnet unterwegs vier Mannern. — 4. Die 
Prinzessin giebt ihrem Vater gegentther an, 	sie wolle das Kleinod 
von den vier Dieben durch Diagramme und Talismans 	(8.....4.v..1) ;4 
t,......J.i33  ) herausbringen. 	— 	5. 	Die Konigstochter verlegt ihre Ge- 
schichte nach Mazandaran. - — 	6. Die Kaufmannstochter (deren 
Name nicht genannt wird) wendet sich unmittelbar an den Gartner, 
um die gewanschte Rose von ihm zu 	erhalten, und er stellt die 
bekannte Bedingung ; 	doch spricht er ganz 111111MWUllden aus, 	dass 
sie dann bei ihrem Besuch am. Hochzeitsabend „den ersten Tropfen 
von dem Rosenwasser der Vereinigung in seine Kehle fallen lassen 
masse." — 7. Am Hochzeitsabend geht sie nicht allein, sondern von 
Madchen (die....:S" t.x..;.....) begleitet in den Garten. — 8. Das Urtheil 
der vier Abenteurcr fallt nun dahin aus, dass der erste den Ehemann 
fur den Thorichtstcn erklart, weil er seine junge Frau, nur damit 
sic ihr Versprcchen halte, in den Garten gehen lasse ; 	der zweite 
den Wolf, der dritte den Rauber, der vierte den Gartner. — 9. Die 
Prinzessin 	entscheidet , dass 	derjenige, 	welcher den Dieb fur den 
Dammsten erklart habe, unter den vier Genossen der gierigste sei, 
und deshalb auch in dem Besitz des Kleinods sich befindon masse. 

Dreizehnto Nacht. 
Von der Zusammenkunft der Weisen, urn die Anlage des 
Prinzen durch Musik zu erkennen. 
(Rosen I p. 262). 

Der Turke stimmt mit Nachschabi tiberein , nur dass 1. bei 
Nchsch. die Scene nach Ispahan verlegt ist, 	und 2. dass sich bei 
Neils& mit dem koniglichen noch andere Kinder bei dem Klauge 
der Musik regeu , denen nun gleichfalls von den 'Weisen voraus-
gesagt wird, dass sie tuchtige Manner werden warden. — Die ange-
hangte Anekdote von Schaich (+tumid (Rosen .I. 265) stimmt in bei-
den Bearbeitungen ganz iiberein. 

Vierzehnte Nacht. 
VOtt der Musik. 

(Gerrans p. 117 i Rosen I. p. 266). 
Der einzige Sagen- 	oder Erzithlungsstoff, 	welcher in diesem 

Abschuittc, 	von welchem man eigentlich nicht recht begreift, 	was 
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er bier zu thun hat, vorkomint, sind die Erzahlungeu von dem Ur- 
sprunge der Musik, welche 	sich bei Rosen I p. 266. 267 finden. 
Zu der ersten ist nur zu bemerken, class bei Nachschabi ein Name 
des Erfinders (Saz-Perdaz bei Rosen) nicht genaunt ist; 	zur zwei- 
ton , 	dass die 	„unzahlige Menge" von Lochern im Schnabel des 
Kykuos 	( u...,.:.ii3) 	bei Nachschabi 	auf sieben 	(in 	Cod. A 	siebzig) 
keschrlinkt 	ist, 	aus 	deren jedem aber im Fruhjahre wieder 70 
'Dine hervorkommen. 	Diese beideu Theorien von der Entstehung 
der Musik werden den Indern zugeschrieben ; 	eiue dritte, 	namlich 
dass die Musik eine Nachalnnung der Harmonie der Spharen mid 
Gestirne sci , den Griechen. 	Von 	einer unaustaudigon Erzahlung 
uber die Entstehung der Musik, bei welcher der Teufel im Spiel 
sein soil, wie Gerrans p. 123 augiebt, kommt in den drei von mir 
benutzten lIandschriften 	nichts vor. — Zuletzt lasst sick Chugasta, 
von dem Papagai noch zehn Eigenschaften aufzahlen, welche dem , 
Manue, und sieben, welche dem Weibe nothwendig scien, um dem 
geliebten Gegenstande zu gefallen. 

Fiinfzehnto Nacht. 
Geschichte von dem LOwen und der Katze, und wie das 
Junge der letzteren die Manse todtete, was aber der Katze 
bid war. 

:(Rosen I p. 268; Iken no. 12). 
Nachschabi stimmt im Gauzen mehr mit Qadiri , als mit dem 

Turken uberein, obgleich wieder Letzterer manche Einzelheiten mit 
Nachschabi gemein hat, welche bei (MIA fehlen. 	Im Vergleich 

-"" mit Quadiri zeigt Nachschabi folgende Abweichuugen: 1. Die Scene 
ist verlegt „in das ausserste China" (.1:, ul....1:61 ?). 	— 2. Der 
Gelehrte, welcher — wie bei Rosen p. 270 — dem Chalifen die 
Nothwendigkeit 	der Fliergen 	erklart, 	ist 	bei Nchsch. der Imam 
Schafici. — 3. Das rathende Thier ist ein Wolf, wie bei dem Tar-
ken. — 4. Die legende von Noah (Rosen p. 272) findet sich auch 
bei Nachschabi, der Kater ist aber bei Letzterem nicht benaunt. 

Sechzeitnto Nacht. 	 - 
Geschichte von der Hasslichkeit des Prinzen von Benares 
und 	der Schanheit seiner Gattin , mid wie sich dieselbe in 
einen Jangling .verliebt. 
(Gerrans p. 140; Iken no. 10; Rosen II p. 4; 	cfr. Benfey 
§. 	191). 

In der Hauptgeschichte finden sick folgende Abweichungen von 
der Darstellung 	des Qadiri; 	1. 	Der hassliche Ehemann 	ist bei 
Nachschabi — wie sick schon aus der mitgetheilten Ueberschrift 
ergiebt -- ein Sohn des Ktinigs von Benares. — 	2. Der Mann, 
mit welchem die Prinzessin entflieht , wird bei Nchsch. als hasslich 
und gemein geschildert. 	— 3. Die Art, wie der Sanger die Prin- 
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zessin verlasst, stimmt bei, Nchsch. mit der Darstellung des Tiirken 
(Rosen p. 6) 	uberein. — 4. Der Schakal giebt seinen Rath der 
Prinzessin 	nicht 	unaufgefordert; 	sie 	erbittet 	denselben 	vielmehr, 
naohdem sie aus einem Gespritche mit dem Thiere, in welchem das- 
selbe sein eignes Verfahren und das 	der Prinzessin in Parallele 
setzt (Knochen 7.-.---. dem Manne, Fisch =: dem Liebbaber der Priti- 
zessin) und 	ihr ausserdem die zweite eingescbaltete Geschichte er- 
zahlt, die Weisheit dess.elben bemerkt hat. 

In 	die Haupterzahlung sind 	zwei 	Geschichten 	eingeschaltet ; 
namlich: 

1. Der Schakal, welcher seinen Knochen fallen la,sst, um einen 
Fisch zu fangen , und daruber beides verliert. 	Iken p. 55; 	Rosen 
II p. 7; 	vgl. Benfey p. 	79 	und 468. 	Nachschabi stimmt mit 
Qadiri, 	nur dass bei dem 	ersteren statt des Hundes, der mittler- 
weile den vom Schakal fallen gelassenen Knochen weggeholt hat, 
ganz allgemein „ein anderes Thier" (145 ,i,l,ta.) steht. 

2. Die zwei Manner, welche sich sehr fruh begegnen, und von 
denen der eine sich ilber das Mille Aufstehen des andern verwun-
dert, ohne zu bedenken, dass mit ihm ja dasselbe der Fall ist. — 
Fehlt bei Qadiri; Rosen II p. 8. 	Die Darstellung Nachschabi's ist, 
wie gewahnlich , viel schlichter und einfacher, als die des Tarken ; 
es heisst bei ersterem wartlich: 	„Jemand war ungewohnlich frah 1) 
aufgestanden; da wurde seiner ein Mann ansichtig _und begann zu 
ihm zu sprechen: 	Steht wohl irgend Jemand so frith auf, wie Du 
aufgestanden bist? 	Jener (der angeredete) Mann antwortete: 0 
Herr, im Frahaufstehen Bind wir beide gleich ; welchen Grund bat 
deshalb diese Deine Verwunderung? 	V ers. Nachschabi, nur Laster 
kommt von dem Lasterhaften, 	und wie sollten Arnie zu einem 
Schatze kommen? 	Ein Blinder muss dem anderen Blinden den 
Fehler der Blindheit nicht zum Vorwurf machen." 

Siobzehnte Nacht. 
Geschichte von dem Kaufmann Man* und seiner Reise, 
und wie ein anderer unter der Gestalt des Molnar in des-
sen Haus drang, aber libel wegkam. 
(Rosen II p. 15; cukasaptati no. 3; vgl. Beufey p.- 129.) 

Nachschabi zeigt folgende Verschiedenheiten von der tfirkischen 
Recension: 1. Die Scene ist in Indien. — 2. Die dem falschen Man-
* zuerst entgegenkommende und ihn um sein Schicksal befragende 
Person ist bei Nachschabi nicht seine Frau, sondern sein Haushof- 
meister 	(14..il.. 	,31_,..44). 	Darauf 	trostet 	ihn aber die Frau. — 
3. Der Richter spricht das Urtheil selbst, 	nicht einer seiner Bei- 

	

i) A. f4S, B. J.X.13.‹.4. 	Ili A 	stebt am Rande: J.:44+K.) )1 e51...c i•e4 
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sitzer. — 4. Der falsche Man* (Leji) wird nicht geschunden, 
sondern nur mit Schimpf und Schande vor die Stadt gejagt. 

Achtzehnte Nacht. 
Geschichte von dem Prinzen .von Zawil, wie er die Nadal 
erwirbt und den Frosch von der Schlange befreit, and wie 

- 	heide Freundschaft mit ihm schliessen. 
(Rosen II p. 	27 ; Iken no. 	21; 	vgl. Benfey p. 	216 mid 
§. 168, and dazu Orient und Occident I p. 374.) 

Es zeigen sich bei Nachscbabi folgende Abweichungen von der 
Darstellung Qadiri's: 	1. 	Das Reich 	des Ktinigs , 	welcher die zwei 
Saline hinterlasst , lieisst 	Zawil d. 	i. 	Zabulistan 	oder Sistan. 	— 
2. Der nachste Verlauf der Erzahlung ist bei Nachschabl almlich, 
wie 	bei dem Tiirken ; 	es heisst namlich ; 	Der ausgewanderte jan- 
gere Prinz lcommt in eine Waste, 	in welcher ihm ein springender 
and tanzender Derwisch begegnet. 	Von dem Prinzen um die Ur- 
sache 	seiner 	Lustigkeit 	befragt, antwortet er : 	„ich habe soeben 
eine.  gate Vorbedeutung (.,.c.i JU) wahrgenommen, des Sinnes, dass 
ein Kleinod von hohem Werthe in meine Hande kommen wird ; 
aus Freude clamber habe ich getanzt und in die Halide' geklatscht". 
Der Prinz macht nun dem Derwisch den Vorschlag, er wolle ihm, 
als• das in jener Vorbedeutung verheissene Kleinod, einen Siegel-
ring schenken , wogegen ihm der Derwisch die gate Vorbedeutung 
selbst abtreten solle. 	Der Handel wird gemacht, 	und der Prinz 
geht welter. 	Da begegnet ihm bald ein schiines Weib, welches auf 
sein Befragen angiebt, sie heisse Nelda (d. h. gute Vorbedeutung 
habend), sei gewohnt, den Grossen zu dienen uud auch bereit, ihm 
jetzt zu folgen. 	Sie machen sich mm zusammen auf den Weg, und 
kommen an das Ufer eines Wassers, u. s. w. Im Verlaufe der Er- 
zahlung ist* nun 	naturlich auch stets die Rede davon, 	dass der 
Prinz 	selbviert , nicht wie 	bei 	Qadiri selbdritt, reist, ohne dass 
Nekfal etwas Weiteres far ihn thate, als ihn 	eben zu begleiten. 
Zuletzt bittet 	auch sie 	urn 	ihre Entlassung, und giebt sich dabei 
als die Personification jener Vorbedeutung zu erkennen, welche der 

Prinz von dem Derwisch erworbeu gehabt habe (f.ra Ad r,..fii jcra 
,5.>1.4 ts.x.5,... 	u:::,..a.v.) kl.„,...,J). 	— 	3. 	In 	dem 	Gesprache 	zwischen 
Schlangen-Mannchen und Weibchen , welches, wie bei dem Turken, 
der Erzahlung von Moses und dem Adler (.,.A.ii=) vorausgeht, und 
in welchem das letztere die Menschen der Hartherzigkeit anklagt, ist 
bei - Nachscha,bi eine Tradition von Muhanuned eingeflochten, welche 
gegen unnatzes uud vorschuelles Reden gerichtet ist. 	4. In der Er-
zahlung von Moses, dem Adler und der Taube, welche sich bei Nach-
schabi findet wie bei dem Turken (Rosen II p. 32; vgl. Benfey p. 392 
u. Rivista orientale I p. 27), hat der erstere den sonderbaren Zug, 
dass Moses erst eine Wage ninunt uud die Taube wiegt, eke er dazu 
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schreitet, sich als Ersatz fur dieselbe eine gleiche QUa.ntitat Fleisch 
auszuschneiden; 	auch 	fuhrt 	er die jetztere 	Handlung nicht 	aus, 
wird vielmehr, 	als er eben im Begriffe ist, 	es zu thun, 	von dem 
Adler, der sich als Michael und die Taube als Gabriel zu erkenuen 
giebt, an der Ausfiihrung gchindert. — 5.. Die Schlange verwandelt 
sich, urn 	dem Prinien zu dieneu , in einen 	schOngest alt et en 
Menschen (c..500 .....,,. Lo.,A). 	— 	6. Statt 1000 Rupien, wie bei 
Qildiri, bckommt der Prinz bei Nachschabi 1000 Goldsttielie (,L4.)) 
tiiglich. — 7. Der Befehl an den Priuzen, 	die von einer Schlange 
gebissene Prinzessin zu heilen , geld bei Nachschabi nicht von dem 
litinige aus, sondern es heisst: 	da sprach man, 	oder sprachen sie 
(etwa die Illiflinge) zu dem Priuzen etc. (,.).:...410 5 105PL:.::•). — 

Neunzehnto Nacht. 

Geschichte von der Frau des Brahmanen, welche den Pfau 
des ICOnigs 	tiidtete , 	von 	Hirer Adoptivschwester 	aber ver- 
rathen wurde, und von der List, welche die Brahmanenfrau 
anwandte, um die Beschuldigung abzuweisen. 

(Rosen II p. 47; cukasaptati no. 21.) 
Nachschabi weicht in folgenden Punkten von der Darstellung 

des Turken ab: 1) der kinderlose Mann ist ein Brahmane „in irgend 
einer Stadt". — 2) eine Heimath des Arztes (Ram bei dem Turkel)) 
wird nicht genannt. — 3) Fur den Verrath werden in Cod. A nur 
1000 Silber stiicke ( No) gcboten, in Cod. C aber allerdings, wie 
bei dem Turken, 1000 Gold stacke ()I.4)). — 4) Die verrathende 
Person ist bei Nachschabi eine Adoptiv s ch wester (5,,  3f, 	floij.-4.), 
nicht ein solcher Brud er , der Frau. — 5) Auf den Gedauken, die 
Aussage der Schwester erst zu prafen, verfallt der Minis selbst, nicht 
erst seine Rathe. — Die Brahmanenfrau scbliesst ihre Vertheidigung 
mit den Worten: „W ie sollte kb, die ich nicht im Stande bin, eine 
Fliege zu todten , den Pfau des Konigs Wilton litium)? 	Ueberhaupt 
ist ja der Kas.  te der Brahmanen das Fleisch alles Viehes verboten" 

. 	
... (4,:.....:.:;:.3" 	r.31),:i .)..ii.4. 05 u...4.6 r,..x......,..:) )ot.:..4 um.K...4 ox,:::•.3" J? 04 cr. 	, 

tz-1......1 	e)..4.5 	 • 	• 	 •• 	..,-:-? 

	

01•49..,.....1 	%-.....-Piji..4 )0 	e:.)1......ii.,.. 	r  t..e 	Q.:.,....:•:, 	3 ) ,..0.1.--4.4  
6) Die Verriitherin wird nur aus der Stadt verbanut, nicht getiidtet. 

Zwanzigste Nacht. 

Von der Tochter des Miinchs and ihreu drei Mannern, wie 
dieselben 	sie aus 	dem Grabe hervorzogen , 	und 	wie sie 
wieder lebendig wurde.  
(Rosen II. p. 53; 	vgl. Eberts Jahrbuch II. p. 123.) 

Die Darstellung des Turken stimmt bier ganz mit Nachschabi, 
wenigstens sind die vorhandenen Abweichungen ganz unbedeutend. 
Als solche sind zu erwahnen: 	1) bei Nchsch. wird weder der Ort 
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der Handlung (Churasan bei dem Tarken), noch werden die Namen 
der bandelnden Persouen genanut. — 	2) Statt des specifisch mu- 
hammedanisclien 	Ausdruckes 	u:::,.,!,),) 	bei 	dem Turken 	steht 	bei 
Nchsch. der allgemeinere 0.913 . — 3) Die Begrilndungen, weshalb 
in dem „ernsten Streite der Freier jeder den Vorzug vor dem an-
dern zu verdienen meint, fehlen bei Nachschabi. — 4) In dem Ge-
sprache, welches die Freier am Grabe des Mt dchens vor der Aus-
grabung desselben haben, fehlt bei Nchsch. die Hindeutung auf ein 
Wiedersehen am Auferstehungstage and der Streit daruber, welchem 
von ilinen sie dann zugehoren werde. 	— 	5) Nach ihrer Wieder- 
belebung hiuft das Madchen von selbst nach Hansel  lasst skit nicht 
von den Freiern nach 'Hulse fuhren. 

Einundzwanzigsto Nacht. 	• 
Geschichte von dem LOwen, den vier Vezieren, mid dem Brahrnanen. 

(Iken no. 11; 	Rosen II. p. 64.) 
Nachschabi zcigt folgende Verschiedenheiten von Qadiri: 1) der 

Brahniaue lebt in Guzerat. — 	2) Die Thiere, welche sich zuerst 
beim LOwen befinden, sind Gazelle (tsar) und Reh ( et.)  -iS )•? 	der 
Fuchs, welcher statt des Relies bei Qadiri 	erscheint, 	passt 	auch ., 
nicht in den Zusamirnenliang. — 	Die -beim zweiten Besuche des 
Brahmanen gegenwartigen Thiere 	sind bei Nachschabi Wolf und 
Schakal. 	Statt des 	letzteren 	hat 	Qadiri „ einige Hunde ", 	wobei 
die Vermuthung nahe liegt, 	dass Qadiri in der ihm vorliegenden 
Haudschrift des Nachschabi'schen Werkes oll.... statt ,..k.:1 gelesen 
haben mg. — 4) Als der Brahmane zum zweiten Male kommt, 
und den Zorn des LOwen bemerkt, welchen Wolf und Schakal an- 
'gefacht hatten, fluchtet er auf einen Baum 	Zum Glticke kommen 
da, gerade dieselben beiden Thiere, welche sich schon einmal far 
ihn verwandt batten, Reh und Gazelle, tibersehen bald den Stand 
der Sache , uud retten ihren Scbutzling zum zweiten Male , indem 
sie dem LOwen vorstellen: fruher hat dieser Mensch deinen Ruhm 
nur bei Seinesgleichen verkundet; jetzt ab'er ist er gekommen, urn 
denselben auch den Vogeln der Luft und den Einsiedlern (wOrtlich: 
Klost6rbewohnern, 01,1.) /c.itA.,...D ) 	der Baume 	zu predigen , und ist 
deshalb auf die smaragdene.  Kanzel des Astes gestiegen, dainit er 
einen Vortrag uber die Trefflichkeit des LOwen halte. 	Durch diese 
Rede wird der Uwe beruhigt, geht fort, Lind auch der Brahmane 
steigt nun von seinem Baume herab, und macht sich schleunig heim. 

Zweiundzwanzigste Nacht. 
Geschichte von dem Emirssohn von Kirwan, der eine Nar-
cisse salt, und von dem Lachen des gebratenen Vogels und 
dem Lacheln des Freundes. 
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'(Rosen II, p. 71; Qukasaptati no. 5 ff.; 	vgl. Benfey p. 380 
(und dazu Liebrecht in Eberts Jahrbuch III p. 155), 	459 
und II. 543; ferner Orient und Occident I, p. 344.) 

Bei Nachschabi zeigen sich folgende Abweichungen von dem 
Turken: 	1) Der Furst ist bei Nchsch. ein Emir 	„im aussersten 
Kirman" ( t.ilij,f Al...2.3I )0)) und 	der Blumenlacher sein Vertrauter 
(t..a,.xi), dessen Name nicht genannt wird. — 	2) Woher die Ge- 
sandtschaft, welche der Konig ehren will, gekommen ist, wird nicht 
gesagt: es heisst nur tssDL;;:,014. ic 	„von einem Kaiser". — 	3) Der 
Vertraute wird nicht zum Vezier, sondern zum Emir selbst einge-
laden. — 4) Die Buhlerin, welche der Vertraute von seinem Ge-
fangnisse aus beobachtet, ist auch die Frau des Emirs selbst, nicht 
die des Veziers. 	Ein Vezier kommt uberhaupt bei Nchsch. gar 
nicht vor. — 	5) Von einer obscOnen Beschreibung, wie sie sich 
nach Rosen p. 76 Anm. im Tiirkischen .findet, ist bei Nchsch. keine 
Spur vorhanden. — 	6) Die Frau des Emirs sagt, sie umschleiere 
sich, 	weil das Aussehen der Narcisse einem Auge so tihnlich sei 
u. s. w. 	Darner lacht ein gebratener Vogel 	(04;4 ‘5.6.3.4), 
der zum Essen auf dem Tische steht ( tibereinstimmend mit den 
geraste ten Fischen der cukasaptati ). — 7. Die Frau des Emirs 
besteht , aus Neugierde und Eigensinn , 	selbst ,darauf, durchaus zu 
erfahren , weshalb der gebratene Vogel gelacht habe. — 	8) Die 
untreuen Frauen werden auf Befehl des Emirs so bestraft: der des 
Vertrauten wird das Gesicht so schwarz angestrichen wie das ihres 
Bidden von Natur ist, mid sie werden beide in das Feuer gewor-
fen ; die Frau des Emirs aber wird mit dem Elefantentreiber, ihrem 
Buhlen, zusammengebunden, und beide werden einem Eleianten zum 
Zerstampfen vorgeworfen. 

• Drciundzwanzigste Nacht. 

Geschichte von dem Schadel, durch welchen achtzig Menschen 
umkamen. 	_ 

(Rosen II p. 85; vgl. cukasaptati no. 5 ff.) 
Abweichungen von der ttirkischen Redaction: 1) der Kaufmann, 

dessen Name nicbt genannt wird, lebt in Tabriz. — 	2) Die Hei- 
math des Juwelenhandlers wird nicht genannt. 	Da aber ihe Furst 
,,,I., genannt wird, so ist dieselbe in Indien zu suchen. — 3) Die-
ser Radscha, dessen Name nicht genannt wird, ist bei Nchsch. der 
Gatte der Kamdschiii, 	und 	steht 	also 	an 	der Stelle 	des 	in der . 
ttirkischen Bearbeitung erscheinenden Veziers Kambin. 	— 	4) Es 
heisst 	bei Nchsch. 	einfacher, als bei dem Turken: 	eines Tages 
brachte ein Jager elite Anzahl lebendiger Fische zu dem KOnige. 

- 	Als Kamdschai dieselben sah , verhtillte sie auf der Stelle ihr Ant-
litz u. s. w. — 5) lbnu '1 ghaib keunt bei Nchsch. nur die Sprache 
der Seethiere (1.6,) J.91). 	— 	6) Die Fische sagen: 	der Wind ist 
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der Kundschafter des Meeres; Alles, was 	auf dem Festlande ge- 
schieht, tragt er den Fischen, und diese dem Meere zu. 	Vor eini- 
ger Zeit nun hat er erzahlt u. s. w. — 	7) Die achtzig Personen 
werden bei Nachschabi gesteinigt. 

Vierundzwanzigste Nacht. 

Geschichte von der Liebe des Baschir and der Dschand& 
(Iken no. 18; vgl. -Loiseleur p. 35 and Benfey p. 143.) 

Abweichungen von Qadiri: 	1) Baschir ist bei Nachschabi ein 
Araber von dem Stamme der Baud Tamim. — 2) Die Frau heisst 
nicht Tschunder, sonder Dschanda (10...., in C. auch so..4..). — 
3) Dschanda's Schwester gegenuber beweist der Araber die.Wahr-
heit seiner Erzahlung dadurch, dass er sie auf die Kleider ihrer 
Schwester, welche er anhat, aufmerksam macht. 

Fiinfundzwanzigste Nacht. 

• Geschichte von Dschamas und der Alkilmah, and von dem 
Gesprache des Papagaien and des Scharik fiber Lob und 
Tadel der beiden Geschlechter. 

(Rosen II p. 92.) 
Abweichungen von der Darstellung des Ttirken : 	1) Dschamas 

(nicht Dschamasp) ist der llerrscher eines grosses Reiches im aus-
sersten China. — 2) Ein Name des Papagaien ist nicht genaunt. — 
3) Das scheme Madthen ist die Tochter eines KOnigs von Syrien 
( ii.U) and heisst Mdclimah d. h. die Keusche. — 	4) Das „Papa- 
gaienweibchen" des Turken ist bei Nachschabi ein Scharik, fiber 
welehen Vogel man das zu der Rahmenerzahlung Beigebrachte ver- 
gleiehe. 	Dass auch der Scharik als Weibchen zu denken ist, ergiebt 
sich aus dem ganzen Zusammenhange. — 5) Der Papagai bittet 
erst, nachdem die Prinzessin von Syrien langst angekommen and 
mit dem Konige von China verheirathet ist, den Scharik zu sich 
in den Kfifig zu setzen. — 6) Die beideu eingeflochtenen Geschich-
ten, welche bei Rosen . auf p. 96 u. 102 beginnen , sind bei Nach-
schabi umgestellt, so dass bei letzterem zuerst das Scharikweibcheu, 
dann der Papagai erzahlt. 	— 	7) In der Erzahlung des Scharik- 
weibchens (Rosen p. 102; vgl. Benfey p. 461) 	heisst bei Nchsch. 
der Use Kaufmannssohn Mumtaz 	( )t 44 d. h. der in seiner Art 
Auserlesene, Ilervorrageude; also eigentlich dasselbe wie )l; <° bei 
dem Tfirken). 	Die Namen der beiden vorkommenden Stadte sind 
nicht genaunt; 	es heisst vielmehr nur „in einer Stadt" und „in 
einer anderen Stadt" ( (..5)-fra ).) and /4) L5141.:::, )0). — 8) In der- 
selben Erzahlung fehlt bei Nchsch. der Zug, dass Mumtaz, ehe er 
seine Frau in den Brunnen steckt, ihr erst auch noch ihre Kleider 
auszieht; 	es heisst bloss: 	er empfand Verlaugen 	nach Hirer 'Rabe;  
ihrem Gold, Schmuck, Capitalbesitz, ihren Zierrathen und Gerathen 
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(b.,:::,,S1) — 	9) Ebenda wird Maimanah zum zweitenmale nicht von 
ihrer Mutter, sondern von ihrem Vater ausgestattet. — 10) In der 
Erzahlung des Papagaien ( von Bahzad und der Hamnaz ; Rosen 
p. 96; vgl. Benfey p. 142) finden sich folgende Unterschiede von 
der Darstellung des Ttirken : a) die ehebrecherische Frau beschmiert 
ihren schlafenden 'Mann nicht nur mit Blut, sondern giebt ihm, um 
sein Vergehen noch wahrscheinlicher zu machen, auch ein Messer 
in die Hand. — b) Von .einer Bestrafung der treulosen und hinter- 
listigen Frau ist am Ende nicht die Rede, 	sondern bloss davoir; 
Bass diejenigen , welche sich ihrer angenommen batten 1), beschamt 
waren. — 11) Das Compromiss , welches im Turkischen zuletzt Pa-
pagai .und Scharik schliessen, dass es namlich ebeusowohl schlechte 
Manner als Weiber gebe, fehlt bei Nachschabi. 

• • 
Seehsundzwanzigsto Nacht. 

Gdschichte von Schapar,  , dem Ffirsten der Frosche. 
Diese Erzahlung findet Bich bei Qadiri als no. 13 (Iken p. 63), 

und zwar in einer mit der Nachschabi's ganz genau 	tibereiustim- 
menden Fassung. 

Siebeuundzwanzigste Nacht. 

Geschichte von dem Weber Zarir, welcher auf Erwerb von 
Rcichthum auszog , aber arm zurtickkam ; ferner die Erzah- 
lung vom Pferd und Schakal. 

1) Iken no. 15; Rosen H. p. 109. — 2) Rosen II. p. 117. 
Zu der ersten Abtheilung dieser Nacht ist als abweichend von 

der Darstellung des Qadiri, folgendes zu bemerken : 1) Zarir wohnt 
in einer Stadt in 'Iraq. — 2) Der reiche Freund des Zarir ist bei 
Nchsch. ein Lita k.x.,v,....., 	was wahrscheinlich „Leinweber" bedeutet ; 
erklart fade ich den Ausdruck nirgends. 	Qadiri sagt von derselben 
Person: 	 1....i1.:.,A s,..v.....? 4,1..y 	d. h. er war ein Weber, 	welcher die 
grobsten Theile 	der Wolle verarbeitete (1.-4..,? zs',..s..;:i 	die Kugeln in 
der Wolle). — 3) Die Geschichte von Ibrahim Ibn Adham und der 
Biene, 	welche sich 	bei 	Rosen II. p. 112 findet, aber bei Qadiri 
fehit, 	steht auch 	bei Nachschabi; 	doch 	a) wird bei Letzterem 
Ibrahim Ibn Adham nicht KOnig von Baktrien genannt ; — b) wird 
der 	Bissen 	von 	der Biene 	nicht 	erst 	in 	drei Stucke 	zerlegt ; 
— 	c) 	ist 	von dem Eindrucke , 	welchen 	der Anblick des Er- 
Mitten auf Ibrahim Adham gemacht hatte, bei Nachschabi keine 
Rede. 	— 	4) Zarir 	reist each Nishapar,  , 	und kehrt 	auch nach 
seiner ersten Beraubung dahin zuruck. — 5) Der Traum des Zarir 

1) cw. 	..1431, 	was um Ramie 	mit ,I-K:•:.4J1/4..- 	erkliirt 	wird. 	In dem 
friiheren Verlauf dor Erziddung ist von den 	 • 	 die Rede. C.).) 01 .:14L  44) 
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(Rosen p. 114) wird auch bei Nachschabi orzahlt ; 	doch a) es ist 
nicht von zwei Vogeln die Rede, 	sondern von zwei Gestalten (_,..5 
c:J 	,..0) • ) -= b) von eiuer dritten erscheinenden Person (Ibn Mirrich ), 
bei Rosen) ist bei Nachschabi nicht 	die Rede; 	der Traum endet 
vielmehr mit der Antwort des zweiten Genius. — 	6) Auch bei 
Nachschabi, wie bei Rosen (p. 116 ), 	hat Zarir auf dor zweiten 
Ruckreise nochmals einen Traum ; es heisst aber nur ganz kurz : 
„es traumte ihm wie 	das erstemal" 	(ejy:..... 	c:);3-  j..‹.:::. d). 

In der zweiten Abtheilung dieser Nacht, die bei Iken fehlt, 
linden sich folgende Abweichungen von der Darstellung des Turkeu 
(Rosen II. 	p. 117): 	1) das raudige 	(a.:\)";.?) Thier ist nicht ein 
Kamel, 	sondern ein Pferd. — 	2) Der Schakal entschuldigt sein 
Streben nach IlOherem und Besserem mit dem Beispiele des LOwen, 
der auf der Jagd auch das Kaninchen (LiI,S ; ) verlasse, wenn sich 
ihm ein wilder Esel ()).) als Beute zeige. 

Achtundzwanzigste Nacht. 
Geschichte von dem narbenbedeckten Topfer , welcher zum 
Feldherrn gemaeht werden soli 

(Iken no. 27.) 
und von dem jungen Schakal, welcher von dem Lowenpaar 
adoptirt wurde. 

(Iken no. 28; vgl. Benfey 	§. 183.) 
Bei Nachschabi ist Wirt 28 in QM. 27 eingeflochten, indem 

der Konig dem entlarvten TOpfer Burch jene Erzahlung klar macht, 
dass, 	wer einmal nicht 	zum Kriegsdienst geboren und erzogen 
sei, auch Me fur denselben tauglich werde. 	Uebrigens wird bei 
Nachschabi 	ausdriicklich gesagt , 	dass schliesslich dbr lionig den 
Tiipfer doch in seinem Dienste belAlt, weil,' wie er sagt, es unrecht 
and unedel sei, Jemanden erst zu erhOhen mid dann wieder zu er-
niedrigen; „denn man sagt: den Anfaug zu machen steht Jedem 
frei, 	zum Ende aber 1st er verpfliehtet" 	(001 )1.61 ,s .x.y,s- . ,....,i, 	00,5- 1 .141 	LAI 	‘Vis..vit ..........u..4).  

Neunundzwanzigste Nacht 1). 
Der dumme Kaufmann mid seine ehebrecherische Frau. 

(Rosen II. p. 202; vgl. Benfey p. 373.) 
Nachschabi stimmt in der Darstellung dieser Geschichte mit 

dem Turken uberein, nur dass die ehebrecherische Frau bei dem 
ersteren nicht Schahraram (d. h. die Stadt- beruhigend ), sondern 
Schahrara (d. h. die Stadt zierend) 	heisst. 	Der .letztere Name er- 

1) in C. bildet diese Erziihlung die 39te Naeht, 	wahrend 	Os 29to die- 
jenige erscheint, weiche in A. die 31te ist. 

   
  



534 	Pertsch, tiler Nachsiquihrs Papagaienbuch. 

sciieint fur eine Frau, deren ausserordentliche Schonheit gerithmt 
wird, 	passender. 	 . 

Dreissigste 	Nach.t. 
Geschichte von der Frau 1), welche skit und ihre Kinder mit List 

aus , der Gewalt eines Tigers befreite. 
(Iken no. 20; Rosen II. p. 136; cukasaptati no. 41-43 ; 

vgl. Benfey p. 506.) 
- Der erste Theil der Erzablung stimmt mehr mit. Qadiri , - als 

mit dem Turken ; doch zeigen sich auch von ersterem folgende Ab- 
weichungen: 	1) das Thier,  , welches der Frau. in 	der Wilste ent- 
gegentritt, ist, wie bei dem Turken, eb Tiger, nicht, wie bei Qadiri, 
ein Lowe. — 2) Von einem Konige, der die drei Menschen tuglich 
zur Speise for den Tiger schickte, ist bei Nchsch. nicht die Rede ; 
es heisst nur: 	„tiglich pflegt man ihm drei Menschen 	als Tribut 

for seine Ktiche zu schicken" (s4 ..0 t:LA lateA., LeO(NAv 3j) / 
%.N.3(). — 3) Der Vorschlag, welchen 	die Frau dem Tiger macht, 
geht auf eine ganz genaue Theilung zwischen ihm und dem vorge-
spiegelten LOwen : der Tiger soil eb Kind und die Halfte von ihr 
selbst fressen, das andere Kind and die andere Holfte aber- fur den 
Lowen tibrig lassen: 

Von hier an stimmt die Eizithlung mit der Darstelltmg des 
Tilt-ken; doch finden sich noch folgende Unterschiede : 	1) in der 

1) Fur das einfaehe und gewiihnliche eji braucht Nachscbabi in der Lieber-
schrift uud such in der ganzen Erzahlung nicht selten dio in keinem der mir 
zuganglichen 	Viiiirterbilcher 	verzeichnete 	Form 	s..ie:S) , 	welche offenbar 	mit 
Haifa desselben Suffixes aus e.13 	erweitort 	ist, 	wie 	ti.i.ti,..? aus e..7..:1', 	Es 
seheint iibrigens dem Worte s:4 1,.i) der Begriff des Geringen , Schlechten , Ver- 
tichtfichen beizuwohnen ; man vergleiche z. B. gleich die 	Anfaugsworte 	der 
Erzahlung :  
LX4'I.5 L.5., 	L:C.'"''''.5 3̀.,"? (...5)—:'-)9 %:.:.•lit-3.4 w...-4) ,33 ...),4 L5,.53-4 L5)44. p 

0,X:1? .,- tic....—.ft.- AS' 0) L.5--.` s4 	(.5.,15 'La, 01.4) 

.,?; 	0)1.1.:3 	d 	t:_;.:,?.. ,L:,,B1.10 

..tao i.3i,11 .3.—ili,.C..;..?.. 6 ji 	ojAig...) yaoi 1.16 „,..s,,  
el 0,4  ,,t4)10  L., ,cx-t. 	,.),... k.;...)..)  "*3) US ad uhq 

Scheint bier nicht der Eino Ausdruck iia‘ft.ii das zusammenzufassen und zu 
recapituliren , was in den vorhergehenden Worten von den schlimmen Eigen-
schaften der Frau gesagt war, so dass isj--tt.i.3 gewissermassen =ell t_..5, ,-X? 03 
gesetzt erscheint ? 	Freilich nennt 	sich 	spitter in ihrer Anredo an den Tiger 
die Frau selbst sj....3); es kann dies aber recht woh1 als 	ein Ausdruck 	der 
Beseheidenheit, 	wie 6...X...;.4 , 	 titi, j.etfi--- 	u. dgl. aufgefasst werden. 
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eingefiigten Geschichte von `Umar b. Abdi-laziz ist die grane Far-
bung des vergifteten Chalifen, sowie die schliessliche Belohnung des 
Murders mit Schatzen von dem Ttirken in seiner ausschmtickenden 
und ubertreibenden Weise hinzuerfunden. — 	2) Die Frau erwahnt 
bei Nchsch. nichts von ihrer Schwester,  , der Zauberin; 	es heisst 
vielmehr: 	als der Tiger mit dem Fuchse zurtickkommt, giebt sich 
die noch anwesende Frau selbst fiir eine Zauberin aus, die gewolint 
sei, 	sich and ihre beiden gegenwartigen Kinder von Tiger- und 
Krokodil- ( t.9  LK.4.i) Fleisch zu ernahren, und stellt sich, als ob sie 
den nahenden Tiger fur einen solchen halte, der komme , tun sick 
ihr zum Frasse anzubieten. Dies masslose Renommiren macht sogar 
den Fuchs bedenklich, und er erklart dem Tiger seine Meinung, 
dass die Frau dock wohl ein vom Himmel geschicktes Uebel ( ca4 

Li...)..p...T) oder eine Ghtllin sein moge, worauf beide, Tiger und Fuchs, 
schleunig reissaus nehmen. 	Unterwegs weiss sich dann der Fuchs 
von dem Tiger, mit welchem er noch immer zusammengebunden ist, 
loszumachen, indem er ihm vorstellt, dass er, der Fuchs, im Falle 
einer Verfolgung von Seiten der Frau nur eine am schnellen Ent-
fliehen hinderliche Last fur den Tiger sein wurde; nach erlangter 
Freiheit verkriecht er sich dann schleunig in ein Loch, 	den Tiger 
allein der vermeintlichen Gefahr uberlassend. 

Einuuddreissigste Nacht.1) 

Geschichte von dem Lowen, dem Luchs und dem Affen, und 
von der List, welche der Luchs anwandte, urn sich von dem 
Ltiwen zu 1?efreien. 
(Iken no. 14; Rosen II. p. 122; vgl. Benfey p.,507.) 

Nachschabi zeigt folgende Verschiedenheiten von QAdiri: 1) der 
Lawe wohnt nicht in der Waste, sondern in einem Hain ()life), 
und innerhalb desselben in einem Dschangel (6...:Z.4). — 2) Die 
bei Rosen p. 	125 eingeschaltete Erzahlung, findet 	sich auch bei 
Nachschabi; als Verschiedenheit ist nur zu bemerken, dass bei dem 
letzteren der Schakal in der Anrede an seine Wohnung das Ant-
worten derselben als ein Echo darstellt, welches sick freilich uicht 
immer horen lasse : sobald es schweige, pflege er seine Wohnung 
nicht zu betreten. -z- 	3) Statt „Lawen- und Menschenfieisch" bei 
QAdiri (Iken p. 68) heisst es bei Nachschabi „Elefantenfleisch". 

1) In 	C. steht an 	dieser Stelle 	(als 31te Naeht) 	diejenige 	Erzahlung, 
welebe in A. die 29te bildet; claim ist A. 32= C. 31 , A. 33 = C. 32 u. s. f. 
bis A. 39 = C. 38; C. 39 1st = A. 29, von 40 an gehen wieder beide Hand-
sehriften miteinandor. 
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Zweiunddreissigste Nacht. 

Geschichte von dem blauen Schaltal, wie or Furst der Thiere 
bun aber wieder gram wurde; ferner von dem Esel in der 
Lowenhaut. 
(Ikon no. 17; Rosen II p. 	146; 	vgl. Benfey p. 	224 und 
Liebrecht in Eberts Jahrbuch III p. 87.) 

QUM fclgt Nachschabi in seiner Darstellung genau, nur dass 
bei letzterem der Schakal von den betrogenen Thieren nicht zer-
rissen wird, sondern sich zu seinen Artgenossen in die Waste ret- 
tet. 	Die 	letzteren 	erzahlen ihm 	dort die seiner eigenen ahnliche 
Geschichte 	von dem Esel in der LOwenhaut, 	welche bei Qadiri 
fehlt, sich aber bei dem Turken (Rosen II p. 149; 	vgl. Benfey 
p. 463) findet. 	Von der Darstellung des letzteren zeigt Nachschabi 
folgende Verschiedenheiten: 	1. 	Der Kaufmann hangt bei Nchsch. 
seinem Esel die LOwenha,ut um, nicht um ihn vor wilden Thiereu, 
sondern vielmehr vor dem Angriff der Wachter zu bewahren, wenn 
er sich zum Grasen auf freiules Eigenthum begebe. 	Ehe er ibu 
entldsst, giebt er ihm noch gute Lehren mit auf den Weg, und 
verbietet ihm ganz besonders, unter irgcnd welcher Bedingung seine 
Stimme ertonen zu lassen. — 2. Zur Strafe wird der Esel an den-
selben Baum gebunden, auf welchen sich die Gartenwachter aus 
Furcht vor ihm, dem vermeintlichen Lowen, gefltichtet hatten, und 
tuchtig durchgeprugelt. — 

Dreiunddreissigste Nacht. 
Geschichte von der ChOrschid und dem `Utarid. 

(Rosen I p. 89.) 
Die Darstellung Nachschabi's, welche im Einzelnen von der 

des Turken vielfach abweicht, ist folgende: 
In einer Stadt lebte einmal ein Schreiber (i,.,) `Utarid (d. b. 

der Planet Merkur) mit Namen, welcher mit einer Behr schanen 
Frau Namens ChOrschid (Sonne) verheirathet war. 	Einstmals musste 
`Utarid verreisen, und betraute seinen Bruder Kaivan (Planet Saturn) 
mit der Beaufsichtigung seines Hauses und Weibes wahrend seiner 
Abwesenheit. 	Kaivan aber, das Vertrauen seines Bruders tauschend, 
benutzte die ihm verliehene Gewalt aber seine Schwagerin dazu, 
ihr selbst Liebesantrage zu machen. 	Als dieselben mit entschiede- 
ner Verachtung zuruckgewiesen warden, 	sann Kaivan auf Bache, 
und denuncirte seine Schwagerin bei dem Emir als treulose, bub- 
lerische Gattin. 	Der leichtsinnige Emir, 	ohne die Sache naher zu 
untersuchen, verurtheilte sie hierauf zur Strafe der Steinigung. 	Als 
sie dieselbe tiberstanden hatte und mit dem Leben davongekommen 
war, fand sie durch List unerkannt Eingang in das Hans ihres 
Schwiegervaters, wo sie als Kinderwarterin in Dienst genommen 
wurde. 	Ein anderer Bruder ihres 	Maunes, Latif (der Liebliche) 
mit Namen, fand bier, sobald sie ihre frUhere Schtinheit wiederer- 
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langt hatte, grosses Gefallen an ihr, and machte ihr gleichfalls An- 
trage. 	Als sie auch diese zurackwies, rachte er sich an ihr auf 
folgende Weise. 	Er hatte bemerkt, dass sein kleiner Bruder sich 
mit Liebe an die ChOrschid anschipss, and Nachts bei ihr. zu schla- 
fen pflegte. 	Er schlich sich nun eines Nachts in ihre Kammer;  
schuitt seinem kleinen Bruder die Kehle ab , bestrich die Kleider 
der Chorschid mit Blut, and entfernte sich leise wieder. 	Am Mor- 
gen' bezeichnete er die Chorschid als Urheberin dieses Mordes. 	Ob- 
gleich nun ihr Schwiegervater an diese Beschuldigung nicht glaubte, 
so sah er sich doch genOthigt, die Chorschid aus dem Hause zu 
entfernen, welche in ihrer Hulflosigkeit nun die Stadt verliess, um 
ihr Gluck anderswo zu versuchen. 	Wahrend ihrer Wanderung er- 
blickte sie mitten auf dem Wege einen Jangling, Scharff (der Treff- 
liche) mit Nainen, 	welcher in Folge eines Streites von, Anderen 
durchgepregelt wurde. 	Alsbald gab sie den Leuten, 	welche ihn 
schlugen, alles Geld and Geschmeide, welches sie bei sich batte, 
damit sie ihn gehen liessen. 	Da 	nun Scharff ein seignior Bursche 
war, so glaubte er, Chorschid butte ihn deshalb befreit, weil sie 
Wohlgefallen, an jinn gefunden hatte, and folgte ihr in dieser Mei- 
flung auf ein Pilgerschiff, welches sie bestiegen hatte. 	Dort machte 
er ihr Antrage, und als diese nicht erhart wurden, verkaufte er 
sic als Sclavin an einen ,Kaufmann, 	welcher sofort den Kaufpreis 
eriegte und sie, trotz ihres Protestirens, als sein Eigenthum an sich 
nahm. 	Da, als sie jammerlich zu klagen und zu schreien anfing, 
erhob sich pliitzlich ein gewaltiger Sturm, der das gauze Schiff zu 
vernichten drohte. 	Der Kaufer gab den Eintritt dieses Ereignisses 
den Klagen der Chorschid scliuld , and folgerte daraus, dass ChOr- 
schid 	die Wahrbeit , jener Jangling aber die Unwahrheit gesagt 
hatte. 	Er gelobte deshalb, wenn das Schiff 	den Sturm glacklich 
tiberstehen wurde, sie frei gehen zu lassen, and ihr weiter nichts 
anzuhaben. 	Hierauf legte 	sich alsbald der Sturm, and das Schiff 
landete glucklich an einer !mei , wo ChOrschid ausstieg und , um 
vor fernereu 	Nachstellungen sicher zu sein, 	sich in ein Kloster 
zurtickiog , das Ordenskleid (01-;g5 x.411.... ) anlegend und sich den 
Kopf scheerend. 	Hier wurde es ihr Geschaft, die Kranken zu besu- 
chen (,::),..ile,.c), and sie (lurch die Kraft ihrer Heiligkeit gesund zu 
machen. 	Ihr Ruhm als Krankenheilerin verbreitete sich denn auch 
bald weithin , 	and es ftigte sich so, dass die drei Manner, welche 
sie in so schweres Ungluck gebracht batten, sammtlich zu gleicher 
Zeit ihre Schritte nach dem Kloster der ChOrschid lenkten , 	um 
von Krankheiten, welche sie mittlerweile befallen hatten, durch sie 
befreit zu werden : Kaidn namlich war blind geworden, dem Latif 
waren beide Halide verdorrt, und Scharff war vom Aussatze befal- 
len worden. 	Am Tage aber vor demjenigen, welchen jene drei zur 
Abreise bestimmt batten, kehrte ' Utarid von seiner Reise zuruck, 
and erkundigte sich alsbald bei seinem numnehr blinden Bruder 

Bd. xxi. 	 36 
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nach dem Befinden der Chorschid. 	Kaivan autwortete: 	„Sie hat 
sich Offentlich einem schlechten Lebenswandel ergeben, und da man 
sie eines Tages mit einem Junglinge. zusammen thud, so wurde sie 
gesteinigt". 	Die drei Kranken, und nach dem Willen 'des Schick- 
sals 	mit ihnen zusammen auch der tiefbetrubte `Utarid, macbten 
sich nun auf, um nach dem Kloster, 	in welchem ChOrschid uner- 
kannt lebte i . zu wandern. 	Dort augekommen erkannten sie zwar 
die ChOrschid nicht, wurden aber von ihr sofort erkannt, und also 
angeredet: 	„Ohne Zweifel lastet auf euch irgend eine Schuld , fur 
welche euer gegenwartiges Leiden eine Strafe ist. 	Wenn ihr euch 
entschliegset, mir die voile Wahrheit zu sagen, so werde ich beten, 
urn euch von euren Leiden zu befreien: gerade so, wie jenen drei 
Lenten geholfen wurde, 	nachdem sie die Wahrheit gesagt batten." 
Chfirschid erz5,hlt nun eine Geschichte von drei Jtiuglingen , welche 
in eine Hohle giengen, um dort einen Schatz zu suchen, durch ein 
herabfallendes Felssttick aber 	eingesperrt wurden and (lurch eine 
geheimnissvolle Macht erst dann Befreiung fanden , als jeder von 
ihnen eine schwere, auf ihm lastende Stinde eingesta.nden batte: und 
zwar sind diese von den drei Jtinglingen 	in der Erzahlung der 
Chfirschid eingestandenen Stinden ganz dieselben, welche Bich ihre 
Zuhdrer gegen sie selbst batten zu Schulden kommen lassen. 	Die- 
selben fuhlen sich dean auch getroffen , 	und gestehen reuig ihre 
gauze Handlungsweise gegen die Chorschid , die sie jedoch nicht 
eher als solche erkennen, als bis sie sich selbst ihrem ,Manse, der 
sie zu Tod gesteinigt glaubt, entdeckt, ihren beiden Schwagern und 
dem dritten Junglinge vergiebt, dieselben durch ihr Gebet heilt und 
schliesslich zur Busse  ermahnt. 

Vierunddreissigste Naeht. 

Geschichte von den drei Vezieren, 	und den Sohnen mid 
Ttichtern zweier. 
(Rosen U p. 154). 

Nachschabi zeigt folgende Verschiedenheiten von dem Tfirken: 
1. Das Land, in welchem der Konig regierte, wird nicht genaunt. — 
2. Salim 	ist 	der 	Halb- 	oder 	Adoptivbrudcr 	(ts,.x.if,.. 	).)1 ji) 	des 
Ajaz. — 2. Der Begrabnissort, an welchen nach alter Sitte die 
Brant gefuhrt wird, ist nicht ein bestimmt genannter, wie bei dem 
Turken, sondern „irgend einer" (-4...:;:,..4 0.11i). — 4. Der Zug, dass 
die Salimah ihre mid fibres Vaters bewegliche Habe auf ihre Flucht 
mitnimmt, fehlt bei Nachschabi. — 

Fnnfunddreissigste Nacht. 
(Gerraus p. 86.) 

1. 	Geschichte 	von der Kaufmannstochter von Kabul und 
ihren drei Freiern, und wie sie von einer Peri davongetra-
gen wurde. 
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(Iken no. 22; Rosen II p. 165; 	fiber Luftfahrten mit Zau-
berpferden u. dgl, vgl. m. Loiseleur p. 35, Benfey § 56 und 
Liebrecht in Ebert's Jahrbuch •III p. 147.) 

2. Die verwechselten Kopfe. 
(Iken no. 24;, Rosen H p. 169). 

Beide Erzahlungen stimmen an Inhalt ganz mit Qadiri ther- 
ein, 	wahrend 	sie in einander verschmolzen sind, 	wie .bei dem- 
Ttirken. 

Sechsunddreissigste Naeht. 
Von der Liebe des Bralimanen und der Tochter des Konigs 
von Babylon, und wie sie beide mit Hilfe eines Zauberers 
zu ihrem Ziele gelangen. 

(Iken no. 23; Rosen II p. 178). 
Die Erzahlung stimmt bei Nachschabi bis dahin mit Qadiri 

therein, wo der verwandelte Brahmanensohn im Harem des Konigs 
(lurch seine Geliebte erkannt wird ; von da ab bis zu Ende mit 
ganz unwesentlichen (wie gewohnlicb tibertreibeinlen) Abweichungen 
mit dem Turken. 	Die wesentlichste Verschiedenheit ist die, dass 
bei Nchsch. der Sohn des KOnigs nicht, wie bei dem Turken, wirk-
lich wahnsinuig wird und dadurch das Herz seines Vaters erweicht ; 
sondern dass der letztere sich zur Nachgiebigkeit durch die blosse 
Befurchtung bestimmen lasst, sein Sohn konne am Ende vor Liebes-
gram sterben. 

Siebenunddreissigste Naeht. 
Geschichte von dem Kiinige von Zawil, dem Schlossvoigte 
und der Kaufmannstochter,  , in welche sich der Konig ver-
liebte, aber Enthaltsamkeit bewies. 

(Iken no 26; Rosen II p. 191). 	 . 
Nachschabi zeigt folgende Verschiedenheiten von Qadiri: 1. Die 

schtne Tochter des Kaufmanns heisst, wie bei dem Turken, Matt- 
rusah d. 	h. die Wohlbehtitete. — 	2. 	Die eingeschaltete Erzah- 
lung, welthe 	sick bei Rosen p. 191 findet, bei Qadiri aber fehlt, 
ist auch bei Nachschabi vorhanden, aber mit folgenden Abweichuu- 
gen: 	a) 	der Konig ist 	ein 	indischer Konig (j5), zu welchem 
ein Yogin ( L5...,..) kommt; 	— b) was er dem Kiinige bringt, ist 

chi eiserner Stab (Ls,A;;F L51.,.2z) und ein hOlzerner Napf (b.„%11.5' 
ciet4,.,..), und zwar bringt er beide als verkaufliche Waare (zum 
Preise von 1 Lakh Dirham), nicht als Geschenk; — c) der Konig 
hat vier Traume, in welchen sich nach einander Reichthum (31..4); 

. 
Kraft 	(")), 	Verstand 	(,),ii.c) 	und Wohlwollen 	( v.:.......st) von ihm 
verabschieden , 	und 	zwar hat er alle vier Traume in deu Vier 
Wachen 	(,..1.1.0 einer Nacht. 	Es ergiebt sich daraus von selbst, 
dass auch 	sein Verlust an Vermogen , 	Kraft und Einsicht nicht 

. 	 36* 
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wirklich, sondern nur im Traume stattfindet. — d) Der Schluss ist 
bei Nachschabi so : Der KUnig stirbt vor Liebeskummer, Mahrilsah 
tiidtet sich aus Verzweiflung fiber den Tod 	des Konigs, 	uud der 
Voigt (der Mann der Mahrfisah) thut auf dem Gottesacker dasselbe, 
indem er sich den Kopf abschneidet. 	Alle drei werdeu nun zusam- 

men an Einem Gebetplatze 	(.1t.,..1.4) 	beigesetzt, 	welcher hinfort ein 
Ziel fiir die Wallfahrt frommer Pilger wird.  

Achtunddroissigate Nacht. 
Geschichte von dem Emirssohn und der Schlange, in deren 
Dienst er trat. 

Ein Emir von Sistan hatte zwei &line, deren alteren er bevor- 
zugte und zu seinem Nachfolger bestimmte. 	Dartiber entstaud zwi-
schen den Brtidern Feindschaft, welche den jungeren bewog, das 
Land zu verlassen. 	Nach langem Umherwandern liess er sich end-
lich in einer Stadt nieder, und da es ihm karg gieng, so that er 
eines Nachts das Gelubde, dem ersten Wesen, welchem er bei sei-
nem Ausgange am nachsten Tage frith begegnen wtirde, zu dienen. 
Als er mit diesem Entschlusse seine Wohnung verliess, war das 
erste Wesen, welches er erblickte, eine schwarze Schlange, die ans 
ihrem Loche hervorsah. 	Seinem Gelubde ,getreu, ging er. auf sie 
zu and bot ihr seine Dienste an. 	Naehdem er die Schlange, welclie 
anfangs fiber 	dies 	Anerbieten 	eines Menschen, 	ihres 	natiirlichen 
Feindes, erstaunt war, durch Erzithlung seiner Gescbichte beruhigt 
hatte, nahm dieselbe seine Dienste au. 	Eines Tages, als er ihr 
schon eine geraume Zeit lang treu und hingebend gedient hatte, 
sprach sie zu ihm: 	„Du hast mir nun schon lange treu gedient; 
ich wunsche, dich daftir zu belohnen. 	Da sich aber hier in der 
Nithe gerade kein Schatz befindet, 	den ich dir nachweisen ktinute, 
so schlage ich dir Folgendes vor: 	Der Emir eines grossen Landes 
besitzt 1000 Elefanten, and darunter einen von weisser Farbe, den 
er besonders 	liebt. 	Ich 	will 	nun 	mit dir in jenes 	Land reisen, 
mich dort in das Wasser begebeu, in welchem der weisse Elefant 
gewohnlich getrankt wird, ihm beim Saufen in den Russel kriechen, 
und denselben nicht anders, als auf dein Geheiss, wieder verlassen. 
Wenn der Emir dann die Qualen seines Lieblingsthieres sieht, und 
dieselben Niemand 	lindern kann, 	so melde 	du dich 	zur Htilfe; 
nachdem du mich dann 	durch dein Wort entfernt haben wirst, 
wird dich der Emir reichlich belohnen". 	So geschah es denn auch 

.,und der Emir belohnte den Prinzen 	mit einem 'llaufen Gold, 	so 
hock wie ein Elefant, und gewdhrte ihm seine Freundschaft wie 
einem Bruder, so dass nach seinem eigenen Tode sogar die Herr-
schaft fiber sein Land an den Prinzen tibergieng. 
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Neununddreissigste Nacht. 	 • 

Geschichte von dem Bundnisse des Frosches, der Biene und 
des Spechtes 1), um das Recht des ZaunkOnigs 2) gegen den 
Elefanten zu beschutzen. 

(Gerrans p. 128; Iken no. 32.) 
Stimmt ganz mit Qadirl uberein, nur dass bei Nachschabi der 

Elefant in der Grube nicht durch Hunger umkommt, sondern dadurch, 
dass er beim HineinstUrzen den Russel bricht (i..bi , ‘31:461 .),) J...., 

• Vierzigste Nacht. 

Geschichte von der Liebe des Kaisers von China zur Konigin 
von Griechenland. 

(Gerrans p. 101; Iken no. 33; Rosen II p. 209). 
Stimmt ganz mit gildirl uberein. 	Zu bemerken ist nur, 	dass 

dem 	betreffenden Kaiser von China der gewtilinliche Name aller 
dieser Kaiser, 	Fagliftir 	(),Ai6 d. i. altp. bagaputra) beigelegt wird. 

Einundvierzigste Nacht. 

Wie Langohr lustig wurde, und der Holzhandler tanzte. 
(Gerrans p. 37, 44; Iken no. 34; Rosen II p. 218. 220; 

vgl. Beufey p. 463 und 494.) 	 . 

Bei Nachschabi zeigen sick folgende Abweicbungen von der 
Darstellung des Titrken: .1. Das 'Mier, 	welches init dem Esel im 
Garten weidet, ist nicht ein Ochse, sondern, wie bei Qadiri, ein 
Hirsch (0j..n. — 2. Eke der Hirsch dem Esel die Geschichte 
von dem Holzhandler erzahlt ,- theilt er ihm noch eine andere mit, 
von Dieben, ' die in ein Haus brachen, 	dort Wein fanden , sich 
betranken, Larm machten, und von dem darner erwachten Haus-
herrn gefangen und gebunden wurden (auch bei Iken p. 139. 140 
vorhanden). — 	3. Die Hauptperson in der darn eingesehobenen 
Erzahlung ist nicht ein Holz h au e r, sondern ein Holz ha nd ler 
(LA'? r)*9). — 4. Das Land, in welchem die Geschichte mit dem 
Holzhandler 	sich 	ereignete, wird bei NchS'ch. 	nicht genannt. 	-- 
5. Der Holzhandler bleibt langere Zeit bei den Genien (ola5,4) 	in 
der Waste, mid erst als 	er sich nach seiner Familie sehut und 
deshalb von den Genien entlassen wird, gewahren diese ihm eine 

1) Wortlich: Langsehnabel (,),...i)...) A. oder 445,..i)56> C. u. Qddiri). 
Was fur ein 	bostimmter Vogel 	darunter zu verstohen 1st, 	weiss ich nicht. 
Gerrans donkt an den 'reknit, was deshalb nicht riehtig sein kann, well siimmt-• 
liche Tukanarten nur in Siidatnerika vorkommen. 

2) Im Original x).*.t..0 2  was von den Lexikographeu ftir eine Sporlingsart 
mit roamer) Kopfe erkliirt wird. 	Unsor Zaunkonig entspricht dem Sinne nach 
urn so mehr, da Nachschabi jeues Vogelehen als 05 yit..- cylix.oetxxo „das 
seInviiebste der lebonden Women" bezeichnet. 
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Gnade. 	Er will& sich nun den Gliickstopf (y.:...". ). 	— 	6. Als der 
Hirsch den Esel trotz aller Warnungen dennoch zum Schreien Au-
stalt machen sieht, reisst er aus und kommt auch glticklich davon. — 
7. Der Esel wird von dem 	durch sein Geschrei hcrbeigezogenen 
Gartner an einen Baum 	gebunden und zu Tode geprilgelt, 	sein 
Fleisch und Fell als Bute Beute in einem Sacke mitgenommen. 

Zweiundviorzigste Naeht. 

Geschichte von dem Kaufmannssohue zu Tirmid, welchem, 
da er seine Frau bis zur Vernachlassigung seines Geschaftes 
liebte, ein Papagai und ein Scharik Rath ertheilten. 

(Rosen II p. 225). 
Nachschabi weicht in folgenden Punkten von dem Ttirken ab: 

1. Der Kaufmannssohn heisst nicht `Ubaidah (s..xl,,..c), sondern 1.1baid 
(..›..ttz). 	— 	2. 	Das 	Vogelpaar ist .ein 	Papagai 	und ein 	Scharik 
(vgl. fiber diesen Vogel das oben zu der Ralimenerzahlung Beige- 
brachte). 	Der 	Besitzer 	derselben 	erzahlt 	auf Befragen 	seinem 
Freunde, dem Vater des jungen t Ubaid, die Geschichte der beiden 
Vogel auf folgende Weise. 	Einst habe er ober Buchern gesessen 
und gelesen , da seien jene beiden Vogel gekommen, haben ihn an- 
geredet und ihm ihr frtiheres Leben folgenderinassen erzahlt: 	sic 
seien beide fruher Menschen , Mann und Frau und in einem  Klo- 
ster 	bei 	einem Monche bedienstet gewesen. 	Da sie beide 	sehr 
musikaliscb 	gewesen 	seien, 	so 	babe eines Tages ihr Herr, 	der 
Munch, aus dem Kloster kommend ihren Gesang gehOrt , und sei 
von demselben so entztIckt gewesen, dass er sich mehr dariiber 
gefreut habe als fiber Essen und Trinken. 	Als der Winch eines 
Tages zu einer anderen als 	der verabredeten Zeit (? es heisst : 
,.),.a.x.A ,._,4),l 	i i) aus dem Kloster getreten sei und sie beide deshalb 
nicht vorgefunden babe, babe er sie 	zur Strafe durch die Kraft 
seines Gebetes in die zwei Vogel verwandelt, welche sie gegenwar- 
tig seien'). 	Da sie nun aus ihrem frtiheren Stande noch viele Kenut- 
nisse besassen, 	so wollten sie auch nur bei einem Manne leben, 
welcher mit den gleichen Eigenschaften begabt ware; da sie ihn 
nun, 	den . sie 	soeben mit Studien beschaftigt gefunden Mitten, 	ftir 
einen solchen hielten, waren sie zu ihm gekommen. — 3. In der 
Erzahlung von dem Blinden und seiner treulosen Frau ist der Lieb-
baber derselben nicht „ein schOner Jangling", sondern ein Buckli- 
ger ()",c ); 	Beide werden zuletzt far ihr Verbrechen durch Steini- 

.1) l)iese ganze Vcrwandlungsgesehichte erinnert lebhaft 	an 	die des 9uka 
und der carika im Anfange der cukasaptati (s. Lassen's Anthologie , 2te Ault. 
von Gildemeister, p. 32. 33). 	Ueberhaupt ist die gauze Erziihlung voll indi- 
seher Vorstellungen, wie die von der Verwandlung durch die Kraft das Gobutes, 
von der Unvereinbarkeit der Ifeiligkeit mit dem Tddten von Thieren , von der 
iiberschwiinglichen Verdienstlichkeit des Geborsams gegen die Elteru (vgl. Menu 
II. 228). 
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gen an den vier Ecken des Marktes getodtet. — 4. In der Ge-
schichte des caliv stehen bei Nachschabi an Stelle der Mutter die 
Eltern ( „Mutter und Vater".) 	— 5. In derselben Geschichte wird 
calih von der Frau, 	welche 	er nach der Quelle ihres Wissens 
befragt, 	und welche hier eine Fischerin ist, an ihren Bruder ver- 
wiesen, der ein Jager sei und an dessen Wohuung er im Laufe 
seiner Wanderung am naclisten Tage kommen werde. 	Als calib- 
dort ankommt, findet er den Jager gerade beschaftigt, Vogel aus 
einem Kafige zu nehmen und .zu erwargen; er fragt nun verwundert, 
wie er und seine Schwester zu einem solchen Grade von Heiligkeit 
gekommen seien, da sie doch beide gewohnt seien, tagtaglich 'Mere 
zu tadten, 	sie als 	Fischerin, 	er als Jager? 	Hierauf erhalt er 
nun von dem Jager die Autwort von der allein hiureichenden Ver-
dienstlichkeit des Gehorsams gegen die Eltern. — 5. Die Geschichte 
vom „Rath des Wid ders" (Rosen II p. 236) bildet bei Nchsch. die 
nachste 43 te Nacht. 

Droiandvierzigstc Nacht. 

Der Rath des Widders. 
(Rosen II p. 2a6; vgl. Beufey p. 361 Anm. und Orient und 

Occident II p. 157.) 
Die tiirkische Darstellung stimmt mit der Nachschabi's fiber-

ein, nur dass die beiden unterredenden Thiere, welche den Konig 
zum Lachen reizen, nicht Turteltauben, sondern Eidechsen ( 35) 
rind; und zwar fordert das Weibchen das Mannchen auf,  , 	dock 
etwas von der Sandelsalbe der Konigin zu holen, damit sie ihm 
auch seine Fusse damit reiben konne. — Der Schluss der Evzahiung 
lautet bei Nachschabi so: 	als der Konig die Rede des Widders 
gehort hatte, 	reuete es ihn, 	dass, er 	gekommen war. 	Sogleich 

_r 
kehrte er urn, vertheilte Dankgeschenke 	(01 a..if j.<.,:31) an die Armen, 
kammerte sick nichts mehr um die Weiber, und verlebte den Rest 
seiner Tage in Glanz. 

Vierundvierzigste Nacht. 	' 

Der indische Konig und seine beiden Kinder. 
Vor langer Zeit lebte in Hindostan ein Konig, welcher, obgleich 

schou fiber hundert Jahre alt, doch noch so kraftig war, dass man 
wohl erwarten konnte , er wtirde auch das zweite Hundert durch- 
leben. 	Diese Aussicht war Niemandeu weniger erwunscht, als den 
beiden Kindern des Kianigs, einem Sohne, 	welchen das Leben des 
Vaters von der Herrschaft ferne hielt, und einer Tochter, welche 
sick nach Verheirathung sehnte und gleichwohl uberzeugt war, dass 
ihr Vater nie in eine solche willigen wiirde. 	,Beide Kinder fassten 
daher, unabbangig von einander, 	den Entschluss, ihren Vater aus 
dem Wege zu raumen, und bestimmten zu der Ausfuhrung dieses 
Vorhabens 	zufallig eine und dieselbe Nacht. 	Urn diese Zeit nun 
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km eine TOnzergesellschaft an den Hof des KOnigs, und gab gerade 
in der zum Morde bestimmten Nacht vor dem Konige und seinen 
Kindern tine Vorstellung. 	Als gegen das Eude der Nacht eine der 
Tanzerinnen von Mudigkeit und Erschopfung tibertaltigt zu werden 
drohte, ermahnte sie ihr Vater zur Standhaftigkeit, und bediento 
sich hierbei, in Beziehung auf die Nacht, der Worte: 	„der grOsste 
Theil ist ja schon vorbei ,',1 mid nur wenig noch ubrig" (:c.3) )1.*—? 
b.x.iLo (15.)..313  ‘::.......1). 	Die 	verbrecherischen 	Kinder 	bezogen 	diese 
Aeusserung unwillktirlich auf das Leben ihres Vaters, mit dem es 
sich ebenso verhielt , und das ihnen gleichwohl zu lange daucrte : 
ihr Gewissen erwachte , und in der ersten Aufwallung des Gefilbles 
bescbenlcten sie den Tenzer, welcher durch seine Aeusserung sic vor 
schwerer 	Schuld bewahrt hatte , 	auffallend reichlich. 	Von ihrem 
Vater 	um 	den • Grund 	ihrer libertriebenen Freigebigkeit befragt, 
gestanden• sie reumilthig die Wahrheit, worauf ihnen der Kanig ver-
zieh, und am nachSten Tage dem Sohne die Herrschaft tibergab, 
die Tochter an einen Grossen seines Reiches verheirathete, 	sich 
selbst 	aber fur den Rest seiner Tage in ein Kloster 	(AAA 'AO) 
zuruckzog. 

Funfundviorzigste Nacht. 
(Gerrans p. 156.) 

a) Geschichte von dem Emir und der Schlange. 
(Iken no. 	29.) 

Abweichung bei Nachschabi: Der Emir entgeht dem ihm von 
der undankbaren Schlange gedrohteri Untergang nicht durch die bei 
Muhammad Qadiri angegebene List, sondern dadurch, (lass er Gott 
urn Verleihung aussergewohnlicher Korperkraft anfleht, und als ilim 
dieselbe auf sein Flehen zu Theil gewordea ist, die Schlange beim 
Schwanze (asst und gegen die Erde schleudert, so dass sic verendet. 

b) Der Kaufmann und der Barbier. 
(Iken no. 	31; Rosen II p. 244; vgl. Loiseleur p. 54 und 

Benfey p. 476.) 
Abweichungen von Qadirl: 	1. 	Fur „in einer gewissen Stadt" 

heisst es bei Nachschabi 	„ im fiussersten 	Chw ari z in" 	(...51...o.'61 y.) 
rj)13.). — 2. Der Name des Kaufmanns wird als ' Abdu - 'lmalik 
angegeben. — 3. Von der Kinderlosigkeit des Kaufmanns ist keine 
Rede. — 4. Die nftchtliche Erscheinung ist — auffallenderweise —
bei Nachschabi kein Brahmane, sonderu ein Minch (.5.4)5). ----- 

Sechsundvierzigste Na.cht. 
Wie es Chugastah traumte, und der Papagai ihr den Traum 
auslegte ; ferner die Geschichte des KOnigs von Ujjayini. 

(Rosen II p. 248.) 
Verschiedenheiten von dem Tiirken ; 	1. 	In dem Traume der 

Chugastah wird ihr von einer Gestalt ein Churasanischer Apfel und 
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eine indische Mangofrucht gercicht. — 2. Der Ktinig, 	welcher im 
Aufange auf die Jagd.  geht , ist nicht ein Konig „in den chinesischen 
(uf,....) Reichen", sondern ein Konig von Ujjayini (c.r.:.?-1 05). — 
3.' Die Stadt der schonen Prinzessin heisst nicht, wie bei dem Tur- 
ken „Medinet-al-Ukr" 1), sondern 	.7.1011 W..:4...‘,4; 	die Prinzessin selbst 
wird hiernach immer tca;st:i genaunt, 	also ganz in indischer Weise; 
wie Vaidarbhi fur Damayanti , 	Maithili fur Sitti u. dgl. m. 	Von 
dem KOnige, ihrem Vater, heisst es: „den man einen zweiten Rama 
nenut" ( ,..\-4,.:i' ,i,L'i r5 5,1 2,$). — 4. Das Zeugniss des Alten wird 
noch bestiitigt und versturkt durch das eines Papagaien, welcher, 
els die Kiinigin sich eines Tages vor dem Spiegel bewundert und 
fragt, ob es wohl eine schOnere Frau als sie oder einen machtige-
ren Fursten als ihren Gemahl gebe, lacht und, um den Grund sei-
nes Lachens befragt, wegen grOsserer Macht auf jenen Konig von 
Ujjayini, wegen grosserer SchOnheit auf dessen Tochter verweist.  
Jetzt erst verliebt sich der Konig in ihre Beschreibung, was schon 
nach den Worten des Alten allein nur -bei dem Vezierssohne der 
Fall gewesen war. — 5. Der Konig macht sich allein auf den Weg, 
um die schtine Prinzessin aufzusuchen , und zwar in der Verldei-
dung eines wandernden Yogin (014,.. u..I..„.f, t...)l...1.,.,..., .z.:,,e,p /O. — 
6. Der Konig wandert nur bis an das Meeresufer. 	Als er dort 
einen ganzen Tag lang ruhig (....J.3l.i) gewartet hat, kommt der Zephyr 
()...) 01.4), der Bote des Meeres, und sagt dem Meere, wer der am 
Ufer wartende Fremde sei. 	Das Meer nimmt hierauf menschliche 
Gestalt an und 	stellt sich dem litinige mit seinen Diensten zur 
Verfiigung. 	Der Letztere verlangt nun zuerst, nach Madinat al-Qir 
gebracht zu werden; da aber das Meet entgegnete, dass die genannte 
Stadt im Binnenlande liege, bis wohin seine Macht nicht reiche, 
so begnugt sich der Konig mit dem Verlangen, von dem Meere 
bis au das jenseitige Ufer gebracht zu werden. 	Hierzu versteht 
sich denn auch das Meer, und tragt ihn auf Diner Welle his zu 
dem angegebenen Ziele. — 	7. Statt des Beutels steht bei Nebel]. 
eine Kutte (...iii,)), aus deren Felten (04) man jederzeit die gewunschte 
Geldsumme nehmen kann. — 	8. Die Pantoffeln sind aus Holz, das 
Schwert aus Knochen 	(v{1 	-1::.,... ) ma x..: 1 	*....:f )•) 	Ietzteres wird, um die —   
Stadt hervorzuzaubern, zur Zeit des Abendgebetes ( rt.:::, )1....i sz.:,..5.)  
aus der Scheide gezogen, und urn sie wieder verschwiuden zu lassen 
am Morgen (t-...t..4.0 ,„::,..i.,) wieder eingesteckt. 

1) 	Also &eh weld sita.31 x..:.,10....0, 	was man 	such ' Aqr statt 'Iry aus- 
sprechen kann. 	Solite darin eine Eriuncrung an den Namen A k ar se hik a: 
erhalten sein, welchen die entsprechendo Stadt in dor Geschichte von der Griin-
dung dor Stadt Pataliputra im liathasaritsfigara triigt ? 
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• S i e bonundvierzigste Nacht.  

Geschichte von den vier Freunden aus Balch und ihren vier Siegeln. 
(Gerrans p. 26', 	35; 	Iken 	no. 16; Rosen II p. 265; 	vgl. 

Benfey p. 487.) 
Der Ausdruck, 	welchen sowohl Nachschabi, als Muhammad 

Qadiri far die vier Gegenstande gebrauchen, 	welche 	der Weise 
. 

den vier Freunden giebt, 	ist 	...:,.....K. 6)..E..4, 	was bei Iken „wunder- 
thatige Kugel", 	bei Gerrans 	„pearl 	of wisdom" 	ubersetzt wird. 
Rosen abersetzt „Siegel"; 	es 	steht also 	bei 	dem Tiirken 	wain.- 

scheinlich ..g..4. ./ 
Von Qadiri 	zeigen sich bei Nachschabi folgende Verschieden- 

heiten : 	1. 	bei Qadiri heisst es einfach, 	dass der Weise, 	als der 
vierte, 	thorichte unter den Freunden zurtickkam , • nicht mehr zu 
finden war; Nachschabi sagt genauer, er sei mittlerweile ausgewan-
dert gewesen. — 2. Die Geschichte wird nun noch weiter fortge- 
setzt (Gerrans p. 	45): 	als der 	Arme einst einem Freunde sein 
Missgeschick klagt, 	erzahlt _ihm dieser folgende Geschicbte, um zu 
zeigen, 	wie leicht derjenige, 	welcher dem Bathe seiner Freunde 
nicht folge, in Ungluck gerathe. 	Es waren einmal vier Freunde, 
deren einer der Zauberei kundig war. 	Als diese einst zusammen 
in einer Wiiste giengen , 	sahen sie die Knochen eines Drachen auf 
einem witsten Haufen zusammenliegen. 	Der' Zauberer, 	um seine 
Macht zu 	zeigen, legte die Knochen zusammen wie sie gehorten, 
und sprach dann eine Zauberformel aus, 	durch deren Kraft die 
Knochen sich sofort mit Fleisch und Haut bedeckten. 	Er machte 
nun Anstalt, dumb einen zweiten Zauberspruch dem Drachenkorper 
auch Leben zu geben ; 	die drei Freunde warnten ihn zwar und 
stellten 	ihm das Gefahrliche 	seines 	Beginnens vor, 	er horte aber 
nicht auf sie, sondern fahrte seinen Vorsatz aus. 	Kaum hatte der 
Drache Leben, als er midi den Zauberer auf Olen Bissen ver-
schlang , wahrend die drei Anderen sich schon vorher entfernt und 
so gerettet batten. 

Achtundvierzigste Nacht. 
Geschichte von dem Jangling von Baghdad und der Lautenspielerin. 

(Rosen 	II p. 269.) 
Diese Erzahlung, welche auch in arabischen Sammlungen mehr- 

fach vorkommt 1), 	ist bereits von Kosegarten 	(bei Iken p. 	236) 
abersetzt. 	Zu bemerken babe ich nur,  , dass in A. (ob auch in C. 
babe ich zu notiren vergessen) der Kaufpreis, welchen der Hasche-
mite dem baglidadischen Jangling far das Madclien zahlt, als 1500 

' 1) In 	dem 	„Schmuck der Miirkte" von Zain al-din Ditwud dem Arzte 
Cgisegarten, 	Chrestom. Arab. p. 22 	und Petermann , 	Brevis linguae Arab. 
(414(mmatica, Chrestomathia p. 33) 	und in der 1001 Nacht (odd;  Habicht und 

''`Fleischer X p. 430; 	Ausgabe von Bfilitq 1251, II p. 457 , 	und Ueborsetzung 
von Lane [London 1865] III p. 524), und wohl auch sonst noch. 
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Dinare, statt 500 in B. angegeben ist; ferner, dass 	ebenda der 
Dieb, welcher dem baghdadischen Jangling jenen Kaufpreis withrend 
des &Macs unter dem Kopfe wegstieblt, nicht ein Gewandsticker, 

- 
sondem einfach ein Gauner genttnnt wird (.), 1 .6 	nicht . .)1121 .; 	• 

Neanundvierzigste Nacht. 	 • 
Geschichte von den grossen Kornahren und dem weisen Landmanne. 

(Rosen II p. 279, fiber Rathselfragen vgl. Bonfey p. 395 Anm.) 
Nachschabi ist in folgenden Puncten von dem Tarken verschie-

den : 1) bei Nchsch. wird von den gefundenen Aehren gesagt , jede 
sei so gross wie ein Pferdeschweif (..,.,......1 /...) u.43 ), und jedes Korn 
so gross wie ein Pfirsich (3.11.a....::. )1..X11.4) gewesen. 	Der 'Rake sagt 
nur, jedes Korn habe die Grosse eines Dattelkerns gehabt : ein sel- 
tenes Beispiel, 	dass 	der Ttirke 	eine Uebertreibung Nachschabi's 
mildert, und nicht noch steigert! — 	2) Das gefundene Getreide 
wird sofort zum KOnig , nicht erst zum Statthalter und von diesem 
zum KOnig gebracht. — 3) Zwiichen den beiden Fragen, welche ein 
Freund des koniglichen Boten demselben mitgiebt, um sie von dem 
weisen Landmanne beantworten zu lassen, steht bei Nchsch. noel' 
eine dritte; die namlich: wie es doch komjne, dass, wahrend in der 
ehelichen Vereinigung der Genuss 	beider Geschlechter gleich 	sei, 
doch der Mann allein die Last des Brautgeschenkes ( fro-  ) und der 
sonstigen Geschenke ( 	 41.I)0;; 	auf sich nehmen. masse? 1) — 4) Die 
ttirkische Bearbeitung beschrankt den Segen jenes wunderbaren Ge-
treides auf ein Volk und leitet ihn ganz allgemein von der Recht-
schaffenheit desselben ab, welche .durch die eingefiochtene Geschichte 
von dem Kinder und Verkaufer illustrirt werden soil ; bei Nach-
schabi dagegen heisst es, dass dieses Getreide zur Zeit des KOnigs, 
welcher den weisen Urtheilsspruch zwischen Kaufer •und Verkaufer 
fallte, und von dem Augenblicke dieses Urtheilsspruches an, ja als 
directe Folge und Belohnung desselben tiberhaupt auf der Erde vor-
handen gewesen sei. — 5) Die erste Frage (weshalb das schwarze 
Haar im Alter weiss.werde?) wird von dem alten Landmanne dahin 
beantwortet: 	damit die Menschen erkennen, wie viol die Macht 
Gottes holier ist, als die ihrige; denn durch jene Verwandlung der_ 
Haarfarbe nimmt der allmachtige Farber einen Farbungsprocess vor, 
dem alle Farber der Welt nicht gewachsen sein warden. — 6) Die 
Autwort auf die unter 3. mitgetheilte Frage lantet dahin: bei zwar 
gleichem Genusse hat doch das Weib darnach die Last der Schwan-
gerschaft, des Gebarens und Sliugens zu tragen ; als Ersatz dafur 
muss eben der Mann jene Lasten auf sich nehmen. 

1) Lieber den Sinn dieser Frage, deren Wortlaut mir nicht read veratAnd-
lieh war, bat mich Herr Prof. Fleischer belehrt. 
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Fiinfzigste Nacht. 

GesAichte von einem Konige und der Tochter des Kaisers von Ram. 
(lken no. 35.) 

Abweichungen: 	1) der Anfang lautet bei Nachschabi so: Es 
war einmal 	ein Konig (aL:.::01) von so ausserordentlicher Macht, 
dass er nach mid .  each aile Fursten, 	welche gewagt 'laden, sich 
ihm zu widersetzen, besiegt und unterworfen hatte. 	Die Folge da- 
von war vollkomniene Ruhe, ganzlicher Stillstand im Kriegsband-
werk, und deshalb Verdienstlosigkeit und Unzufriedenheit der Sol- 
daten, welche sich um Abhtilfe an den Vezier wandten. 	Dieser 
versprach ihnen denn auch, durch List einen Krieg herbeizufuhren, 
und machte zu diesem Zwecke, weil er die Folgen voraussah, den 
Konig auf die schOne Tochter des Kaisers ( .,:z,ti) von Ram auf- 
merksam. 	— 	2) Zuletzt heisst es noch: 	als die gliickliChe Mutter 
ihren 	verloren geglaubten Sohn lebendig 	und 	gesund wiedersah, 
lobte sie Gott und trat 	aus Daukbarkeit gegen 	ihn 	sofort " von 	• 
ihrent christlicheu Glauben (als Prinzessin von Griechenland ) zum 
Islam uber.  

Einundfiinfzigste 	Nacht. 

Von dem Konig Bahram, seinen beiden Vezieren Chacah 
und Chulacah und der Tochter des ersteren.  

In einer Stadt herrschte eiust ein Kiinig,. Bahrain mit Namen. 
Derselbe hatte zwei Veziere, Micah nod Chulacah, deren ersterer 
eine Tochter 	besass , 	ebenso ausgezeichnet 	durch Schonheit 	wie 
Frommigkeit: ihre gauze Zeit, Tag und Nacht, 	widmete sie reli- 
giiisen Uebungen jeder Art. 	Einstmals, als der Vezier Chulacah 
in dem Palaste seines 	Collegen zu Gast war, 	begab er sich in 
etwas angetrunkenem Zustande in den Garten, urn eineu Spazier-
gang zu machen, und erblickte bei dieser Gelegenheit die Tochter 
des Chacah, welche eben ihren religiiisen Uebungen oblag. 	Obgleich 
von der Schonheit des Madchens entzuckt, sagte er sich doch, dass 
er selbst mit einer etwaigen Bewerbung urn dasselbe von dem Vater 
sicherlich wurde abgewiesen werden, und 	beschloss daher, Heber 
bei dem Kiinige sich einen Dank damit zu verdienen, 	dass er ihn 
auf diese verborgene Schonheit aufmerksam machte. 	Dies that er 
dean auch nachsten Tages und schilderte die Reize der Jungfrau 
mit so lebhaften Farben, class der KOnig, ohne sie gesehen zu ha-
ben, sich sterblich in sie verliebte, und sie von dem Vater zur Ehe 
begehrte. 	Trott der ausweichenden Antwort des Vaters, der ab- 
weisenden der Tochter, wurde der Konig in seiner Bewerbung immer 
dringlicher, so dass endlich Vater und Tochter, auf den Rath der 
letzteren, bes.chlossen, mit Ilinterlassung all 	ihrer Habe aus 	dem 
Reicbe und der Gewalt des Kiinigs 	zu entfliehen. 	Eines Nachts 
brachten sie dean auch diesen Entschluss zur Ausfahrung; allein 
der Konig, welcher alsbald Nachricht hiervon erhielt, setzte ihnen 
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nach, 	holte sie auf halbem Wege 	eiu, 	schlug Chacah mit einer 
eisernen Keule den Kopf ein und bemachtigte sich ohne Weiteres 
der Tochter, die er unter die Zahl seiner Gemahlinnen aufnahm. 
Nicht lange darauf sah sich der Konig gentithigt , auf einige Zeit 
seine Residenz zu verlassen, und ubergab unterdessen dem Chulacah 
die Regentschaft. 	Eines Nachts nun stieg dieser auf das Dach des 
Palastes, von wo er mit dem Blicke in das kouiglichen Harem 
reichen konnte; dort sah er die Tochter des Chaeah , mid seine 
alte Liebe zu ihr erwachte von Neuem auf das Heftigste. 	Alsbald 
schickte er eine Unterhandlerin mit Liebesantragen an sie; 	dock 
alle seine Bitten, alle seine Drohungen fruchteten nichts: er musste 
von der pflichtgetreuen Gattin 	die 	entschiedenste Zurtickweisung 
erfahren, die bald seine heisse Liebe in ebenso &header' Hass 
verkehrte. 

Kurze Zeit darauf kam der Konig wieder in sein Reich und 
seine Residenz zurack , 	und liess sich von Chulacah jiber das be- 
richten, was wahrend seiner Abwesenheit vorgefallen war. 	Der treu- 
lose Vezier ergriff sofort die Gelegenheit, die Tochter des Chaeah 
falschlich des Ehebruchs anzuklagen, mid zu berichten , wie er sie 
einst von dem Dache des Palastes aus mit einem Koche 1) babe 
buhlen sehen. 	Der Konig stUrzte sogleich wuthend in sein Harem, 
tiidtete den angeblichen Bublen 	auf der Stelle, 	und 	befahl, seine 
Gemahlin, von deren Mord er nur mit Mahe durch die Vorstellun-
gen eines Kammerers zurikkgehalten werden konnte, auf ein Kameel 
zu binden , dasselbe in die Wuste zu jagen, und sie so dem Tode 
durch Hunger und Burst preis zu geben. 

Das Kameel aber gelangte in der Wuste bald an eine Cisterne, 
wo auf das Gebet der Iiiinigin die Fesseln, welche sie an das Thier 
banden, sich lasten. 	Zugleich sah sie eineu Topf und einen Strick 
vor sich liegen, so dass sie alsbald Wasser schopfen, ihre religio-
sen Waschungen verrichten mid sich ihrem Drange zum Gebet tlber- 
lassen konnte. 	In diesem Zustande fand sie der Aufseher fiber die 
Kameele des machtigen Kaisers, 	zu dessen Vasallen auch Konig 
Bahram gehorte. 	Er war in die Wuste ausgezogen, urn eiuige Ka- 
meele, welche ihm entlaufen waren, wieder einzufaugen, fand so die 
ungluckliche Kiinigin und bot ihr, ohne ihren Stand and ihr Her-
kommen zu kennen, seine Htilfe und Verinittelung beim Kaiser an. 
Die Konigin nahm sein Anerbieten an, 	und verschaffte ihm zum 
Dank durch ihr Gebet seine entlaufenen Kameele wieder. 

Der Kameelhuter erzahlte
' 
 nach Hause zuruckkehrt, dem Kaiser 

von der schiMen• und winiderbaren Frau, die er in der Wuste ge-
funden , so dass sich der Kaiser sogleich aufmachte, urn miter dem 
Vorwande einer Jagd sie selbst aufzusuchen and sich von der Wahr- 
heit dessen , was ihm sein Beamter erzahlte, 	zu uberzeugen. 	Er 
land die Frau in Gebet versunken, uud wurde sogleich von ihrer 

1) ?th..6 it,;•• A. 
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SChtillheit so entzuckt, dass er sie zur. Ehe begehrie. 	Die Konigin 
vies sein Ansinnen mit dem Bemerken zurtick, dass sie schon die 
Frau des Bahram sei , 	erzahlte dem Kaiser ihre gauze Geschichte, 
und bat sich von ibm als Guade aus, dass er den Bahrain als MOr-
der ihres Vaters und den Chulacah als Verlaumder ihrer Tugend' 
zur Verantwortung and Strafe vor slat bescheiden mage; dann wolle 
sie sich 	in 	ein Kloster zuriickziehen 	und 	ihr Leben lang fur die 
Macht und das Gluck des Kaisers beton. 	Ihr Wunsch wurde er- 
ftillt , sie selbst mit in die Residenz genommen, Bahrain und Chu- 
lacah vorgeladen, 	und 	als 	sie 	sich 	nicht verantworten und recht- 
fertigen 

 
konnten, 	dem letzteren die verlaumderische Zunge ausge- - 

riSsen, 	dem ersteren der Schadel 	ebenso 	mit eherner Keule zer- 
schmettert, 	wie er es dem Chacah gethan hatte. 	Schliesslich bat 
sick die KOnigin noch far den Kammerer, welcher ihre augenblick-
liche Ermordung abgewandt hatte, eine Belohnting aus, und zog sick 
dann in ein Kloster zuruck, um 	daselbst ihr ubriges Leben im 
Gebet filr den Kaiser mid seine Freunde zu verbringen. 	„So", 
schliesst Nachschabi, 	„wird in der Welt alles Bose bestraft, alles 
Gute belohnt". 

Zweinndfiinfzigste 	Nnelit. 
Geschichte 	von dem Vogel' Haftrang (d. h. Siebenfarhig.) 

(Rosen II. p. 291.) 
Versehiedenheiten bei Nachschabi: 1) die Erzahlung spielt nicht 

nur zur Zeit der Sohne Israels, sondern unter ihnen ( J.,i,ix...f , 	y.5), 
— 2) Dem Monche werden zur_ Wahl nicht ein ehrliches und 
z e h n 	unehrliche 	Geldstticke 	vorgelegt , 	sondern 	nur 	e i n 	ehr- 
licher gegen einen unehrlichen Dirhem. — 3) Wenn der Vogel 
von seinen Ausflfigen 	zurtickkehrte, 	so brachte er 	nicht, 	wie bei 
dem Ttirken, einen Smaragd, 	sondern 	ein Marderfell (114,...,) mit: 
mit diesen Felten handelte nun der Mitch, and erwarb sich da- 
durch sein Vernabgen. 	— 	4) Der Konig will wegen der grossen 
Jugend des Siegers (dessen Name bei Nachschabi nicht genannt 
wird) nicht glauben, dass er die That vollbracht habe, bis derselbe 
zum Beweis den abgeschnittenen Kopf des lIngethtims, welchen er 
in einen Graben versteckt hatte, beibringt. — 5) Der Ki5nig macht 
seinen Scbwiegersohn zunachst 	zu seinem Statthalter („....4.3); 	zur 
Selbstherrschaft gelangt derselbe erst nach dem bald erfolgenden 
Tode seines Schwiegervaters. — 6) Das Ende lautet bei Nachschabi 
folgeudermassen: als 	der Jungling nun Konig war, fuhrte ihn die 
Jagd eines Tages nach der Stadt , 	in welcher, wie er von seiner 
Amme erfuhr, 	seine Eltern noch 	lebten. 	Er liess dieselben vor 
sick holen, und fragte den Vater nach dem Vogel Haftrang: er babe 
gehort, 	dass er einen solchen 	besitze, 	und bitte um die Erlaub- 
niss , deuselben sehen 	zu dttrfen. 	Darauf antwortet der Alto: 	der 
Vogel 	sei 	einst, 	withrend er 	selbst auf einev Wallfahrt begriffen 
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gewesen ; .gestorben, don, aus I:dram',  Ober diesen Verliiit aueli 
sein eigener. Sohn, und aus Liebe zit diesem wieder lessen Airline. 
Die Amine tritt nun hinter einem V-orbange. liervor, und Itzhirt den 
waxen Sacliverludi rauf;. •.darnuf Iiitst der Kent die Weelister grei-
fen Midi an den vier Heiken des Marktes steinigen , -Elie Frau, des 
Winches ober steht yer ihrem So'bne in der boebsten. Beichtimung. • 

SehI tt-  s' s. 
Da dersel'be bei liken 0. S12 	von Kosegarten illiersetzt vor,. 

jiegt, . so braucht er bier nicht Ober behandelt zu werden. 	Nur 
der eine Uinstand mag erividint Werden,, ,dass die das Datuni der 
ibfassung des Werkes• enShaltenden Verse , 	lvelelie Kosegarten- bei. 
liken -p. 3111 ,mittbeilt, zwar in 4. und Q. felden , sick slier ausser 
in B. naelt einer Mittliedung des Herrn Dr. Ammer anal in den wivei 
Winellener Handselirifteu 	.no: 17 2 . u. 17.6, ..und "vie 	es 'lath 	deu 
Angaben Dog's in Seinen', ‘Cntalogns eodd. • orient. Bibl. Academiae 
Lugduno,Batavae (L. II ):861), Vol, I. p.. 6'56 scheint, .aueli id den 
.drei .dorp besebriebenen Leydener Handsebriften -  (no. 	477. 	478. 
479) ,Anden, 	 • 
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Was hat die talmudisehe Eschatologie aus dem 
Parsismus aufgenommen? 

• von 
Oberrabbiner Dr. A. Kohut 

in Stuhlweissenburg. 

Untersuchungen, deren Wurzelfasern tief im Boden des Dogma-
tismus ruben, rufen dem Forscher, wenn anders er unbefangen ur- 
theilen will, ein „noli me tangere" zu. 	Wenigstens ist es nur so 
erklarlich, warum sich nicht bisher die Kritik der wissenschaftlich 
gebildeten judischen Theologen an die Beantwortung der, in der 
Ueberschrift genannten Frage herangewagt hat. 	Oberflachlich be- 
trachtet, 	man 	sich 	in die 	unbequeme Alternative versetzt: ,sieht 
entweder 	all' die vom Talmud 	auf die Eschatologie 	bezikglichen 
Momente glaubig hinzunehmen — oder zu leugnen. 	Indessen liegt 
bei genauerer Erwagung zwischen diesern : Entweder — Oder eine 
ungcheuere Kluft, die ein vorurtheilsloses, auf Geschichte und Kennt-
niss der im talmudischen Zeitabschnitte herrschenden Ideen gestiltz- 
tes Forschen wohl zu tiherbracken im Stande ist, indem 	es das 
specifisch 	Judische 	sichtet 	und 	das Fremdlandische 	ausscheidet. 
Die Beantwortung der obigen Frage wird daher zunaclist auf die 
culturhistorische Darstellung der herrschenden parsischen Vorstellun- 

	

, gen, 	die anerkanntermassen ihren tiefeingreifenden Einfluss auch 
auf die agadische Gedankenrichtung des Talmud ausitbten, verwei- 

	

sen. 	Der Weg zu dieser Forschung ist durch die von Anquetil, 
Burnout, Windischmann, Haug, zunachst und vor Allem aber durch 
den unermadlichen Fleiss des urn 	die Parsenliteratur so hochver- 
dienten Spiegel erzielten Resultate gebahut. 	Diese rustigen Arbeiter 
der Wissenschaft haben mit unsaglicher Muhe aus dem Labyrinths 
des verwitterten Parsismus die einzelnen Bausteine zusammengetra- 
gen and zu einem Ganzen zusammengefugt. 	Die Aufgabe der wis- 
senschaftlichen Theologen wird es nun sein sich diese gewonnenen 
Resultate anzueignen und das mit dem Parsismus vergleichbare so 
reichhaltige Material 	der 	talmudischen 	Agada und des Midrasch 
wissenschaftlich 	auszubeuten, 	urn 	(lurch 	das Zurackftiliren 	des 	in 
ihnen entlialtenen freindlandischen Elementes 	auf seinen Ursprung, 
das Einheimische auf einer desto sichereren Grundlage aufzubauen. 
Dean es hiesse unser& Meinung nach dem Judenthum einen schlech- 
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ten Dienst erweisen mid den agadischen Theil des Talmud and 
Midrasch. falsch beurtheilen , wollte man Ausspritche , wie beispiels-
halber "folgende: „In der zukunftigen Welt findet kein Essen, kein 
Trinken statt, vielmehr erfreuen sich die Frommen am Lichtglauz 
der giittlichen Majestat" Berachot 17 a.; „Alle israelitischen Propheten 
weissagten bloss von der Zeit der Erldsung, das eigentliche Jenseits.  
aber hat kein Auge erschaut ausser Gott" das. 34 b ; „Die Weisen 
haben keine Ruhe weder bier noch dort, da sie von Geistesentwicke- 
lung zu Geistesentwickelung schreiten" 	das. 64 a; 	Moed Kat. 29 b 
so wie eine sehr grosse Zahl ahnlicher eschatologischer Satze in 
eine und dieselbe Linie stellen mit andern, die innere Oekonomie 
des Himmels und der Hiille , die „far die Frommen bestimmten 
fetten Mahlzeiten" uud Punkte ahnlicher Art eingehend besprecheu- 
den Mittheilungen. 	Vielmehr werden wir letzteren ohne jedes Be- 
denken ihr judisches Heimathsrecht absprechen , und sie dem Vor7  
stellungskreise eines andern Volkes uberweisen. 	Diese Ansicht be- 
ansprucht ubrigens kein Verdienst der Neuheit. 	Schon Maimonides 
polemisirt an zahlreichen Stellen seiner Werke in bald offener bald 
verdeckter Weise gegen das Verfahren des, ubrigens von ihm hoch- 
geschatzten , 	ersten judischen Religionspbilosophen: 	Saadja Gaon, 
weil sich dieser in seiner Darstellung der Eschatologie (s. Emunoth 
Vedeoth C. VII, VIII, IX) ganz und gar an den Talmud anschliesst 
und uber ihn 	kaum hinausgeht. 	Dahingegen nimmt 	der kuhne 
Denker 	Maimonides 	seinerseits 	keinen 	Anstand 	viele 	agadisch- 
talmudische Satze bildlich 	zu fassen , oder als 	aus den jeweiligen 
Orts- und Zeitverhaltnissen hervorgehend zu bezeichnen 1). 

In Wahrheit wird auch jeder unbefangene Forscher 1Viaimo- 
nides beipflichten. 	Bei dem assimilirenden Wesen der Agadah , die 
alle Culturniederschliige 	der Viilker , mit denen 	sie in Beriihrung 
tot, in sick aufnahm mid alle ethischen Momente selbstthatig zu 
einem dem judisch- monotheistisehen Geist angemesseuen Producte 
verarbeitete , 	wird es daher durchaus nicht befremden vom Talmud 
und Midrasch auch im Punkte mancher eschatologischen Vorstellungen 
ein ahnliches Verfahren beobachtet zu sehen. 	Dass diese Punkte, wie 
wir alsbald sehen werden, vorwiegend dem Parsismus entlehnt siud, 
ist ganz naturlich, wenn wir bedenken , dass die babylonischen Juden 
mit den Persern in stetiger Wechselbeziehung lebten und mit einem 
Volke gem verkehrten , von dessen, von wahrbaft ethischen Grund- 
satzen 	getragenen Lebeusgewohuheiten 	sie 	sich 	in 	d e m 	Masse 
angezogen 	fithlten 2), in welchem Masse, sie durch dessen dualisti- 
sches Religionssystem zurtickgestossen wurdeu. 	Nichts liegt daher 
naher, als die Annahme , dass sich mulches ursprunglich dem Par- 

1) Vgl. uusere Abliandlung : 	„Vergleiehung der eschatologischen Ansiehte» 
Saadja's mit denen Maimilni's 	mit Berilcksichtigung 	ihrer Anlehnung au die 
taimudische Esehatologie" in „Ben-Chanauja" 

2) Cf. Beraeb. 46b. 
Bd. XXL, 	 37 
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sismus 	angehorende eschatologische 	Moment 	ha Volksleben der 
babyl. Juden festgesetzt hat, welches dann im Laufe der Zeit in 
der Agadah, in diesem treuen Organ des Volkes, entsprechenden 
Ausdruck gefunden hat. 	Hiermit aber soli und kann keineswegs 
behauptet werden, dass die Messiasidee , 	die Lehre von der Ad.," 
erstehung 	mid 	deco 	Jenseits 	— 	diese Fundamentallehren jeder 
positiven Religion, auf die, wenn wit- auch von der talmudischen 
Ausdeutung absehen , in mannigfachen Andeutungen der Bibel hin- 
gewiesen 	wird — aus dem Parsismus stammen. 	Solite in der 
Eschatologie uberhaupt ein gegenseitiges Entlehnen der Grundideen 
angenommen werden, mitssten wir dies urn so mehr von den Parsen 
behaupten , als ihr Gestirncultus 1), ihre Lehre von Zrvana akarana 
(innt h= 	cf. Daniel's: 1172i1  Friy) 2), so wie endlich die von *der 
syrisch-christlichen Kirche 	stark 	beeinflusste parsische 	Liturgie 3) 
bereits ein Analogon fiir die Entlehnung der Parsen aufweist. Lasst 
man aber von streng wissenschaftlichem Staudpunkte eine chronolo- 
gisch so spate Einwirkung auf den Parsismus gelten , 	so ist nicht 
abzusehen , 	warum 	nicht 	auch 	schon fruher die mit 	den babyl. 
Juden in immerwahrender Wechselwirkung lebenden Perser manche 
dem jildischen Anschauungskreise angehtirenden Lehren haben her- 
ubernehmen und 	in eranischer Fassung ihrem dualistischen Bell- 
gionssystem einverleiben kiinnen?! 	Wenigsteits kann eine solche 
Entlehnung von der spatereu parsischen Annahine von sieben •Para-
diesen und Hollen, so wie von der Lehre : dass am Eade der Tage 
vor dem Eintreffen des „Heifers" ttber die Welt schwere Plagen 
hereinbrechen 	werden , 	mit 	hoher 	Wahrscheiulichkeit 	behauptet 
werden , da far diese Punkte in der Bib e I, nicht aber in den 
Ur texten der Parse n Anhaltspunkte gegeben sind. 

Freilich kann alles dies nur muthmasslich ausgesprochen wer- 
den. 	Die Prioritat dieser oder jeder Ansicht mit E v i d e n z festzu-
stellen , ist bei dem fragmentarischen Charakter der Parsenschriften 
und. unserer mangelhaften Kenntniss derselben eine Aufgabe, deren 
Losung erst einer spatern Zeit muss vorbehalten werden. 

Uebrigens tritt bei unserer gegenwartig zu ziehenden Parallele 
die Frage oath der Prioritat insofern zuruck, als die beizubringen-
den Talmud- und Midraschstellen von d e r Art sind , dass sie sick 
bei einer 	blossen Gegenuberstellung 	der Parsenschriften 	als aus 
diesen heritbergenommen 	erweisen. 	Dass sie aber an Bibelverse 
angelehnt siud , darf uns nicht abhalten ihren fremdlandischen Ur-
sprung anzuerkennen, — und wird diese Erscheinung auch Nie-
mandem auffallen, der da weiss, wie der Agadisten Bestreben darauf 
gerichtet 	war , irgend einem 	e n t 1 e h n t en Gedanken gerade durch 

1) Vgl. Prof. Spiegel's grandlichen Aufsatz in dieser Zeitsehr. 	13d. VI. 
S.  78 fg. i 	derselbe im lten Bde der Avesta Uebers. S. 2(5. 

2) .Derselbe in dieser Zeitsehr. Bd. V. S. 221 fg. 
3) Derselbe im 2ten Bdo der Av. Unbars. S. CXX fg. 
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dessen A nle hnung an die Bibel Sanktion und Heimathsrecht zu 
verschaffen. 	Dieser bekannten Thatsache erwahnen wir eigentlich 
nur zu unserer Entschuldigung , wenn wir in der nachstehenden 
Parallele die zur Begriindung einer Ansicht angezogene Bibelstelle 
nicht wiedergeben , .--- vielmehr den alleinigen Kerngedanken mit 
den parsischen Quellen — mid der objectiveren Vergleichung wegen-
womeglich mit dem p. Originale confrontiren 

Treten 	wir nun 	nach diesen nothwendigen Vorbemerkungen 
speciell an unsere Parallele heran: so werden wir unsere Aufmerk-
samkeit vorzugsweise auf drei Haupttheile : a) das Jenseits b) die 
Heilszeit c) die Auferstehung lenken. 

I. Parsis ch-talmudische Lehre vom Jenseits. 

A. Jenseits, Rechenschaftsablegung, Vergeltung, Paradies mid Halle. 
Der im Zendavesta scharf ausgepragte Gegensatz zwischen der 

materiellen , bekorperten Welt aglieus actvato Vend. VII, 128; Yc. 
IX, 4; LVI, 10. 5; yt. 10. 93 — oder auch: actvate gaetha Vd. 
11, 1. 129; 	VIII, 	62; 	XVIII, 	116; 	yt. 3, 	17; 	5, 89; 	13, 41 
u. s. w. — und der geistigen — manahyo — Welt cf. Yc. XXVIII, 
2; XXXVIII, 9; XLI, 8; LVI, 10. 5 — legt vollgtiltiges Zeuguiss 
ab : dass die Lehre von der jenseitigen Welt — parahu Yc. XLV, 
19 	oder: paroacna ( nicht nahe ) Vend. IX, 166; XIII , 22; 	Yc 
LIV, 	8 	der alteranischen Religion wenigstens begrifflich 	nicht un- 
bekannt war. 	Wie in jeder positiven, so ist auch nach der parsi- 
schen Religion der eigentlicbe Schwerpunkt 	des Jenseits die Ver- 
abreichung von Lohn (mizhda) and Strafe (fithri, citha). 	Dieses 
seines Grunddogmas ist sich auch der Mazdayacnier vollkommen 
bewesst. Er betet: (YN. XXXIII, 5 fg.) 

apa no darege jyaitim akhshathrem vagheus managho. 
ashat a erezus path() yaeshil mazdao ahur6 shaeti ,  
ye zaota asha erezus hve manyeus a vahistat kaya 	. 
„Gieb uns reiches Leben im Reiche des Vohunlano (Paradies) 
Hin 	zu den reinen Pfaden der Reinheit , 	auf welcher Ahura- 

mazda wohnt. 
Welcher Zaota auf den reinen (Pfaden) der Reinheit (wandelt), 

der begehrt nach dem himmlischen Paradies. 
Oder auch 	(das. XXXIV, 12) : 	. 

cisha nao ash& patho vagheus qaeteag managho 
tem advanem ahura yem mei mraos vagheus managh6 
daenao caoshyailtam ya ha kereta ashatcit urvakhshat, 
hyat cevista hudaobyt,  mizhdem mazdO, yehya to dathrem. 
„Lehre uns Asha die Pfade, die da gehoren VohumanO ; 
Den Weg des Vohumano, von dem Du mir gesprochen bast; 
Die Gesetze des Natzlichen , in welchem , der Recht thut, aus 

Reinheit sich wohlbefindet,, 
37* 
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Wo der Lohn, den Du Weisen versprochen, den Deinigen gege-
ben wird." 

Der Mazdayacnier halt unerschutterlich fest an der ihm gege-
benen Verheissung (Yc. L, 15) „der Lohn, den Zarathustra den 
Glaubigen fruher zutheilte, class er zuerst komme in die glanzvolle 
Wohnung 	des Ahuramazda — 	dieser Nutzen wird Euch durch 
Voliumano — und Asha zugetheilt" oder auch (das. XLV, 19): 

„Wer mir aus Heiligkeit also offenbar wirkt 
Das, was nach seinem Willeu dem Zarathustra das erste ist, 
Dem gewahrt man als Lohn : die jenseitige Welt 
Sammt alien mir bekannten Gutern . . ." 

In diesem unausgesetzten Aufblick zum 	belohnenden Gnaden- 
vertheiler (iyapta bakhtar yt. 24, 28) und im Hiublick auf eine 
Welt von Seligkeit ertrug der fromme Parse die Mithsalen seines 
Erdenlebens in hingebungsvoller Resignation, 	nicht als ob er, wie 
sein Stammbruder: 	der 	Brahmine, 	in ascetischer Beschaulichkeit 
schon bei Lebzeiten fur die Erde abgestorben ware! ' Im Gegen-
theil ist auch der frommste Parse fur sein Erdengluck gar nicht 
so unempfindlich 1) — wohl aber ist er resignirt, weil er der Ansicht 
lebt, dass die Erde durch ein unerbittliches Schicksal regiert werde, 
„mit welchem man weder dumb Schnelligkeit, noch durch Kraft, noch 
durch Verstand, noch durch Weisheit kampfen kann" 2). 	Indessen 
kann der Parse bei seiner grossten Ergebenheit und seinem red-
lichsten Bestreben die strengen mazdayacnischen Gesetze und minu- 
tiosen Verhaltungsmassregeln zu beobachten, 	dennoch nicht umhin, 
sich vielfacher Vergehen schuldig zu machen, die um so unvermeid-
licher sind, als die unbedeutendsten Versehen nach der Interpreta-
tionsweise der Dectfir's ebenso viele und schwere Vergehen sind 3). 
Kann sich nun auch der Parse von diesen Sunden durch die Beichte 
— paitita — und das Recitiren des Avesta zum Theil reinigen —
auf eine v 011i g e Schuldenvergebung darf er keinen Anspruch erhe-
ben. • Daher gehtirt es zu den Fundamentalsatzen des Parsismus, 
dass J e d e r nach seinem Tode zur Rechenschaft (marine) gezogen 
wird. 	UnzWeideutig spricht sich Yc. XXXII, 6 hiertiber aus : 

1) Auf das Gedeihen seines Erdengliickes kommt der Parse in seinen Ge-
beten oft zuriick, cf. Ye. VII, 61-64; XL, 3-6 und die etwas dunkle Stelle 
Y9. XXXIII, 10: . 

vicpao 9toi hujitay6 yfio zi aoghare yiloccit head 
yitocc& mazdll havaiiiti thwahmi his zaoshe itbakhshavil, 
vohft ukhsitya manailA, khshathr& ashfick ustft tanftm. 
„Alle die Lebensgeniisse, welche waren und noch sind 
Und welche sein werdeu, die vertheile nach deinem Willen, 
Moge ich wachsen durch Vohuman8, Khshathra und Asha an G 1 iic k Ili r 

den Leib." 
2) Minokhired 	bei 	Spiegel 	(Einleit. 	in 	die 	trad. 	Schrift. 	d. Pars. 	II, 

s. 84. 	N. 5). 
3) Das. S. 88. 
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paouruaenao enakhsta yais gravayeite yezi tais atha 
hats marine ahura vahista voigta managha 
thwahmi vi mazda khshatrai ashaeca gefigho vidam.  
„Viele Strafen erlangt der Mensch, wenn so, wie er es verkun- 

digt hat, 
Offenbar abrechnen wird Ahura, er, der kundig ist durch den 

besten Geist,  
In Deinem Reich, o Mazda, wird die Lehre des Asha ver-

nommen." 
Diese Reehenschaftsablegung und strenge Sonderung des Guten 

von dem BOsen erfolgt am Morgen des 4. Tages nach dem Tode 
an der Brucke Cinvat vgl. Vend. XIX, 91-98: 	thrityao klishapo 
viugaiti 	ugraocayeiti 	bamya , 	gairinam 	asha 	qathranam 	agnaoiti 
mithrem 	huzaenem , 	hvarekhshaetem uzy6raiti. 	Vizaresho 	daevo 
llama 	gpitama 	zarathustra 	urvanem 	bagtem 	vadhayeiti 	drvatam 
daevayagnanam 	merezujitim 	mashyanam ; 	patham 	zrvedatanam 
jagaiti 	yagca 	drvaite yagca ashaone; 	ginvatperetam mazdadhalam 
ashaonim 	baodhagca 	urvanemca 	yfitem 	gaethanam paitijaidhyeifiti 
datem agtvaiti aghve. 	„In der dritten Nacht nach dem Kommen 
und Leuchten der Morgenriithe. 	Und wenn auf die Berge mit rei- 
ned Glanze der siegreiche Mithra sich setzt. 	-Und die gll%nzende 
Sonne aufgeht. 	Dann fart der Daeva, Vizaresho mit Namen, o 
heiliger Zarathustra, die Seele gebunden, die sundlich lebende der 
schlecbten, 	die ,Daevas verehrenden Menschen. 	Zu den Wegen, 
welche von der Zeit geschaffen sind, kommt, wer fur das Gottlose 
uud wer far das Heilige ist. 	An die Brticke Cinvat (kommt er) 
die von Ahuram. geschaffene, wo sie das Lebensbewusstsein and die 
Seele urn den Wandel befragen. 	Den gefuhrten in der mit Korper 
begabten Welt."  

Weitere interessante Mittheilungen giebt der Sadder-Bundehesh 
( bei Sp. 1. c. S. 172 fg.), aus welchem wir zur ,Erganzung des 
Gesagten und mit Weglassung der nicht zu unserer Parallele no- 
thigen Momente 	nachstehende Punkte ausziehen t ti--.) 0--i:65  )(A-31  

	

:„... 	T 	1 ,_, 1 „, UL? 5 ,..5K:1 k.::"....di .3.1.+4 j,.... 4,..;•A ro A 	%Nil 20.- 	LXittz 	cy C -"—r•-.,.3"-  

)1 L /SI rli uy.i 5 isKA ru 013)  1) (.5 ,1 ‘,X.Licy 	,c i)  tsKa LX:.:31.3. 

,..1:........1 xx.::',U L,5)..‹.4 toy us 1.3 JI...:i 65i,,111.„ L.4ka 1--0 	0-nli!, isp3s-i 
o3i,,x,e„.4 	:sta.; ofre,.?..,.., 	„In 	der 	guten mazdayacnischen 	Religion 
heisst es , 	dass 	im Menschen 	ilia Dinge himmlisch 	sind : das 
eine nennt man Lebenskraft, das andere Akho , das dritte Seele 
(revan), 	das , vierte 	Bewusstsein (b6i) , 	das 	ftinfte Frohar. 	Alle 
diese 	hat der hochste Gott 	im menschlichen Korper 	mit einem 
Geschafte beauftragt und sie haben 	etwas in Obacht zu nehmen." 
...-01 /4.alti ol...:;:•.at .ji yl......?)  %:;........„.,3 ;;Ii 	s." L4) 0%9,11z te,s0 eit..., 0:)1.1 
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U4%11 • • , • • • ,),Aiji 3 :id ,.x.k.f 01, Lu,........1 01))  w.,...1 	(.5:i b.K.IT,,;,...,....... )( 
u• 	1,.;,.. 	b .y..,..o., As 0. 1,.), 1) Asa )  ..0 0,11 ,.)..) 	j= 	01 	j ) • 	 ...)••• 	e:6"0:,••;? 

-}-4  '3.ij'er 	0-'1 )14-'.•:, *-.4v-s. 0.1..: 	c:.5..).114 	OW' 	rs,..\.i) 	1...)f e., %)...01_,-- 

)) '''" 	J.4( 	 `-\-11,2  CJV 	Of') 	U) 	oi ji L91-• d.,--.'; cit-1-•?; 04') )J

0,...:::..??,4 01 /4.4:1.4 	ti,..x.AT 0,3ikera. 03jet.? 	t.y.; )i 	a..< 	61..q. 	01.x.?„ 	,.) ol.i... 

J•iii.:i Li .) . :i.l.z 24.) 	1....Ka a.c 0.4) N.S" 	,.> io....../4 	,.>,.....A5 0%.;.K*A 	cy:i , ,..112, • ) 	• 
&X.:3% 	„KOrper und Lebenskraft empfangen keine Strafe und brau- 
chen keine Rechenschaft abzulegen, weil der Korper blos das Werk-
zeug der Lebenskraft ist und das that, was sie ihm befiehlt . . . . 
B e i der Auferstehung verlangt der hochste Gott von Jedem 
Rechenschaft fiber das Geschaft wieder,  , 	womit er beauftragt war; 
er macht den Menschen lebendig, um an der Brticke Cinvat Rechen- 
schaft abzulegen. 	In der Religion heisst es so : Wenn die Lebens- 
kraft aus dem KOrper herausgeht, so 	befindet sich die Seele drei 
Tage lang in dieser Welt an jenem Ort , wo sie vom KOrper her- 
ausgegangen ist. 	Sie sucht den Korper und bofft, dass es moglich 
sein werde nochmals in den Kdrper zurackzukehren." 

Aus 	diesen absichtlich in extenso mitgethoilten Stellen erliellt, 
Bass die Parsen eine zweimalige Rechenschaftsablegung lehren; die 
erste , die von dem Lebensbewusstsein und der Seele am Morgen 
des 4. Tages nach dem Tode , — and die zweite — die nach der 
Auferstehung von Seele u n d K Orper abverlangt wird (vgl. auch 
das 31. C. des Bund.). 

In gleicher Weise muss auch in der, 	mit der Rechenscbafts- 
ablegung verbundenen Vergeltung ein Zeitunterschied angenommen 
werden. 	Denn wahrend der Vendidad 1) und wie wir alsbald sehen 
werden, auch das 22. Yast-Fragment die Vergeltung mit dem Ueber-
schreiten mit der Cinvat-Brucke — also am 4. Tage, nach dem 
Tode — vor sich gehen lassen , verlegen Yc. XLII, 5; L, 6 und 
das 31. C. 	des Bund. 	die Lohnvertheilung, auf die Zeit nach der 
Auferstehung. 

Wichtiger als dieser Punkt durfte jedoch die Frage sein: worin 
nach dem Zendavesta das eigentliche Wesen der Belohnung und 
Bestrafung besteht. 	Ein uns glucklicherweise noch erhaltenes Frag- 
ment, der 22. Yast , 	giebt uns lieraber einen klaren Aufschluss. 

1) Vd. a. a. 0. und § 25: neit he apactaviine vagubim &ham mazdaya- 
cnim , 	neit astaea noit ustenemea noit 	baodhacea viurvicyitt 	„Nicht will ieb 
verflueben das gute mazday. Gesetz , wenn Gebeind , Seele und Lebensvermogen 
slob von einander trennen." 	Dieser Satz reeurrirt nemlich auf Vend. VIII, 252 
cyst alunii 'mere inizbdem aillat pence. astaea baodbakbacca viurvistim 	„Was 
wird der Lohn dieses Mamas sein , 	wenn Korper 	und Seele 	siell 	getrennt 
baben ?" 
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Die Wichtigkeit dieses Fragments auch far unsere Parallele wird 
es entschuldigen, wenn wir dessen Hauptinhalt bier ausziehen. 

Auf dio Frage Zarathustra's: 	wo 	die Seele -wahrend der drei 
Nachte nach ihrem Scheiden aus dem KOrper weile, erhalt Z. den 
— auch oben im Sadder Bund. schon vernommenen -:— Bescheid: 
dass sich die Seele in die Nahe des Kopfes setze and „in dieser 
Nacht die Seele so viel Frohlichkeit sehe , 	als die ganze lebendige 
Welt"1): • upu aetam khshapanem avavat shatOis urva ishaiti, yatha 
vicpem imat yat, juyo aghus (Yt. 22, 2. 6). 	Hierauf faint nun das 
Yt. Fragment (§ 7) fort: thrityao khshapo thraosta vyuca cadhayeiti 
y8 	liars 	ashaon0 	urva urvarahuca paiti baoidhisca vididharemn8 
cadhayeiti 	rapithwitarat haca naemat rapithwitaraeiby8 haca nee- 
maeibyo 	hubaoidhis 	hubaoidhitaro 	anyaeibyd vataeibyek. 	„ Wenn 
der Verlauf der dritten Nacht sich zum Lichte wendet, da geht die 
Seele des reinen Mannes, an die Gertiche der Pflanzen sich erin- 
nernd , vorwarts. 	Fin Wind kommt ihr entgegen geweht, aus der 
mitthgigen Gegend, aus den mittagigen Gegenden, ein wohlriechen- 
der, wohlriechender als die andern Winde." 	In jenem Wind kommt 
dem Frommen seine Handlungsweise in Gestalt eines schonen glan-
zenden Madchens entgegen und begrusst und ftihrt ihn vorwarts 
(das. 9-15). 	Hierauf fithrt § 15 fort: 	paoirim gama frabarat y6 
nars ashaon6 urva, humate paiti nidadhat, bitimgama frabarat y6 
nars asha.onO urva halthte 	paiti nidadhat; 	thritim gama frabarat, 
y8 nars ashaono urva, hvarste paiti nidadhat, tairim gama frabarat 
y6 nars ashaon8 urva, anaghraeshva raocoliva nidadhat. „Die Seele 
des reinen Mannes thut den ersten Sarin und gelangt in (das Para-
dies) Humata, die Seele des reinen Mannes that den zweiten Schritt 
und gelangt in (das Paradies) Hidihta, sie thut den dritten Schritt 
und kommt in (das Paradies) Hvarsta, die Seele des reinen Mannes 
thut den vierten Schritt und gelangt zu dem unendlichen Lichte." 

Die &tiller Verstorbenen schicken sich an, Fragen an den An- 
kommling zu richten (§§ 16. 17.), 	aber Ahuramazda ertheilt den 
Befehl (18): qarethanam he beretanam zaremayehe raoghnahe , tat 
aeta yan8 humanagho hvacagho huskyaothnahe hudaenahe qarethem 
pacca parairictim . . . „Bringet ilim von den Speisen her, dem vol- 
len Fette , 	das ist die Speise far einen Jtingling, der Gutes denkt, 
spricht and that, der dem guten Gesetz ergeben ist, 	nach dem 
Tode" etc. 

Im Wesentlichen dasselbe enthalt von der Belohnung die neu-
ere Umarbeitung des Yt. Fragments :" der Minokhired (bei Spiegel 
1. c. II B. S. 138 fg.). 	Beachtenswerth 	ist 	nur, 	dass 	hier § 49 
ganz besonderes Gewicht 	gelegt wird auf den blendenden Glanz 
and den unausgesetzten Umgang mit den Yazatas , deren der ins 
Paradies Aufgenommene gewurdigt wird. 	 ..• 

1) D. h. 	die guten Thaten treten 	dem ➢Leuschen in seiner Sterbestunde 
vor die Seele und erfidlen ihnItnit Prober Hoffnung, s. Sp. z. St. 
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'Einen fernern, auch Yc. LIV, 4. 6 	schon genannten Zusatz 
giebt noch das 31. C. des Bund. (v. weiter unten), wornach die 
himmlischen Gathas den Frommen kostbare Kleider anlegen werden, 
welcher.  Passus ausgeschmuckt im Sadder Bund. (Sp. 1. c. 177) also 
lautet: l.-4 t.x...;-9),.) 	0..*..e........, 0.4)) ,31.4,4. t.X.,;...«Li bk,./ sLis:::•4 .7?1.  

• .... • 
04.k.i;ilq soic ,::......:::9 x.S 	1 • 0 .)1 ,..xitl 0.-:::..L.1 j....4.6._? .. 	)1,..91.....71 L51-9.P,i'" 
,>1.3"...:::L? zd z‘ADI.,. 0.X:1.? 5:44 oi:i!Ke,i, dot) 	olet's,Lict......` L54.41..?.)  
... ..x.:::4 ize t)1.3/ ,Ket.i ,51.+41..?. eiLz*z.4 31 Ly.sa 0...;;;1.4 No!,..: ole,31))1.? 
„Hat man auch den Yast vollzogen, so erhalten sie (die Frommen) 
golden und silberne Kleider mit kostbaren Edelsteinen ; sie wer- 
den auch junger sein,nachdem der Yast gemacht ist. 	Die Kleider 
der Freigebigen, der Weisen, der Guten werden besser sein, beson- 

wenn man heilige Schenkungen _tiers an Wtirdige .gemacht hat, nach 
ilium sind die Kleider derer, die gute Handlungen verrichtet haben, 
die besten." — 

Dem Seligkeitszustand der Frommen gegentiber ist den Frevlern 
nur Folter and Hiillenpein beschieden. 	Das Schicksal 	der Frevler 
ist zwar im Grundtext des genannten Yt. Fragments nicht nach der 
Analogie des fruher vom Frommen Mitgetheilten ausgefithrt, 	wird 
aber consequent im erwahnten Minokh. erganzt. 

Vielleicht ist auch auf dieses traurige Loos, das dem BOsen 
einst beschieden ist, 	die ausserst schwierige Stelle im Yc. LII, 6. 
zu beziehen, die ich nach der Mittheilung Haug's 1) hierher setze : 

itha I haithja nar6 atha ge'najo 
drag6 ha ea rathemo pine cpashutha fraidim 
arfigo ajece hois piths tanv6 pars 
Vaja beredubj6 dus-qarethem acat qathrem. 
„Nun wohlan fromme Manner und Weiber! 
Wenn ihr Lust nach des Schlechten Habe heget, 
So spende ich das Fett von des Schlechten Korper. 
Vaju vernichte den, schlechte Speise Bringenden die Speise! 

Ueberblicken wir die bisher mitgetheilten Stellen fiber die Ver- 
geltung, so sehen wir, dass der Parsismus letztere ziemlich mate- 
riell auffasst. 	Die Seligkeit ist nach seiner Lehre der potenzirte 
Grad der irdischen Freuden , 	die den Frommen ohne jedwede Bei- 
mischung von Leiden einen unversiegbaren Quell fur die Befriedi- 
gung irdischer Wansche erschliessen — wahrend die Bestrafung in 
einer his zur Auferstehung andauernden 11611enpein besteht. 	Ist 
diese Zeit eingetreten, 	dann werden, wie die Frommen, die bis 
dahin um den goldenen Thron Vohumano's weilten, auch die in der 
Holle Gepeinigten aus derselben befreit, nachdem sie zuvor die „an 
Schmerzen und Heftigkeit die Leiden von 	9000 Jahren 	tiberwie- 

1) Vgl. diese Zeitschr. Bd. VIII. S. 759. 
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gende" Strafe der sogenannten: „Drei Nachte" — tisthratim khsha-
patim --= abgebtisst haben 1). 

Die in dem genannten Yt. Fragment ihrer Rangstufe nach 
angeftihrten vier Benennungen des Paradieses , welche vier Paradies-
abtheilungen zu sein scheinen , veranlassen uns bei der Wichtigkeit 
dieses Ptinktes fur unsere Parallele noch die andern im Zendavesta. 
vorkommenden Bezeichnungen fur das Paradies anzugeben. 	Ausser 
den 	erwahnten 	vier 	untersten 	Paradiesabtheilungen 	a) 	Humata 
b) Hilkhta. c) Hvarsta und d) Anaghra raocao (Sitz des Urlichtes) 
wird noch Vend. XIX. 	122 ; Sir. I, 30; II, 30 e) micvana (in 
Verbindung mit gatu) „die immerntitzende Wohnung" angerufen. 
In dieses Paradies werden nach der Ansicht der spateren Parsen 
jene , deren gute and schlechte Handlungen sich das Gleichgewicht 
halten, versetzt. 	Der Grund fur die Namensbedeutung des Wortes 
micvana ...-== immerniitzend , 	welchen die Iluzvaxesch- Uebersetzung 
mit: 	=no 	11.tmri 	(= .„5"...... x.444.9) wiedergiebt , 	dilrfte meines 
Erachtens in der Annahme zu suchen sein, nach der an diesem 
Orte ein Schatz , aus den tiberzahligen guten Thaten der Frommen 
bestehend , 	sich befinden , 	und von welchem der glaubigen Seele 
zur 	Erganzung 	ihrer 	Tugendhandlungen 	zugetheilt 	werden 	Boll. 
Hiernach ware die Benennung : „immer n a t z end" gut gewahlt. 
Cf. Sadder Band. (Spiegel Avesta Commentar S. 449) r..112 	 Ti  

j..ck.X.;.itx..... )1.4 	uk, 	)1.4... t...4.‹a 01.41... 01,43  ..)..01.x.,.....? 01.-,01.4 )i cpx....., 
,.. 

,),.....120.7S 5,1 ri, 0.4., 016.4 05:4 o0.31 .x.« )1.4  this 01,..V...... )4,......)  

,.x.LID,.) .13 tI)  Tolo,, ,)j..., 5 i 0,.., rs-44...0 t11 •i ) •  
Sehr oft wird ferner 
f) vahista ahu ashaontto die beste Welt der Reinen angerufen. 

Vd. 1. c. 120. nizbayemi vahistem aham ashaonam raocaghem vic-
pogathrem „ich preise den besten Ort der Reinen mit allem Glanze 
versehenen"; Yc. IX, 64 imem thwam paoirim fanem haoma jai-
dhyemi durasha: vahistem ahtlm ashaoniim raocaghem vicp6qathrem 
„Um dieses als die erste Gunst bitte ich Dich , o Haoma,der Du 
vom Tode fern bist : um den besten Ort der Reinen, den leuchten-
den, mit vollem Glanz versehenen" vgl. noch Vsp. X, 8 ; XXVI, 5; 
Yc. ' XI, 27; XVII, 44; LXVII, 36; yt. 12, 36; 23, 8. 

vahista ahu ashaonio 2) 	scheint der Sitz der abgeschiedenen 

1) Vgl. Bund. C. 31 ; 	Huzv. Glosse zu Vend. VII, 136 ; 	Sadder Bund. 
a. a. 0. 

2) ‘Im Gegensatz zu dieser: 	„Wohnung des Reinen", 	heisst die Mille 
acisto aghus 	„der scblechteste Ort", 	s. 	Vd. III, 	120 &ca acistem ace ahem 
„hin sum schiechtesten Ort"; 	Vd. V, 178 tern va ahem drvaet6 skyaotbnais 
(leis qadaena nicirinuyit, acistai akuho „diesen Ort, ihr Schlecliten , macht euer 
eigenes Gesetz, durch cure eigenen Thaten sum schlechtesten Ort"; Ye. XXXII, 
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Seelen der Reinen gewesen zu sein cf. Vend. XVIII, 55; Yc. LIX, 18: 
paraiti vahistahe aglieus er geht zum Paradiese. — Endlich werden noch 

g. 	h) Vend. XIX. 	107. 121 	und sonst die Wohnung 	der 
Amesha-cpefitas (maethanem ameshadim cpefitaram), und die Woh-
nung Ahuramazda's : garO - nmana ( Gorothman bei den Spateren ) 
die Wohnung xcci. aoziiv, 	baufig angerufen , vgl. Vend. 1. e. Vsp. 
VIII, 7; 	yt. 3, 4; 	10, 32; 	12, 37; 	13, 24; 	19, 44; 	24, 28 
u. s. w. Garti-nmana 	oder auch : garb-demane Yc. L , 	15 oder: 
demane pro Vc. XLIV, 8 ; XLIX, 4 ist 24 mal 24000 Farsangea 
fiber der Erde und ist der oberste Himmel. 

Wir haben vorsatzlich diese auf eine aufwartsfahrende Rang-
stufe hinweisenden Benennungen ftir das Paradies ausfahrlich belegt, 
weil wir zur Erganzung des in der Einleitung Gesagten bekennen 
massen , dass die spatere Ansicht von den 7 Himmeln auch aus 
den im Zend gegebenen Benennungen 	sich herausgebildet haben 
konnte. 	 • 

Diese, in dem noch nicht gedruckten Theil des Ulema-i-Islam 1) 
angeftihrten 	sieben Paradiesabtheilungen 	sind folgende: 	1) r..al.A ..)I.4 
Region des Windes , 	2) x..A..?, 	Region des Himmelsgewolbes, .7.4„... 
3) xal.?, ix..., Region 	der Sterne, 	4) 	Nala :IA Region 	des 	Mondes, 
5) 	NI.....1 4.).e,..2.),.6- 	Region 	der 	Sonne, 	6) 	0.4„) j.i.ii 	anfangsloses 
Licht, 	7) 	L5):...... 

Das Ardai-viraf-name giebt die Reihenfolge etwas variirt an. 
Hiernach soli Ardai-viraf, 	der von "Sosiash geleitet in 7 Tagen die 
7 Himmel durchschritten haben soli, 	zuerst in die Gegenden des 
Hamectegan 	( micvana) gekommen sein; die in diesem Paradiese 
lebenden Menschen 	ftihlen Hitze und 'Calle zugleich. 	In seiner 
weiteren Reise durch die Himmel gelangt er 2. 	in den Himmel 
ctar-paya, deren Einwohner wie die 'Sterne glanzen, dawn in den 
3. Himmel Mah-paya, deren Bewohner wie der Mond leuchten. Die 
Bewohner des 4. Himmels leuchten gleich der Sonne. 	Ueber die- 
sen Himmeln 	wolbt sich der Gorothman. 	Die Seligkeit des 	6. 
Himmels Acar-roshn ( unendloses Licht, das zend. anagbra raocio) 
ist far die Heiden, Gesetzgeber,  , liberhaupt fur die ausgezeichneten 
Frommen bestimmt. 	Der siebente hochste Himmel Anaghra raocao2) 
ist Sitz der grossten Vollkommenheit, wo sich auch Zarathustra am 
goldenen Throne sitzend, befindet. 

Beachtenswerth ist noch, dass das Ardai-viraf-name keine, wie 
man .doch glauben sollte, den 7 Himmeln entgegenstehende Einthei- 

13, yi khshathra grelim8 hisliacat acistahija demand managh8 	„wer die Zer- 
reissung des Belches wiinscht , der gehort 	in 	die Wohnung des schlechtesten 
Geistes". 

1) Vgl. 	Spiegel, Avesta Uebers. Bd. I. S. 251 N. 1; 	in d. E. trad. Sch. 
II. B. S. 102; Parsigr. S. 188. 

2) Vgl. fiber diese Inconsequent Sp. Einl. in d. tr. Sch. S. 125. 
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lung von 7 Millen annimmt, vielmehr nur eine Mille voraussetzt,1) 
zu der mehrere Wege ftihren. 

B. 	Fortsetzung. 
Nachdem wir nun im Vorhergehenden aus den zerstreuten und 

vereinzelten Zugen, 	die wir dem Zendavesta und den ihrer Re- 
d action nach zwar einer spiteren, ihrem Inhalte nach aber 
einer ziemlich alten Periode parsischer Anschauung angehtirenden 
Schriften entlehnten, 	ein einheitliches Bild tiber das Jenseits , 	die 
Vergeltung u. s. w. zu construiren versucht haben, 	wollen wir ein 
Gleiches mit den agadisch-talmudischen, weft auseinander liegenden 
Aeusserungen thus, indem wir zunichst jene herausgreifen, deren 
Beruhrungspunkte oder gar Identitot mit den parsischen Ansichten 
ins Auge springen. 

Eine solche Aeusserung ist vor allem ' die im Midrasch Genes. 
Rabba Elide des- 14. Capitels gegebene. 	Hiernach sind im Men- 
schen funf seelische Potenzen vereinigt, denen ebensoviele Benen- 
nungen entsprechen. 	Diese sind 1. wn:, welche mit Riicksicht auf 
Deuter. 12, 23 die Lebenskraft ist (-,---- 04.) 	2. 	nay 	ist mit 
Beziehung auf Kobel. 3, 21 der Lebensgeist (_-= 01.1)) 3. MV W3, 

welche 	durch das 	fremde Wort: 	•Dlti 	oder 	ortvls 	erklart ist. 
Aruch s. v. hat offenbar die richtigere Leseart: ,en oder droorr, 
denn v(tt) ist, wie ich vermuthe, das im Sadder Bund. genannte 
,...,.? = boi und tirrA(q) ist das zendische baodho (vgl. Vend. VII, 
3; XIII, 166; XIX, 26. 96; Yc. XXVI, 11; LIV, I), welches = 
„B ew u sstsein" heisst und die vierte seelische Kraft ausmacht, 
deren Function 	die 	citirte Stelle 	im Sadder B. folgendermassen 

. 	,. 
beschreibt: 	Ia.>, Li4P:  J.fr, rf-e-S., Jji= 2f.Y Q:A•••••••ii ,)t-1  cji )) 5 (.5.?? 
,,Iyir.. 	o L):..a.". ilk.) 	u....s 	J.9 is 	,5),.) blK3 u:Z.Q.,.. 	(.51...?-9 	LsKa 	s—p 
if.a.).KA  c),.5[3] ls=13  ,..x..az_414  03 	e:"..,3, ,..x3.3.), 0::...,15.. )1.,<?, tAia...:t.,) .31.4  
LX1.0.>. 	Das Bewusstsein hat die Aufgabe, den Verstand, das Ge- 
dachtniss , die Vernunft zu beobachten und au ihren Orten in Acht 
zu nehmen , damit sich ein Jedes mit einem Geschlifte befasse und 
seinen Auftrag verrichte und dem Kiirper Kraft verleihe, 
auf dass wiederum die Glieder einander Kraft geben 
s ol 1 e n." 	Mit dieser sachlichen Mittheilung stimmt aber auch die 
des Midrasch iiberein, wenn er dem mit 'vt bestimmten seelischen 
Theil 	d i e Function 	zuweist, 	dass er fiber die and ern seelischen 
Potenzen gleichsam wache und dem Korper, der in Folge des Schlafs 

11 Die im 22ten Fragm. durch das Wegfallen der drei Holten entstnndene 
Lticke 	wird in der neuern Umarbeitung im Minokhired 	durch folgende drei 
Benennungen : Dusmat (schlechter Gedanke). Duzithicht (schlochte Rede), Dual,-
varest (sehlechte That) ausgefilllt. 
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schlaff und kalt werden wurde, 	von neuem Kraft und geistige 
Regsamkeit zufuhre." 

Die 4. und 5. Seelenkraft heisst myrri 	und rm.: , 	welche in 
der Bibel: Ps. 22, 21; 35, 17; 78, 50; Hiob 33, 18; 22, 28 als 
blosse Epitheta der Seele vorkommen. 	Diesen Seelenkraften schreibt 
der Midrasch keine besoudere Function zu und sie scheinen fiber-
haupt, analog der parsischen Annahme, als blosse Vervollstandigung 
der Ftinfzahl herbeigebracht zu sein. 

Wenn des Menschen Lebenskraft der volligen AuflOsung ent-
gegen geht und der Mensch sich dem Tode nahe fithlt: da treten. 
vor seine Seele alle seine Handlungen hin und sprechen: „ so und 
so hast Du an jenem Orte, so und so in jener Zeit gehandelt" Taanit 
11 a. (cf. Yt. 22. 2. 6) „In dieser Schreckensstunde ruft der Ster- 
bende 	seine 	guten Werke vor sich und fleht : 	rettet mich vora 
ftirchterlichen 	Todesgerichte , 	und 	die 	guten 	Werke 	antworten : 
Freund! gehe nur in Friedeu , ehe Du zum Gottesgericht gelangt 
bist, 	sind wir schon dort und geleiten Dich dahin" Pirke De R. 
Eliezer C. 	34 (Yt. 1. c. 9 —15). 	Noch mehr ! 	„Gott zeigt sogar 
dem Sterbenden , wenn er gerecht war, den Lohn fur seine guten 
Thaten und den Ort seines Aufenthaltes im Paradiese" 1) Jalkut zu 
Jesajas § 330 ; Midr. Tanch. C. 1. 

Ist 	der Mensch 	gestorben , 	schwingt sich seine 	Seele nicht 
s o f or t auf zum Himmel, sondern „umschwebt den KOrper, von 
dem sie sich nur ungern trennt , drei Tage lang " Jerus. Berach. 
(cf. Vend. 19, 91-96; Yt. 1. c. 7). 	Nach der Meinung R. Chis- 
dai's umschwebt die Seele trauernd den Korper sieben Tage Sab-
bath 152 a. 

So wie ferner nach Annahme der Parsen dem Frommen seine 
guten Handlungen in Gestalt eines wunderschonen Madchens, dem 
BOsewicht aber seine gottlosen Thaten in Gestalt eines hasslichen 
entgegenkommen: — so sagt auch der Talmud, — Ketub. 104 a 
cf. Sabb. 162 b — allerdings weniger sinnlich : 	„Wenn der Fromme 
das Zeitliche segnet, gehen ihm drei Schaaren dienstthuender Engel 
entgegen 2). 	Die eine Schaar spricht: 	„Er gehe ein in Frieden"; 

1) Iliermit ware sachlich zu vergleichen Sadder Bund. (bei Sp. 1 c. 5.119) 

t 	
.• 	. 	. L  9,:. e;.-  0 4 ,, 	42,...... ji,; ..5,4 Li...Kir 	 3 ) 	or 6.5-  ‘..N.,14 01i  .......?,; , cya,.> ),.) U!>>  J.a.fr 	Isd 

( -1:41"51i) L5Kfri 1),i 3.1 	01.4.S.)13  ,.:.:./..4.4.19; .3 je,.?" ,r, ot.g)t.,..ze,. 	 .,..c,si 
	 ,),:d ,i..X4..)4...1.. ol.4:3 3  S 	)) 3 1 	rt.31.4., 514:411.4?. kik 41444.43 	„Im Gesetze 
heisst es: 	an 'jenem Tage wo man den Geti-Kbirid Jemandes vollbringt, 	er- 
greift der himmlische Otthan 	seine Seele and bringt sie in das Paradies 	and 
den Gorothmitn and zeigt ihm seine gate Vergeltung: 	seinen Ort und Aufent- 
halt, den er im Gorotlankn einnehmen wird." 	\ 

2) Die Ansicht, dass die Fravashis der frommen Seele entgegenkommen 
and sie zum Paradiese geleiten, begegnen wir such im Sadder Bund. (bei Sp. 
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die zweite: 	„Er, 	der gerade gewandelt" ; 	die dritte .spricht: 	„Er 
komme im Frieden und ruhe auf seiner Lagerstatte" (Jes. 57, 2). 
Aber .wenn der Frevler dahinscheidet, 	gehen ihm drei Schaaren 
verwundender Engel entgegen. 	Die eine Schaar ruft: „Keinen Frie- 
den dem Ruchlosen" (das. 48, 22); die zweite: „Trauernd liege er 
da" (das. 50, 11) und die dritte sagt : 	„Fahre hinab und liege bei 
den Verstockten" Ezech. 32, 19. 

So wie nach dem Zend (Vsp. X, 22; Yc. IV, 9; XXXIX, 9 
11. s. w.) die Seelen der Reinen in die Wohnung Vohumano's ein-
gehen und beim goldenen Thron platz nehmen, so „gehen auch die 
Seelen der Frommen unter den Thron der Gottesherrlichkeit ein" 
i'mzrt 	rtoz 	nrsn 	nirn3 	olpl-W. 1:02) irt,r)Inw3 	Sabi), 152 b. 	— 
Eine fernere merkwiirdige Uebereinstimmung mit der oben mitge- 
theilten 	Zendstelle ( Vd. XIX, 94) 	„ dass die Seele der Frevler 
gebunden fortgefuhrt wird" 1) , zeigt auch die eben angegebene 
Talmudstelle, wo es heisst: nizIriril rritvit 2) t'1 31 1D-1 	1.1.11 — „die 
Seelen der Frevler gehen g e b in de n ". 

Indessen wird auch die Seele des Frommen nicht gleich nach 
ihrer Trennung vom Korper ins Paradies aufgenommen ; sie muss 
vielmehr erst Rechenschaft ablegen und wegen der ihr anhaftenden 
Vergehen die Strafe der Ruhelosigkeit abbtissen. 	Diese Strafe dauert 
zwOlf Monate, bis zu welcher Zeit der Korper dem gltnzlichen Ver-
wesungsprozess anheimgefallen ist, alsdann die Seele in den Himmel 
fahrt und nicht mehr herabkommt cf. Sabb. I. c. 	Wie gleichzeitig 
aus dieser Stelle erhellt , lasst der Talmud, 	ahnlich der oben ver- 
nommenen p. Ansicht, nur die Se e le zur Rechenschaft ziehen. 	So 
auch der Midrasch Jalkut 123 a. 	„Der Korper, spricht Gott, ist 

Avesta Comm. S. 446) : 	L.:•4 La k.X.:11.4 b)/ ‘).5.3.3.3 b..1' u.....kir 01.3) 03-11. 
4.- 	. 4' 1 L.V.::4 	ta,:::•! ,..xaj . k.*.g '3)), (...51-01,) 4.4 •-).5-L-?- 	4........ 	,..).5.44 	0 .1 	LI. ) •  

i .ii 	k.X.:AT • L.3 	 1.... J , 	) • V". 4 ,1  I Le.P ) S...33)  "til Li 01.4. 	A 44.:71)3 X>>) )1  

kii.45 3i oi,,, (..X.S Jill ..,,...o l):::., 	.x.i.j.41))1)  ,..>4:siat-5,4 c..):':': 	?• 14  
••sk•LiLoo,) L.)::% ., 	Ist:4: Sol 1.3 (Ai)J•  a 	La 	ta4.? 	‘XJ1-43  3i 	• 191J t*+? 	• -2 	" 

1) Beachtenswerth ist die Buzvfiresch-Glosse zu Vend. 1. c.: 	run "IN 
11'lliti ;Inn ln,3nrroi 14Z3 non rrinvm pr1-13 '-ri in in ,lo,o 
rai t%n 	1= on `it 13o 1Dti 1D1"1-1 rvoti rinlelti 1•273 int-o 3:t 1,UN 
"IrinDti 11k21.011 	Jederrnann 	fiillt durch einen Strick am Halse , 	wenn 	er 
stirbt; 	ist er rein, 	so fallt der Strick von demselben ab; 	ist er schlecht, so 
ziehen sie ihn an diesem Stricke in die Rolle, cf. Sp. 1. c. S. 441. 

* 	2) mow" fasse ich als Derivat von dem chald. u. syr. tY;1,1 , Zaum, 
Zugel, in der Bedeutung: Zaum aulegen, binden; vgl. Targum zu Cant. Cant. 
1, 10; 	vgl. auch Sabb. 111h. 1•1727X11 CitlUlp 	„das KnUpfen des Zautnes" ; 
cf. Levy's chald. Wdrterb. s. v. 
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aus der Erd6 genommen nicht vom Himmel, aber Du, o Seele, bist 
Btirgerin 	des Himmels , 	kennst dessen Gesetze, 	Du 	allein solist 
Rechenschaft ablegen".  

So wie aber Bund. und Sadder Bund. eine nach der Aufer- 
stehung zu erfolgende zweite Rechenschaftsablegung 	lehren , 	nach 
welcher Seele u nd ,  Korper wegen ihrer Stinden gestraft werden, so 
Lassen auch Talmud, Synhedr. 91 b , und Midrasch, 	Genes. Rabbi" . 
169. Jalk. I. c. bei der Auferstehung die Strafe an Seele u n d Mir-. 
per vollziehen. 	„ Zur 	Zeit der Auferstehung wird die Seele zu 
ihrer Rechtfertigung sagen : der Korper ist allein schuldig ; er allein 
hat sich vergaugen. 	Kaum habe ich ihn verlassen , 	so flog ich, 
rein wie ein Vogel, durch die Luft. 	Aber auch der Korper wird 
seinerseits behaupten : 	Die Seele allein war der schuldige Theil, 
sie hat mich zur Sande getrieben. — Kaum entfernte sie Bich von 
mir,  , lag ich unbeweglich auf dem Boden und verschuldete weiter 

, nichts. 	Und Gott legt von neuem die Seele in den Korper mid 
sagt:' sehet wie ihr gestindigt habt, jetzt gebet beide Rechenschaft." 

Die 	mit 	der 	zweimaligen Rechenschaftsablegung verbundene 
zweimalige Vergeltung 	ist 	aus 	zahlreichen Belegstellen nachweis- 
bar i indessen bescheiden wir uns auf die Stellenangabe Tract. Sabb. 
1. c.; 	Themura 	16a; 	Ketub. 	111a; 	Midr. Ps. 	zu 149 , 	5 ; 	Midr. 
Cant. Cant. 9, 	3. 	Nach den bier gegebenen Mittheilungen ist die 
noch vor der Auferstehung zu verabreichende Vergeltung b es cb r link t, 
wahrend die zweite und umfass end ere Vergeltung erst mit dem 
jtingsten Gericht, nach der Auferstehung erfolgt. vgl. Aboda Zarah 
3 b. 4 a ; 	Nedar. 8 b. wozu auch der beruhmte Commentator R. 
Nissim zu vergleichen ist. 	Hierher ist noch zu beziehen folgende 
Stelle , Rosch Haschana 16 b : 	„Am Gerichtstage werden die Men- 
schen in drei Classen geschieden sein, in die Classe der vollkom-
menen Frommen, die sofort ins Buch des e w igen Lebens einge-
schrieben werden; in die Classe der vollkommenen Frevler, die der 
H011e verfallen , und in die Classe der sogenannten D,3irz „Zwi-
schenmanner" d. h. die zwischen gut und schlecht schwanien und 
deren gute Handlungen von den bosen aufgewogen werden. 	Diese 
kommen 	auch in die Mlle, 	werden aber durch Busse wieder 
befreit" 1).  

Was das Wesen der Vergeltung angeht, so enthalten hieritber 
Talmud und Midrasch ausser vielen ethischen Aeusserungen, die wir 
hier nicht betrachten wollen, auch viele crasse Ausspruche die, wie 
sich spater ergeben wird, der parsischen Vorstellungssphare ange- 
Wren. 	Hier wollen wir nur einen mit dem oben besprochenen Yt. 
Fragment tiberraschend ahnlichen Midrasch 	( Jalkut Genes. 	§. 20 ) 
ausziehen : 	rminr; IZNID0 	112'1 '0 071'b3'1 	r' pa Iv 2) '7090 1314 
on pliszno•  41,1001 j'=721 5,irm `711T0 Ortn0 T"T arm inn t...p, 

1) Vgl. die Tossaphisten 	z. $t. Schlagwort rirl 01572. 
2) Vgl. hierzu Anhang a. 
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'n ims 7,11),sn1 -Imps inn -17/1/12.7 3,1328 111-1,71 iitritunn 13'.:Itm 
1:1zLi I'D 	lb 	connlm 	,nit 	pcit...pt, 	 nInz ..= .Z123 2,113 
13,1-01 11,71 rill ;Ivo CV/ '*12 trlipz 	rout 1't:m=1 .4'nn3 nnzwa 
0,1731$1 pv1x1 r-tx .,z uninl, win's, =4,n Crow . . rPoln 
w~w3 ary l', 1211nnt1 . . . Mnlnm nimInn mzi ;Inn= 	lzt.t `, 
nntui anup nst•nn', orz:, pup nwv: rmunin itum nl-nnum 
nnum r...,-nrin nnnm nnun -11n3 ram,: :11,1111 "num I:mop rim= 
,rn vInv-i ID 71r 713 173'1.. rrIpT nrovZ r171131 ipT MDT, ii n,,:111.) 
13,,nri 77371 071133 ISZY inn nmItm pm= lop`: mit 35s ry):1:o 
irr-11 . . . 0,71100 	FibLI 	i, 12 12,1 111, 	731:3 t10371 	10111 9271Ce2 
	 ion) nv o'nyrs 9%m 'Pin „Zwei Edelsteine strahlen am 
Himmel des Paradieses, bewacht von sechs Myriaden dienstthuender 
Engel, deren jegliche Gestalt wie das Himmelsgewolbe glanzt 2). 
Beim Erscheinen des Frommen begeben sich ihm die Engel ent-
gegen, ziehen ihm seine Todtenkleider aus and legen ihm Gewinder 
vom reinsten Aether an (cf. Bund. C. 31 und die mitgetheilte Sadder 
Bund.-Stelle), and singen ihm also entgegen: „Geniesse in Freuden 
define Speise" (cf. Yt. 22. 18). 	Hierauf begleiten sie ihn an einen 
ktistlichen von tausenderlei Rosen und Myrthen umdufteten Ort (cf. 
Harvicp-Petit des Minokbired § 48), sechzig Engel umgeben jedeu 
Frommen und singen immer also : „Geniesse in Freuden den stissen 
Honig" (cf. Maidyo-zaremaya das.), weil du dem Gesetze treu bliebest 
(Yt. 1. c. 13). — Hierauf zertheilt sich um den Frommen das Para- 
dies in drei Abtheilungen. 	Er betritt die erste and schmtickt sich 
mit der Bluth° der Kindheit, er betritt das zweite Gemach 	des 
Paradieses and geniesset die Freuden der Jugend, er gelangt in 
das dritte Paradies and freut sich mit den Greisen (cf. Yt. 1. c. 15). 
Lungs des Eden grtinen Myriaden von Bitumen, 	deren geringster 
kfistlicher and wurziger duftet als 	die wohlriechendsten Pflanzen 
(cf. das. 7-10). 	In der Mitte erhebt sich der Baum des Lebens, 
der sich mit den weiten Zweigen ausbreitet and in sich tausenderlei 
von verschiedenem Geschmack und Wohlgeruch vereinigt" (vgl. d. Pa-
radiesbaum Harvicp taokhma=_--Allsamen). „Aber, Mgt der Midrasch 
bedeutungsvoll hinzu, 	als wollte er uns erst jetzt seine specifisch 
judische Ansicht fiber die Freuden des Paradieses sagen, aber die 
eigentlichen Freuden die der Frommen im Paradiese warten, konnen 
nicht geschildert werden — kein Auge hat sie erschaut,ausser Gott" 
mon tit, Ini Intim '-Intl 'arrt Dr* 1pinwn -n= rdp:" 00`10 t6 

`31 trnior trrnbm 
So wie im spOteren Parsismus begegnen wir auch im Talmud 

(Chag. 12 b.) der Annahme von sieben Himmeln, denen sechs bibli- 

1) Auch nach Vend. II, 130 dienen 	die Bewohuer des 	Paradieses von 
Yima als Liehter. 	Zarathustra fragt Ahuramazda: 	ear) ftataete raocao aghen 
ashburn alturamazda y6 avatha a raoeayabti aetabsva varefsva yb yimb kere- 
naoit 	,Von welcher Art sind die Lichter , o Aburam., welehe dart leuchten 
in den 

„ Von 
, welebe Yima gemaeht hat?" 
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sche' Namen entsprechen. 	Der erste und unterite Hinimel heisst 
Vilon (71'2,1=-- velum). 	„Er rollt sich auf und dann wird das Rekia 
(der 2. Himmel von unten) sichtbar" Berach. 58 b. 	Der 2te Him- 
mel, an dem Sonne, Mond und die Plaueten 	befestigt sind, heisst 
Rekia 	(v,7'1, erinnert an anaghra Rama() 	der Sitz des Lichtes). 
In dem 3. Himmel. O'pr,t) wird far die Frommen Manna gemalen. 
Im 	4. 	/,'ITt befindet 	sich der Altar, 	wo 	der 	Engelfarst Michael 
opfert 1). 	Der 5. Himmel die Wohnung der dienstthuenden Engel 
heisst maon (719n, klingt an nm5.na). — 	Im 6. Himmel Machon 
(iivz) sind die Schatzkammern des Schnees 2), des Regens — die 
Wasserwohnung 3) — und die Kammern des Sturmes 4). 	Im 7. 
Himmel Arabot (nlaiv) 	sind endlich: 	Recht, 	Gerechtigkeit und 
Tugend, Schatze des Lebens, Friedens und Segens 6), die 

1) S. unsere Abhandlung: „Ueber die jiidische Angelologie nod Daemouol. 
in ihrer Abldingigkeit vom Parsismus" in d. Abhh. fiir d. Kunde des Morgen-
landes IV. B. Nr. 3 S. 27. 

2) Vielleicht dachten sich auch die Parsen den ewigen Schnee ( Yt. 19. 3 
karicotafedhra vafra) im Himmel aufgespeichert. 

3) Entspricht dem Khko aparim des Vend. XIII, 167. 	„Khao paiti aparim 
pallid 9pitama Zarathustra „zur Wasserwohnuug geht er, o heiliger Zarath." 

4) Der oft (Vend. XIX, 44; Y9. XXII, 27; XXV, 16; yt. 15, 4. 5 u. s. w.) 
genannte vayus upar6kairy8 	„die in den Hohen wirkende Luft" scheint eben- 
falls im Himmel seinen Aufenthalt gehabt zu baben.  

5) Unter 	diesem 	Schatz verstehe 	ich denjeuigen , 	von 	dem, 	den so- 
genannten 	13,313+= , 	von 	denen 	oben 	gesprochen 	wurde , 	zugetheilt 	wer- 
den 	wird. 	In 	der 	That 	aussern 	sich 	auch , 	ganz 	dem 	Hamdsha- Olt 
der 	Parsen 	entsprechend , 	Midr. 	Jalkut 	Exod. 	§ 395 	und 	Exod. 	Rabb. 
Ende 0. 45 , 	wenn sie von einem Schatz 	sprechen, 	von dem 	einst Gott 
den Frommen 	zur Vervollstiindigung ihrer Tugendlia.ndlungen 	zutheilen wird. 
n7: 5ii ti 1 t-r vz 	IT; ?fl 	'117.111 ino X113 1211.1 (rnn) me, /mnricil 
rat i$ Inn, Con it, lnin -oti l'; inw ,771 vi=72 irn: nu 11". urn 
„ hernach sah 	er (Moses) einen grossen Schatz, 	da rief er aus: 	fiir wen ist 
bestimmt dieser grosse Schatz? Da sagte Gott: wer Verdienste hat, der erhiilt 
von ihm , und der keine hat , dem theile ich umsonst zu und gebe ihm 	von 
diesem." 	So wie ferner die Bewohner 	des Harnecteglin Hitze und Klilte zu- 
gleich Mien d, h. weder der Hollenstrafe verfallen, noeh der Belohnung theil- 
baftig sind, 	so Itisst auch 3lidr. zu Kohel. 7, 14 die 12,317'= auf dem Zwi- 
schenorte (micvana) zwischen Paradies und Mlle Platz nehmen. 	nri r7) 
irrnu.) ',wino 17311 riDt3 'MN 6tilti in 	1_4-oz 	17 5I prni 4 1 071'3' 
1T72 11 /11211:72 rrInt) ,'17 rim 	„Wie gross 1st der Zwischenraum (zwi- 
schen dem Paradiese und der Rolle)? R. Jochanan meint: eine Wand, R. Acha: 
eine Spanne, die andern Rabbinen sind der Ansicht: beide seien nebeneinander, 
damit sie von einem Orte in den andern schen kiinnen." 	hermit 1st noch 
sachlich das 1. Cap. des Bund. zu vergleichen 	wo es heisst : vi17,73 11 liDD 
1313731 briDgrel inOil •nT r1011:Li3 	7272 -onitizntionto 1773INDIN:Dti 
noir° •, T1 ltnil TON, Trrin lagt lztv.Driti ',non, -loci IT NOM 
r1,317,3.1Z1 	„diese beiden himmlischen Wesen ( Ormuzd und Ahriman) 	sind 
unbegriinzt ; 	das hochste Unbegriinzte nennt man das anfangslose Licht , 	das 
niedere (Unbegriinzte) die anfangslose Finsterniss -- 	z wi s c he n bei d e n is t 
eine Leere und eines ist mit dem andern verbunden. 
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Seelen der abgeschiedenen Reinen (erinnert an vahista, ahu asbaonao), 
die Seelen die noch geboren werden sollen 1), der Than der Wieder-
belebung, umgeben von Ophanim, Seraphim und Chajotengeln (siehe 
unten) mid endlidi der Thron der Herrlichkeit. 	— Bedeutungsvoll 
setzt aber nach dieser Specialisirung' der Talmud abermals hinzu: 
roD9115 ur. 70D I, . .. rilanvn 	Drr'..p,z,  pit) btlt.)xi n-i +rt 'tsti Tr.:12 
-131: rymn lb isR lbw' 7ort , nz -i „it her ilinen thront in Ara-
both der Ktinig, der lebendige Gott, der hohe und erhabene, bis zu 
dieser Grenze konntest 	du Betrachtungen anstellen — nicht mehr 
von .da ab und weiter" — wie ich glaube aus Polemik gegen die 
Parsenansicht, dass Ormuzd im obersten Himmel Garonmana mit 
seinen Amschaspands und den Seelen der Reinen verkehre. 	Aehn- 
lich dein Ardai-viraf-name nimmt auch der Midrasch (zu Ps. 11, 3) 
an, class die sieben Himmel von sieben Classen der Frommen je 
nach ihrer aufwartsfiihrenden Rangstufe bewohnt werden: rnnz nti) 
tr2Z1Z7 ;,p-1Z 	mat:z1 	roznz 	r.pnr; 	nrilTD 	17"111N 	0-p111: 1,712.1 
1111`1,'D71 	11•31,DIWZ Dv-12z. 	„Von 	den 	7 Classen der Frommen, 
die den Himmel bewohnen, werden welche leuchten wie die Sonne, 
manche wie der Mond, andere wie das Firmament, manche wie die 
Sterne, manche wie die Blitze, wie die Lilien — wie die Fackeln." 

Consegueuter als der Parsisinus verfahrt der Talmud, wenn er 
den sieben Himmeln — 7 Millen entgegensetzt. 	So heisst es Sota 
50 b, „David habe durch den siebenmal wiederholten Ruf des Wortes 
,73 (cf. 2 Sam. 19, 1. 5) Absalom aus den 7 Wohnungen der Mlle 
=In 4-11-in myninio befreit.". 	Die ebenfalls biblischen Namen der 
sieben Millen giebt Midr. Jac. zu Ps. 11, § 656 folgendermassen 
an: 'ntstip, prsaco, tnnn, tivii, nv 	, rormn rtN, 	'1t 	rilvz 
etwas variirt Erub. 19 a. 	Indessen stimmen Talmud und Midrasch 
auch in diesem Puukte mit den parsischen Quellen insofern tiber- 
ein, als sie, 	so wie diese, von der iglu ern Oekonomie der Mille 
bei weitem weniger mittheilen, als von der der Himmel. 	Die An- 
nahme von sieben Millen scheint uberhaupt, analog den 7 Himmeln, 
aus den in der Bibel vorkommenden Namen sich herausgebildet zu 
haben, wie denn in der That Pirke D. R. Eliezer C. 43 nur von 
7 Pfort en — so wie Succa 52a von 7 Namen „des basen Trie-
bes" die Rede ist. 

Zum Schluss noch die Bemerkung, dass ahnlich der parsischen 
Annahme auch nach Talmud und Midrasch die Bewohner der Mlle 
am Ende der Tage begnadigt werden (v. weiter unten): „Nur die-
jenigen, die im Lande des Lebens (auf Erden) Schrecken verbrei-
tet, die Stinde ihrer selbst wegen geubt und andere dazu verleitet 
haben, — werden von Generation zu Generation' gerichtet. 	Das 
Gehinnom kann aufhoren, nicht aber ihre Strafe" 	oreirr.n -minn 
. . . riv-n, s-mb ma min n,m-im rim wont", Itionini ti,,r, y-irta 

1) Yc. XXIV, 14; XXVI, 20; yt. 13, 17 u. sonst 1st ebenfalls von den 
„fravnshis der a n geborenen Heinen" die Rede. 

lid. XXI. 	 38 
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l''.::= jr.ti rrl R57 tnrr. 	Rosch Ha.sch. 17a. 	Aehnlich das 31te 
Cap. des Bundehesh: 	mn 	.tr-1 	pup:1n 	17v4p;; 	ittlzmn ieinp,:n.? 
Olnit 	I'm 	irnNri! • OtinptrE,' 	7N;tral?In 	113'3.  . . . rr1:473,ini 
-pnunl N-1 	„Jene, weiche ihrer Werlie wegen gemacht sind, — 
die ihrer Natur nach hose sind, — die . lasst man solche Strafed 
erdulden, wie diejenigen, welche todeswurdige Verbrechen begangen 
haben, wie man sie audere Menschen nicht erdulden litsst." 

II. 	Parsisch-talmudische Lehre vom zukunftigen 
ErlOser. 

C. Qaoshyalic. — Ereignisie am Ende der Tage. 
Veber den zuktinftigen Heiler in der Person caoshyanc (Sosiosh 

bei den Spiltern) 1) giebt 	das Zendavesta schatzenswerthe Mitthei- 
lungen. 	Wir werden nur die fur unsere Parallele nothwendigen 
Momente ins Auge fassen. 	Ein zur Erklarung des Namens and der 
Thittigkeit caoshyanc h8chst wichtiger Text ist Farv. Yt. 129: 	yo 
aghat caoshyafic verethraglia llama actvat-eretacca nama avatha cao- 
shyaric 	yatha vicpem alitim actvailtem cavayat avatha actvat-eret0 
yatha actva6 la ustanavaO actva,t-ithyeghaghem paitistat paitistatee 
bizangro-cithraya6 	drughO 	paitistatee 	ashavakarstahe 	tbaeshaglio. 
„Der da ist caoshyafic der Siegreiche mit Namen und Actvat-ereth 
mit Namen, deswegen caosliyanc, well er die ganze bek6rperte Welt 
heil en wird; deswegen Actvat-ereto, weil er bekorpert seiend und 
lebendig dem ZerstOren der Bektirperten widerstehen wird, 	zum 
Widerstand gegen die zweifussige, 	mit Samen versehene Drukhs, 
zum Widerstand gegen den, 	die Reinen vergewaltigenden Hass." 
Diese Stelle sagt uns nun deutlich, worin die einstige Wirksamkeit 
des die Welt befruchtenden Heilers bestehen wird: in dem Bewirken 
der Auferstehung und der, dieser vorausgehenden Vernichtung der 
Damonen des Luges und der Unreinheit 2). 

Noch unzweideutiger giebt Zamy. Yt. 89— 96 die Thiitigkeit 
von caosh. an. 	Dort heisst es: yat upaghacat caoshyafitcm vere- 
thraghanem uta „anya6 cc it hak ha y 6" yat kerenavat frashem 
alum azareshifitem amareshifitem afrithya.fitem apuyailtem yavaeghim 
yavaeciim vacoldishathrem yat, iricta paiti ucehistan ghacat ghuyO 
amerekhtis dathaiti frashem vacna ahfun 	„welch° (Majestat) folgte 
caoshyalic dem siegreichen and den and er n Fr eund en , wenn er 
machen wird die frische Welt, die nicht alternde, unsterbliche, un- 

1) Ueber die Etymologie des Wortes caosliyade (den die Huzv. Uebers. 
mit 	-17Iiitilint:)=_— der Niitzliehe, wiedergiebt) , 	vgl. 	Spiegel, 	Avesta 	Uebers. 
B. I S. 244 N. 1 und Windisebmann, Mithra S. 79.  

2) Vgl. 	such 	Vend. 	XIX , 18: 	janani pairikaiitnyathnklinarithaiti, yahtnfti 
uczayflite 	caoshyalic verethraia haca apat kaliettoyfit 	„lel' werde schlagen die 
Pail 	vor der man des Ellie beugt, bis class geboren wird comb. der Siegrcielie 
aus 'dein Wasser Kancitoya.‘, 
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verwesliche, nicht faulende, immer lebende, immer gluckliche, frei-
herrschende, wenn die Todten auferstehen und die Unsterblichkeit der 
Lebenden kommt, die da noch Wunsch ftirdert eine frische Welt." 

Wie die durchschossenen Worte: anyakcit hakhay8 offenbar 
besagen, 	werden ausser caoshyalic noch F r e u n d e dess2lben 	er- 
wartet, die bei der Auferstehung thatig sein werden. 	In der That 
ist auch in den Urtexten haufig von caoshyafito „Heilern" die Bede. 
Vsp. III, 26 werden sie neben den Amesha-cpefitas angerufen als: 
ca,oskyaiitacca 1) datihiste arsh-vacactemati aiwyamatemati as-khraqa-
nutema maziste „die Freigebigsten , die sehr wahr Redenden , kraf-
tigsten, an Verstand glanzendsten, grossten", cf. auch Vsp. XII, 21 ; 
Yc. XX, 6; XXIV, 14; XXXIV, 13; 	yt. 13, 17; 	19, 22 2), vor 
Allem aber die auch sonst wichtige Stelle Yc. LXIX, 13 fg.: yatba 
IA vacim nashima yatha va caoskyafito daqyunalim cuyamna vacim 
barefite buyama caoskyalito buyama verethra.ghano buyama ahurahe 
,mazdao frya vazista actay6 yai flare) ashavano humatais mainimna 
halthtais mrvato hvarstais verezyafito „damit wir segensreiche Reden 
fiihren, oder dass wir, Heiler der Lander, nutzliche Reden verktin- 
den , Heiler seien, 	Siegreiche seien, Freunde und 	Genossen des 
Ahuramazda' seien als reine Manner, welche gute Gedanken denken, 
gute Worte reden, gute Werke wirken". 	Aus dieser Stelle geht 
nun mit Bestimmtheit hervor, dass mit Qaoshyazic noch Genossen 
erscheinen werden. 	Hochst wichtig ist ferner die sich gleichfalls aus 
dieser Stelle ergebende Ansicht: 	dass j eder Fromme und durch 
gerechten Wandel Ausgezeichnete Anspruch machen darf, einst ein 
caoshymic genannt, das heisst zu den Bewirkern der Auferstehung 
zugezahlt zu werden 3). 

Indessen pragte sick eine typische Zahl von Heilern aus. 	Die 
hierauf bezugliche Stelle 	im 	Bund. 	1. c. 	lautet : 	rn v2?.-Ip /7 ni 
1Vzr.r l'IVI1T 1141.2 rItpor Itqw-air itirrin INlipn-41) pp ! -Itirnn 
.wrotil 	tin 17.)::,u.:io u.1-1m;tr:t1 -in 1,:.: 	15 c•tn 	15 „Bei diesem 
Wachsen der Koper (bei der Auferstehung) werden jene, von denen 
geschrieben steht, dass sie leben 4), f tin fzehn Manner und fiinf- 
zehn Madchen, dem Qosiosh zu Hilfe kommen." 	4 

Was die Zeit angeht, wann Qosiosh erscheint, dartiber verlau- 

1) Ueber die Variante caos k yatic vgl. Windischm. 1. c. S. 79. 
2) Derselbe (Zoroast. Studien S. 237) vermuthet unter der in letztgenann- 

ter Yt.-Stelle gebrauchten Ausdrucksweise: frashficarethraiim eaoshyailtanm 	„die 
neumachenden Heiler", die caoshyalic an die Seite gesetzten Helfer, wieder-
zufinden. 

3) Vgl. Windis ch mann Mithra S. 86. 
4) Wie viel Menschen 	und wer die sind, die 1 e b en d im Paradiese bis 

zur Auferstehung weilen — bebandelt die griindlielle Untersuchung Wind. Zo- 
roast. St. 244 fg. 	Hier nur die Bemerkung , dass auch nach Baba Bathra 17a 
s e eh s Personen lebend ins Paradies gekommen seien, vgl. Ketub. 77 b , 	wo 
dies auch von R. Josua b. Levi, auch in anderer Beziehung nocli ein Held der 
Sage , behauptet wird. 

38 
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tet in den Texten nichts bestimmtes. 	Die Stelle a.ber — namlich An- 
fang des schon oft genannten Build. Capitels t) — wo eine muth- 
masslich genauere Zeitangabe stand, ist durch einen 	in den Text 
eingeschlichenen Felder sehr dunkel. 	Jedoch steht so viel fest, dass 
caosbyali,c nach der traditionellen Annahme der Parsen 	den Encb, 
punkt des Menschengeschlechts 	bildet, das 	heisst- dann 	erscheint, 
wenn der aus dem Urmenschen abstammende Generationsprozess der 
Menschen geschlossen ist. 	Hierauf ist auch in den Texten — Yc. 
XXVI, 32. 33; LVIII, 2; yt. 13, 145 --- in denen der Urmensch: 
Gayomerethna and caoshyatic zusammengestellt werden, 	angespielt. 
Hiermit ware aber auch gleichzeitig das Erscheinen von caoshyalic 
genau genug fixirt, da wir anderweitig wissen dass: zrvana akarana 
— Vend. XIX, 33; oder zrvana-daregh5-qadhata ;,die Zeit der Herr- 
scherin der langen Periode" einen , 	12000 Jahre umschliessenden 
Zeitraum bezeichnet , 	der , gleichfalls die Dauer des Weltbestaudes 
ist. Wir konnen nicht umhin gelegentlich auch die von Prof. Spiegel 2) 
aus einem kleinen Parsenfragment mitgetheilte Eintheilung dieses Zeit-
raumes bier zu erwahnen , weil wir auf dieselbe verweisen mussel'. 

•= heisst 	es: 	' 	.._36., 	Q.......f 0.:.:1:s' 3L., 	i •50 	tc,..)-1,...) 	Lib L::.),..x.a IS° Ll' 	• 	, 5 	- 	tea 

	

31....v ,i j...0 N..",.. L.:1., 	ti...X.:., RA?t.A.v 04.1•AX.w.A Leit.) il.... )1, :4.. L:i ‘:.:,.....,1 
--, e l.x,.„) 	Li 	kf..1;,4,..!, 	bla.::,.)14 cox.....4.3 	0..24, 	tkx........2..i 1.v .s . . 1 /4::.!5.4.f...‹.." .31 

31.,,,,, 	 57 t. ..) ..., J t•sp 	-% .% 	Die Zeit der Welt wird auf 12000 Jahre angenom- 
men auf folgende Weise: 3000 Jahre vergingen, bis die Welt fur 
sich selbst nutzbar gemacht wurde, 3000 Jahre wohnte Gayomarth • 
allein in derselben, von Gayomarth's Regierungsantritt bis zur Auf-
erstehung sind 6000 Jahre." — Bemerkenswerth ist die von Plutarch 
(de Is. et Os. C. 47) im Namen des Theopompus mitgetheilte Ein-
theilungsweise, nach welcher die Parsen den Welthestand auf 6000 
Jahre festsetzen: 	0e6notorog di vim., xarie ions .3Myovg irvee 
ttieos reto( ata grn Toy ttb, VaTEIV rim/ N xearrict9-ac ritiv 
1.9ecov, &ace N rpt6z12.ta fAdv619-cee xal nattteiv xai ievaalistv 
.rc'e roi hrieov roy guppy. 

Zur Etganzung dieser Momente fugen wir einiges Ober die Er- 
eignisse am Ende der Tage aus den traditionellen 	Schriften der 

1) Nach Erwiilmung der Thatsache, class am Ende der Tage die Menschen 
immer weniger essen werden, heisst es dann: *17=711 nrrpr7 irp -110 
. . • 	 7Z 1411 wnr,nin tri7 	i;n:iml .nolti-: untnin 	-1.11/1 77; 

t:112ron" "" rm:noi. biqvio ntm nn.) 	[ Spiegel: 11.7*101d 
•1]:1~"11V7 	„Dam: cal:alien sie Mel] 	such 	der Mitch 	and 	dor Pflanzen and 
jeiniessen .bloss Nasser bis . . . [Sp.: sehr victe Jaime] des jahres, wanu Sosiusb 
kommen wird, gelangen sio awn Nichtessen." 

2) In dieser Zeitschr. Bd. V, S. 228. 
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Parsen hinzu. 	In erster Reihe verdienen Erwahming die in der 
Huzvaresch-Glosse zu 17c. C. 28 zuerst genanuten Namen : Hosche-
dar und Haschedar-mah — bei den Spateren Osehedar-btimi und 
Oschedar-mah — miter denen die Parsen zwei Propheten verstehen, 
die dem eigentlicben !Zeiler caoshyafic vorangehen und je ein Hazar 
(1000 Jahre) regieren werden 1). 	Weitere interessante Mittheilun- 
gen , 	vorzugsweise fiber die Ereignisse der letzten Tage, giebt das 
Jamacp-name —Unterredungen des Schal-Gustacp mit Jamacp enthal-
tend — dessen bauptsachlichen Inbalt Prof. Spiegel in seiner Avesta- 
Uebers. B. I. p. 33 f. und Parsigrammatik p. 192 mitgetheilt hat. — 
Hiernach werden am Ende der Tage grosse Plageu fiber die Men-
schen hereinbrechen , Pest mid schwere Krankheiten herrschen 2). 
Die Heere der Araber,  , Griechen und Miner werden au den Ufern 
des Euphrat grosse Schlachten liefern. 	Es sterben so viele Men- 
schen im Kriege, dass das Blut der Erschlagenen Miblen treibt. 
tinter dem bald darauf auftretenden Konig Ha.mavend wird die 
augenblicklich 	etwas gelinderte Noth 	alsbald 	grossen Drangsalen 
Platz machen. 	Wolfe und rei ssende Thiere 	richten grosse 
Verwustungen an, aber auch die sittliche Verderbniss nimmt 	so 
iiberhand , dass die Verachteten mit den Geehrten and Frommen 
ibren Spott treiben. 	Nach dieser Zeit erscheint Oschedar-bami, der 
zum Zeichen seiner Sendung die Sonne zehn Tage lang in der Mitte 
des Himmels wird stehen lassen. 	„Wiederum wenn das Hazare des 
Osehedar-bami zu Ende geht, wird der -Winter (Malkosch) eintreten, 
es wird drei Jahre Winter bleiben mid heftige Kalte, Wind, Sturm 
und immerwahrender Regen lnimmen , so dass diese Welt Ode wird 
un'd die Menschen mid die lebenden Thiere meistens sterben 3). 

Es tritt dann das Zeitalter (das Hazar) des Oschedar-mah eM, 
die bOsen Geister verschwiinden auf eine Zeit, kommen aber bald 
wieder zum Vorschein. 	Dies dauert, his endlich cosiosh auftritt, 
and mit ihm die selige Zeit der Auferstehung anbricht. 	Nach dem 
Ulema-i-Islam wird Oschedar-bami , Oschedar -mah und cosiosh je 
einer einen Nosk (Abschnitt) des Avesta mitbringen, der bis dahin 
nicht gekannt war. 	 , 

1) Vgl. das. Bd. I, S. 263. 
2) Diosen Passus erwahnt schon Plutarch (I. e.): klEtat 3a xeovos elpae- 

!tiros, 	iv zu Tait .'"ieetsutivioil, 	itozpol, hzsayovra xzei 2.1116v, 	iiicii zokinv 
ilviirczi 0.aezivat scal,coinaot xai a9,avto977vai, TzTg 8i yil g  in-tnaov  g a  1 
6,14a2,7,syezioikeyng Eva giov ,,,a !day scan- slay dv,,eninow paxczeinv mai 
epoyAnzoncov ceiscitercov yevio,!tat x. z. A. 

3) Bei Sp. Parsigramm. S. 194: 

:0"*-4 	1•,) 1:;14 	[0,44] )Aer:h•,1  ;1? 	t..,... :51.4  is',.> . . . (..A.,KkA 01-; 	0• 

L9141-I51.4., NA L))  01.4_3  v.:....:A... 1 /4. 1,4)... 053  0.4.1? 01.;;,,,,,L3  it.,.., t„,.„, )0,-;.-4 

. . Lkijer..? ,...5.3.4.:44 01..6.4.3 (..),A, cyx:, 05,., 014.. ,...„,, f  A.s. ,..:4„,,,,.. 
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D. 	Fortsetzung. 
Treten wir nun an die talmudisch midraschischen Quellen heran, 

so werden sie die vorstehend gegebenen Momente vollkommen bestit-
tigen. — Zunachst finden wir auch hier die 4Behauptung, das.i mit 
dem Erscheinen des Messias alle beschadigenden. Geister, 	die bis 
zu diesem Zeitpunkt ihr Wesen getrieben haben; verschwinden, ja 
in Engel verwandelt werden. 	Die Belege hierftir haben wir an einem 
andern Orte zusammengestellt 1). 	Als Nachtrag zu dem dort Gesag- 
ten , sei noch erwahnt: Midr. Jalkut zu Jesajas § 285: 	„Wann 
bekundet Gott mehr seineu Ruhm, wenn beschadigende Wesen sind 
oder wenn es deren keine giebt? 	Sicherlich wenn sie vorhandeu 
sind, aber nicht beschadigen diirfen" 2). 	Dieser an sich schon tief- 
sinnige Gedanke scheint mir ausserdem noch gegen die gangbare 
parsische Ansicht zu polemisiren, welche die Existenz der.Dai.lvas sich 
nicht anders, 	als far die sociale and sittliche Weltordnung nach- 
theilig denken kann. 

Neben der gelauterten Annahme, dass die Auferstehung aus- 
schliesslich - durch 	den, 	mit unbeschankter Machtvollkommenheit 
ausgertisteten Schopfer bewirkt wird, bildete 	sich nach dem Vor- 
gang des Parsismus eine andere Vorstellung aus, die namlich: dass 
der Messias sowie „alle durch frommen Wandel Ausgezeichuete bei 
der Todtenauferstehung thatig 	sein werdent`3): 	Ja es ist geradezu 
9berraschend die typische Zahl der bei der Auferstehung wirken-
den Gesalbten, Klinlich der parsischen Angabe auf 15 reducirt zu 
finden vgl. Succa 52 a. 

Analog der standigen von den „Heilern" gebrauchten Redons-
art: „die neuzuschaffende Welt sei unverweslich, nicht faulend, immer 
lebend" u. s. w., sagt auch der Talmud -- Synh. 92 a: 	„Die Auf- 
erstandenen kehren nicht mehr zum Stab zurtick". 

In gleicher Weise nehmen auch Talmud and Midrasch an : 
class der Messias 	den 	menschlichen 	Generationsabschluss 	bilden 
werde, so dass des Messias Seele die letzte von den priexistirend 
gedachten Seelen sein werde: „der Sohn David's (der Messias) er-
scheint nicht eher, als bis die Seelen im Pleroma zu Ende gehen"1) 
— Und Midrasch Levit. Rabba C. 15 wird sogar der Messias ganz 
so, wie es die Zendtexte thun, mit dem Urmenschen zusaramenge- 
stellt 5). 	Die mit der Ankunft des Messias zusammenfallende Welt 

1) Vgl. m. Abhandlung 8. 70 fg. 
2) rtilD 1W' 

	

	in ilritt tow 77:1' 	rdipri ,:tr.) ;mu) ,rtv 
rp4va inn 11p4r3 '041) 7,3 ,13 ntlu ,irt ?rpm 

3) Vgl. Pesach. 68a; Synhedr. 91a: trro2r) nu 441141) trp4nt ppm). 
4) Vgl. Aboda Zarah 5a; Midr. Jalk. zu Jesajas § 831: ti1 "111 in ru 

pl=ow rrommt-r 3z tiz.),D -13/ 
5) ri3wrin3 ,'::,w rrrint-1 l)n 	11,v1w -al t.: 	rowtm rp72 TIN 

iium-irl titelo inot:$ 	ro'roznr, 	1;1 .6til 	nut 13`6 „der Messias- 
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ist, ahnlich der von Theopompus berichteten parsischen Annahme, 
von der Dauer von 6000 Jahren, die ebenfalls in drei Perioden ein-
getheilt werden. 	„Der Bestand der Welt betragt 6000 Jahre; 2000 
Jahre war diese waste, 2000 Jahre vom Gesetz beherrscht, 2000 
Jahre sind bestimmt fur die Zeiten (Hazare) des Messias" I). 	Nach 
einer andel.% ausdrucklich als persisch bezeichneten Welteintheilung 
heisst es: „mach 4291 Jahren melt der Weltschopfung wird die Welt 
verlassen sein. 	Diese Zeit fallen (lie Kampfe mit den 13,:, r) Dra- 
chen, die Kriege gegen Gog und Magog und die Hazare der Mes-
siasse aus — die Neuschaffung der Welt aber erfolgt crst nach 
7000 Jahren". 	Hiernach betruge die Dauer der Welt von ihrer 
Schapfung bis zu ihrer „Erneuerung" einen Zeitraum von 11291 
Jahren , 	was der Periode von : zrvana - daregho - qadhata sehr nahe 
kommt. 	In der That erinnert schou  die sprachliche Einkleidung 
dieses Satzes au dessen persischeu Ursprung. 	Auch nach der par- 
sischen Annahme wird die Schlange uSt..stio von ihren Bantle'', mit 
denen sie au den Berg Demavand gefesselt war, befreit and Niel 
Ungluck stiften, bis sic vom Sam-KilrNaepa besiegt wird 2). 	Ebenso.  
erinnert der in dem angeftihrten Talmudtexte geuannte Kampf mit 
Gog and Magog (eine Collectivbezeichnung fur verschiedene mach-
tige, aber robe VOlkerschaften) an die bereits mitgetheilte parsische 
Anuabme von den gewaltigen und hartuackigen Kriegen, mit denen 
die Menschen am Ende der Tage heimgesucht werden. Diese Kriege, 
von denen Sabb. 	118 a; Synh. 98 b ; Jalkut zu Maleachi § 	595 
ausfithrlich die Rede ist, wurden fur so nothwendige Vorzeichen 
der messianischen Zeiten angesehen, dass es sprichwortlich wurde : 
1/Wenn Konigreiche sick befehden, hoffe der Ankunft des Messias . 
entgegen" 3). 	Wie das Janacp-name, so beneunt auch der Midrasch 
Jalkut § 359 die sich bekampfenden KOnigreiche: Die Perser, Ara-
ber, Romer 4). 

So wie ferner nach dem Jamacp-name das Blut der Gefalleneu 
Muhlen treiben wird: 	so lasst auch der Midrasch Jalk. Ps. § 869. 
„vom Blute der im Kriege umgekommeneu Frevler Bache fallen, 

konig kommt nicht ehor, bis die Seelen, deren Geburt von Gott berechnet ist, 
zu Ende sind ; diese Seelen sind im Bache des ersten Menschen verzeichnet." , 

1) Irntoz, 13,D0 '-; -Intib t-m 311-131 rrritilm anD wnx rt . . 
rilyrOpn 	inn 	travi 	titnsn'T 	12b12,  •17.) 	rim'.b 	:Inn -into 	trYwni 
,rd'prt inil rynrion 	rii7x,  '-itiv-n 	313n1 	311 rilnrin it-z 	,tnnn 
MID rrb7:0 rli‘t) nli$ 	ti!...t1 inhy ritt wint 

2) Vgl. don Text bei Spiegel, A. U. a. a. 0. S. 34. N. 1. 
3) Cf. Genes. Rabb. C. 42: 	.:It•l= 	IlIM r11`111172 	n1,572 	ryiNi 	tut  

Ti= ':..11) iba'n 	nos: 
4) :rm rrr nii.13n3 n1)3,0 -1373 ',z in n':.n row» 	 n. -vnii, trin rnts> bt3', 	-In.,' Ibv Itnn, ,.,w-tv 7p.nn t-i'iri, a-m*1z 

tzlyn 	Tv-Iroz, DID bOn 
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deron Wellen Alles dahinschwemmen, — und wird sogar der Vogel 
in der Luft in Ermangelung des Wassers vom Blutbache trinken 
mtissen" 1). 	 . 

So wie ferner nach der Tradition der Parsen dem Qaosh. nosh 
zwei Propheten (Heiler) vorausgehen, welche die Messiaszeit einleiten 
und anbahnen: so auch nach dem Midrasch Jalk. Jesaj. § 305, 518: 
„Wenn Gott seine' Majestat Israel wird zuwenden wollen, 	so thut 
Er dies nicht auf einmal, weil es so viel Gutes nicht ertrageu 
lainnte und pkitzlich starbe" 2). 	Daher 	massen dem 	eigentlichen 
Messias zwei Vorlaufer vorausgehen, 	in der Person des Messias 
Sohn Josef's, 	und des Messias Sohn Efrainfs 3). 	Indessen ist das 
Zeitalter (-1610-0 4) dieser Vorlaufer keine gltickliche , „die Zahl der 
Junger .des Wissens verringert sich, Kummer und Drangsal lassen 
die Menschen verschmachten. 	Leiden und Plagen erneuern sich, 
und ein Verhangniss verdrangt das andere" 5). Noch ergreifender als 
das Jamacp-name schildert der Talmud — Synh. 1. c.; Sota 49 b — 
die Sittenverderbniss.  dieser Zeit. 	„Knaben beschamen Greise, diese 
mtissen 	sich 	ehrerbietig erheben vor jenen, die Tochter widersetzt 
sich der Mutter, — es herrscht die Unverschamtheit eines Hun- 
des" s). 	— „Das ganze Reich verftillt dem Unglauben" 7) 	nzDri.li 
o ,pi-r. 	ny-rb 	nizl,nri ':.= 	--• . 	In 	dieser Zeit 	trifft die Menschen 
noch griisseres Ungluck. 	Gott sendet ihnen einen Honig, dessen,  
Verordnungen unerbittlich sind wie die Haman's 8): -rnyn r:= pri 
Inr:= mop r t-m-eriz "pn or-r.':. 	Ueberdies wird 	emu stellenweise 

1) nimnb ii3 913,n1 0,3,12)-) b‘n D-rn tillnll nrIriz tozb -rrirb 
int:1.mb Ns 1:•1 o•'-sa 	nos/ 1.,npri1 bi 	1.0 1:rtri 

2) orro:9 	:-Tba 	irt2 	m•- .tr,  by 	inrizo rib= 	riaT'r,n 	;Iron 
Iron,  nirrin yrInz, main mnit•tz -may!" lbz,  obln •mr) rnt* !VD] 

3) Vgl. ausfiihrliches hieriiber Succa 52 a; Midr. Jalk. 	1. c. Targ. Jonath. 
zu Exodus 40, 12; 	Cant. Cant. 4, 5; 	7, 3; 	Raschi 	zu Jesaj. 24, 18; 	Ibn 
Esr. Ps. 80, 18. 

4) Das bier oft genannte 'Mr! diirfte begriftlich mit dem pers. )1.9 con-
fundirt worden sein! 

5) brrri, -itynrri trtaYrin 	conzri 	,-rozbn 	Nn -ril law -rim 
is, 	rmninnz 	imp rn-q11 	nin 	nriiri MIMI 	1,3,3 	rnb= 

t,t3 	ri7rov3 t-0,11z ;Typo rt3iww-in 
6) Synh. 97 a. 
7) pi- 	ist hier, wie ich vermuthe , das aus dem Persischeu such ins 

Arabische iibergegangene k....4..\.3) oder e1)...,003 Unglaubiger, vgl. Vullers s. v. 
Vielleicht konnte man aber such 	bei dieser volligen sachlichen Ueboreinstim- 
mung der mitgothcilten 	parsisch-talmudischen Stellen an 	eine Corruption des 
Wortes .pvilz =_- pl-rx==e) LSO, der, wie erwlihnt, nach dem Volksglauben 
urn diese Zeit herrschen wird, deuken?! 

8) Ebenso erinnert der hier gar nicht passende Name des Konige (7) Haman 
welt eher an Hamftvend (vgl. obeu). 
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andauernder Regen fehlen (cf. den Malkosch des Jamacp-dame), grosse 
Hungersnoth herbeifithren und es sterben Manner Weiber und Kinder" 1). 

Indessen 	trostet 	R. 	Gidel, 	dass 	es 	mit Israel 	in 	den, 	dent 
Messias vorangehenden Zeiten loch nicht so arg bestellt sein werde. 
cf. Synh. 98 b : Ntrill)D qov,  ci '.:,"n mtun nu) •tztt, btr-o,  1,-ons) 
ri.': ISDN 031 pbn ? .1:1 	41:0 N 10011 ti .:. N. 	Dieser ausserst schwie- 
rige, meines Wissens noch nicht erklarte Satz ist auch nur durch 
das Vorhergehende verstandlich. — Wie erwahnt, nahmen die Par-
sen an, dass am Ende der Tage „Wiilfe und reissende Thiere" die 
Menschen anfallen und die von tausenderlei Plagen Geretteten zer-,,, 
fleischen 	werden. 	Diesem 	Volksglauben 	will der. trtistende Aus- 
spruch R. Gidel's entgegentreten. 	Der Sinn der Stelle ware sonach : 
Israel werde in der Zukunft tiberdauern mum ,n) 2) die b eiden 
Messiasse. 	Gewiss sagte zu R. Gidel R. Josef: wer dean sonst als 
Israel? 	„Weil, erwiederte R. Gidel, die Volksmeinung dahingeht: 
dass die Menschen durch : p'ni p':rt, — was Raschi in einer Er- 
klarung 	richtig 	mit r.p'-..-37oi :i•tplz721 	rp,n des Nahum 2, 11 ver- 
gleicht, 

	
— reissende und 	zerfleischende Thiere getOdtet werden." 

'Eine fernere Uebereinstimmung mit dem Jamitcp-name ist noch 
die, dass auch der Talmud als Vorzeichen der unmittelbaren Ankunft 
des Messias „die Finsterniss, welche dies e (bosen) Leute bedecken 
werde" angiebt cf. Synh. 99 a. 	•un:i .1r7N-r'D rtz,vrt 1:-... 	'ort ,>;. 
So sprechen auch oft die Midraschim (cf. Genes. Rabba C. 3, C. 
42 ; Tanchuma p. 16 u. s. w.) von einem nach der Ankunft des 
Messias sichtbar werdenden Lichte 3). 

Auch die mehrfach — Midr. Gen. R. C. 98; Midr. Jalk. zu 
Ps. § 682 ; Midr. Ps. zu C. 21 — genannte Behauptung, dass „der 
Messias drei Gebote (wohl jeder der Messiasse je ein Gebot) mit-
bringen werde ," recurrirt auf die gleichlautende Annahme der Par-
son, dass jeder Heiler einen noch nicht gekannten Nosk mitbringt 
(obpn); nur filgen die Midraschstellen polemisirend hinzu „class dies 
nur gegentiber den andern Vtakern, nicht aber fur Isr. gelte". 

III. 	Ueber die parsisch- talmudische Lehre von der 
Auferstehung. 

Seitdem Windischmann's „Zoroastrische Studien" veroffentlicht 
sind, wird wohl die auf die Autoritat Humours und Spiegel's sich 
stiitzende Meinung : 	„die Lehre von der Auferstehung der Todten 
(frashokerete, 	pirsi,.---_ fraschegard) 	sei 	der 	alteranischen Religion 
nicht bekannt gewesen", einer entgegengesetzten durch die von der 

1) Synh. I. c. 	. 
2) Dass bier die Worte roir,7z •:115 	die bei den Messiasse (blessias b. 

Josef und Messias b. Efraim) nicht die J a hre des Messias besagon wollen — 
geht ens der ganzen Zusamrnenhang hervor. 

3) Cf. auch unsere Abhandlung 1. c. S. 70 fg. 
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Auferstehung 	sprechenden 	Texte 	begrandcten Ansicht 	Windisch- 
mann's 1) gewichen sein. Ebenso wenig braucht es ferner betout zu 
werden, dass der, freilich noch in mehr als einer Hinsicht anignia- 
tische Bundehesh 	seinem 	wesentl ichen 	I n h al t e nach alt ist. 
Dies vorausgeschickt, konnen wir ftiglich von einer Darstelluug der 
parsischen Auferstehungslehre, und weil letztere in den Grundtexten 
nur andeutungsweise 2) und beilaufig erwahnt wird, von der Auf- 
erstehungslehre des Bundehesh 	reden. 	Wir werden daher bei 
unserer Parallele auch nur den Bund. resp. das 31. Cap. desselben, 
das von der Auferstehung handelt, vorzugsweise ins Auge fasscn, 
und 	nur den 	von Spiegel (Einleit. 	in d. 	trad. 	Sch. 	d. 	P. 	II B. 
S. 244 fg.) transscribirten Theil ausziehen, der sich mit talmudiscb 
midraschischen Ausspriichen vergleicheu lasst. 

Wir beginnen mit der .Frage Zarathustra's: 
iirtarAn rilprp ntiti-j ra in mi.] tin nin nt” 7 pre :rib! 
 	, 	:171 . 	lltitp 	It iqint•: 	nn ..inl 	7:075 
1 17 	PD t1011 ntrItt-J 11":1 	Ni4 I,71 "ii v7a nal latrii rta 
'1111ti 11 thrintl jala v3 mil 31 ni-ra 11 anntl rAvril 'ititi, 
OM OM 1:tr1112 -ii mat u;:itplloot r:q;zt-r; wurm bri372 	Tiltit.:11 
VAX, 	otpal 	.ori 	pm 	mop 	roiD 	mil 	roll 	.5yeva):4) 	rp;mr:11 
aim 	rnt-r7 	•r? . 	tiln -n 	mina 	mil 	it4a 	"jurip. 	orqt 	iiia9a.  

-) n, a, 	0 	=Pitt1; 	innn n-p= a:n nr? Tc. 'Pn ri??;r17 "IlDt•3 11,1.17. 
"In"719 nu.11-1 lunD rmzr17 bind itvn-q j7-1 13* 'Tin ..?
lava 	 5,rtaiir.),1 	ni tra. 	ilt-0 	5,rjarjr-ri 	V7a rm1;11 
rplrli in ro;Firr! r.131::, al rip itilvv,3 	rozil 	ma 	iait47rp.  

12 'A 11.?ilmr. 1.11 	r!?z 	t4 4.? 	Tilt= 	rp.nrri 	NI It 	mitt 	"I'3 	oN.74 

	

 	Vr,::= maw r 'itqtr,i 
„Den Kdrper, welchen der Wind fortgetragen 3), das Wasser 

fortgefiihrt hat, woher soil man ihn wieder machen, 	wie soil die 
Auferstehung der Todten statt finden?" 	Darauf antwortete Ormazd: 

„Wenn durch mich das Getreide geschaffen wurde, das, wenn 
man es in die Erde legt, wieder aufwachst und mehr wird; 	wenn 
ich den Baumen Adern gegeben babe nach ihrer Art; wenn ich 

1) Vgl. vorziiglich S. 231 fg. 
2) Cf. Vend. XVIII. 109. imem to narem nicerenaomi imem mo narem 

nicraraya& upactirem frashOkeretim 	,Diesen Mann iibergebe ich dir, diesen Mann 
gieb mir wieder zurfick bei der starken Auferstehung" 	Y9. LXI, 8 dareghemat 
aipi zrvanem upa 96ratim frash&kerestim hadha 9firaytio vagbuyilo frash6 kere- 
tiiit 	„Die lange Zeit bis 	zur Auferstehung, 	nebst der hehren , 	guten Aufer- 
stehung". Y9. XXX, 9 y6i im frashem kerenaon ahtlm „mochten wir diejenigen 
sein, die diese Welt neu machen werden" ( v. oben ) vgl. ferner fiber die oft, 
Y9. XLV, 19; XLIX, 11, LXIV, 61 und sorest vorkommende Redensart: hyat 
vacua frasb6temem „wie es dem Witten uach am forderlichsten ist". — Aus-
fiihrlicher fiber die Auferstehung handelt Zamyad-yest 11 fg. 

3) Der Ausdruek , dass der Wind den KOrper und die Seele der Bose-
wichter forttrage uud verwohe, kornmt auch Rosch-Basch. 17 a und Midr. Jalk. 

88 vor. 
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mit Bitumen und andern Dingen das Feuer geeinigt habe , 	ohne 
dass sie verbrennen 1) ; wenn ich in die Mutter das Kind gelegt habe, 
je der Haut, den Nitgeln, dem Blute, den nissen , Augen, Ohren 
und andern Dingen ibre Verrichtungen angewiesen habe --; wenn 
ich dem Wasser Ftisse gegeben habe; dass es laufe; 	die Wolken 
geschaffen habe, welche das irdische Wasser aufnimmt und herab - 
regn et, wo ich will 	 wenn ich jedes dieser Einzeldinges 
geschaffen habe: so war mir dies schwerer zu thun, als die Aufer-
stehung zu machen, da ich bei der Auferstehung die Hilfe jener 
babe, die nicht da waren, 	als ich jenes schuf. 	Merke nun auf.: 
Dies Alles ist einst gewesen mid ich schuf es, und das was ,schon 
da war, sollte ich nicht wieder schaffen konnen?" 

Alle hier beigebrachten Punkte kehren im Talmud mid Midrasch 
wieder. 	Das Bild von dem Getreidekorn, das in den Schooss der 
Mutter Erde gelegt in zahlreichen Halmen aufschiesst, wird oft fur 
den Beweis der Auferstehung urgirt cf. Synh, 90 b ; Ketub. 111 b ; 
Pirke DR. Eliezer C. 33: 	r-rtzm rum',  :-0:1-‘4± n-Impatu non mu 
r173Z1 ;V= nno 	1:1, 	irrola'za 	litrpm 	trp,ix -1,11)13', 	„Wenn 
schon das Weizenkorn, welches nackt eingegraben wird, in mannig-
fachen Rleidern von Halmen aufschiesst -- um wie viol mehr wer- 
den die Frommen auferstehen , 	die mit ihren Rleidern 	begraben 
werden." 	So 	wie 	der Band. das Wunder der Auferstehung mit 
dem Wunder der Geburt und dem des Regens zusammenstellt: ganz 
so der Talmud Taanith 2a; Synh. 113 a. 	 ninnclz 'a ,  
13,7aza Stu nron : in :ittl 	1-1, 123 	-1,3 	n-1137aa teat) rd prt 1,11.) 	i-I,3 
erroari n,,nn 	tz) rirmn, ron 	tz) nmal. 

”Drei Schltissel liegen in Gottes Hand, die keinem Gesandten 
anvertraut werden, diese sind 1. der Sehltissel des Regens, 2. des 
Geborenwerdens, 3. der Auferstehung", ahnlich Midr. Deuter. Rabba 
C. 7. 	und -Gesen. Rabba C. 13, 	wo,. ganz so wie im Bund., des 
Wunder der Auferstehung den beiden andern Wundern , als dks 
leichtero, nachgesetzt wird. 	Aber alle diese Stellen haben den Zu- 
satz : 	dass diese Schliissel nur in Gottes Hand liegen — wie ich 
glaube , aus Polemik gegen die parsische Annahmd des Bund., dass 
zur Auferstehung noch helfende Genien herbeigezogeii werden. 

Auch der im Bund. letztgenannte Passus kommt Synh. 91 a, 
fast mOchte man sagen : als Uebersetzung vor. 	„Ihr Thoren! sagte 
ein Unglitubiger zu Gabiha b. Pesisa, ihr glaubet: dass eines Tages 
die Todten ins Leben zurtickkehren ; — stirbt doch der Lebende 
und der Todte sollte wieder leben? Thoren ihr! antwortete der Ge- 
setzeslehrer,  , 	merke es Dir wohl : 	wer nicht war, ist; 	wer war, 

1) Vgl. Aber „das Feuer in den Bitumen" das sog. urvAzista-Feuer unsere 
Abb. 1. c. S. 33. — Auch nacb der talmudischen Ansicht lodert in den.  Bitu-
men Feuer und 1st es daher eM ganz consequentes Verfahren, wenn die judische 
Angelologie Gabriel, dessen Wesen Feuer ist (siehe des.), Aber das nin4n ':•111),= 
(Kochen, Reifen) Zeitigen der Baumfriiehte gesetzt sein hisst i cf. Synh. 95 b. 
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sollte der nicht von neuem sein konnen ?!" 	Ueber die Zeitdauer, 
in der die Auferstehung erfolgt aussert sich der Bundeh. wie folgt : 
tulp olnr "a 'Weir? rItrii /onri ri;x ppm rui3DE) po 

cilti-: 7,22;11 -17; trtl '444 	mn" 	'Pr 	-3.'?rmti 	3D 73 	"P)7z71D1 
". 	Mr; 	9PrIri 7002,Yroti nrui 	n'pri!? 	tri 	1.:43 	1$1.1Zrx 	"i:' - '?.DN.  
1?)3:77 	1.4 ;.; 	-1?-17; 	714110"Itt 11;1711i 	ntitt", 	;- 	*,. -P7iiNntill. 
„In 57 Jahren werden alle Korper gebildet seiu. Weun die Menschen 
sich hinstellen (aufstehen) Gute und Bose, so steht jeder da auf, wo 
er seinen Geist ausgehaucht hat. 	Wenn die ganze bekOrperte Welt 
ihren liOrper erhalten haben wird , macht man die Art e n. 	Was 
zunachst die Zahlangabe von 57 Jahren angeht, 	so ist nicht abzu- 
schen , warum gerade in so vie le n Jahren die Auferstehung voll- 
endet. werden soil. 	Windischmann a. a. 	0. S. 242 meint „es sei 
eine Parallele 	zur 	Geschichte 	des Menschengeschlechtes, 	Avo 	50 
Jahre verlaufen, ohne dass Meschia und Meschiane zengen , worauf 
sie dann 7 Paare hervorbringen, `welche 7 Jahren entsprechen." 	Ich 
wage eine audere Vermuthung aufzustellen , 	und fur die Leseart 
ntri tot41D = 57 die Conjectur: 	rlbtrIZrl 1.:o = 	75 vorzu- 
schlagen. 	Wir 	hatten 	dann eine symbolische Zahl, 	die an die 
SchOpfungszeit 	des Menschen 	erinnert, 	welche 	— 	nach Aferin- 
Gahanbar 19 —, 75 Tage betrug. 	Eine solche Reminiscenz bei 
der Neusc hOpfung des Menschen ware zum mindesten gut ge- 
wahlt. 	An diese Reminiscenz wurde sich aber noch eine zweite 
knupfen, namlich die ebenfalls 75 Tage dauernde SchOpfungszeit 
der Pflanzen vgl. Rivaiet (bei Spiegel trad. Sch. d. P. II B. S. 162)1): 

. 
l.41 ., %.1:.........*4 eilL.X.it..? 	¶...X*4 	1..,-.7 ..1:".....--kt:, 	z....:? 	o..,11 il ..) 	 ,)..,S 	.." 	 ...) ) 	) 	- 	 t_s - 	0 	.1 

0 .1'  L.53) 14 0.XX:,  11$ %.X .....r ) 04:55K? U .Sl..? 	..:.,.., j6 )9 )1.4 ., 
• "'—'''''''''.. 	? 

‘,..91, 0U...I it 33)  k.:....,.....42.;::4 )1 4.Nat?..94..)A 6.x 	yT ),) es...1.43  j...i... )c as?)  

1,-X.*.3 '-')."15 ''i,i)  k-51-4-514  ),) 	 '4) )̀L-4 1P jI 1-L"-.1, 0,-KI) Ok....A 	-AA' 
,3J3'. 	„Beim Schaffen machte er (Ormazd) zuerst den Himmel, eine 
Strecke von 24 mal 24000 Farsangen wurde das Hinaufsteigen bis 
oben zum Gorothman betragen. 	Nach 45 Tagen machte er das 
Wasser, nach 60 Tagen aus Himmel und Wasser die Erde, na c h 
75 Tagen 	die grosseu und kleinen Pflanzen". 	Die Ver- 
muthung, dass auch an die SchOpfungszeit der Pflanzen erinnert 
`Nberden soil, scheint mir um so annehmbarer, als ja, wie wir unten 
sehen werden, die Auferstehung nur mit Hilfe der Haomapflanze 
ermoglicht werden kann. 

Urn nun auf die jtidischen Quellen zurtickzukommen 	gestehe 
ich, das Moment der Zeitdauer, wahrend welcher die Auferstehung 

1) S. 164 ist in 	der 	Uebersetzung 	dieser Rivalet-Stelle Zeile 3 v. unten 
75 flir 57 zu emendiren. 
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vor sich gehen soli, 	n i ch t belegen zu konnen. — Im Uebrigen 
konute such der Talmud diese Ansicht nicht acceptiren, da vom 
gtreng monotheistischen 	Gesichtspunkte betrachtet, bei 'einer nur 
durch Gott zu bewerkstelligenden Auferstehung, die nicht wie im 
Parsismus auf dem Wege einer Arbe it, sondern einer, mit dem 
gottlichen Willen zusammenfallenden That vor sich geht — von 
einem Zeitmass nicht die Rede sein dad. 	So zeigt uns denn 
auch dieses negative Beispiel, wie ,der Talmud mit einem nur ihm 
eigenen Repulsionsvermagen bei der Entlehnung alles das ausschloss, 
was sich nicht monotheistisch gestalten and mit dem jiidischen Geist 
in Einklang bringen lasst 1 

Dahingegen begegnen wir im Midrasch der andern mitgetheilten 
Ansicht, dass bei der Auferstehung die Arten and Classificirungen 
der Menschen, je nach ihrer bei Lebzeiten eingenommenen Rang- 
stufe, festgestellt werden. 	cf. Midr. Jalkut Jesajas § 316: -limn= 
bin 7-rin , cr•rorr hz1 rin -rionl inlr'n -MI, iVbis,  riN l''d pm 
. . . 0'W= bb 711D ,trn'=. 	„Bei der Neuschaffung der Welt 
wird 	these 	von 	selbst feststellen die 	Classe der Frommen, ' der 
Konige der Propheten". 	Hiermit tibereinstimmend nimmt auch Tal-
mud Synhedr. 92 a folgerichtig an: dass die Menschen mit den bei 
ihrem Erdenleben ihnen anhaftenden karperlichen Gebrechen auf-
stehen werden, von denen sie erst dann geheilt werden, nachdem 
sie in ihrer Individualitat erkannt worden sind. 

Nachdem der Bund. vorausschickt, dass die Auferstandenen in 
einer grossen Versammlung (?Gerichtstag) zusammenkommen wer- 
den, fihrt er fort: pOil `p111 +n' 	ph VW? '111titi lt?..?tt 11 1.1 
n •11, 	-In 	rInt 	Ii0-1, 	rot 	311titi 11 	n 	ri,1.11 	11111 rp,11r1  
Inl-qui '1.11 nti 	r);&11 	otiti 	i n..7111 	iniv,tp; 	! in 	pv.in 
zyitcm 	7D1robt (13-lin) 	77i4.;:q 	17 pc, 	inn& 	rrirpNti 	Li-1 	pn? 
-1;.  1;16-Ati "irm iiirip lorrifs 	'7411'1 	7n 	14trutt.f. 	'nrIll 	7.7117 tirrl , 
111:1-nn ltiulai vii ntilN1 irilil ittr:ro. 	„In jener Versamm-
lung wird es sein, dass ein Bosewicht, weil er" mit einem Reinen 
in dieser Welt befreundet war, gegen den Reinen klagend spricht: 
Warum, als wir nook im irdischen Leben waren, hast Du mir von 
den 	guten Werken 	keine Kunde gegeben? 	Hierauf wird dieser 
Fromme ihm keine Antwort geben, mid jener wird in dieser Zusam- 
menkunft vor Schmach vergehen mtissen. 	Darauf werden sie den 
Frommen von dem 'Rosen trennen, die Frommen bringt man in den 
Himmel (Gorothman), die Bosen wirft man zurtick in die Halle". 

Ein zutreffendes Analogon hierfur giebt Midrasch Rabba Kohe- 
let 1, 15 	and Midr. Jalkut zu Kobel. § 967. 	„Es geschieht oft, 
dass 	eine Rotte Uebelthater 	sich zum Basen gesellen, der 	eine 
unter ihnen stirbt unbussfertig, der andere bereut seine Sunden, 
tibt Gutes mid wird einst aufgenommen in die Reihen der Seligen. 
Am Gerichtstage erblickt nun der Sunder seinen ehemaligen Mit- 
schuldigen gerettet and ruff: ist d as Gerechtigkeit?! 	Der Bussfer-
tige- giebt ihm keine Antwort. — Da krommt slob der Bosewicht 
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und ruft: Lasset mich hinein, dass ich zum mindesten die Grosse 
meines Genossen sehe. Thor! antwortet man ibm, in die Versamm• 
lung der Gerechten tritt der Freyler nicht ein, in die Gemacher 
der Reinen tritt nicht der Unreine." 

Der Passus von der, „Strafe der drei Nachte" und dass dem 
Qosiosch 15 Manner und 15 Madchen bei der Auferstehung zu Hilfe 
kommen werden — ist bereits oben angemerkt worden. 	Hierauf 
fahrt der Bund. fort: 	it•mji itliz r11.1:riti 74'1T/41731N umrm irm 
o1-i77] clorri '111N rr117;71M1 Irqri74(-1):-; 	nli 	ryq-i 	73,D 	13+3.tin 
7;. 	wv-il tii 	rinll 	IrINI:11, 	t•tp 	Inruirn 	1 riipurr: 	Tr 	ni 
;047r1  b'). +1'i)  `,1  rinks  ilra. (1-0)11i';P72Pr: :11qt4 ili7+1tt /411Nq 
'r). 	7:i° 1'70 X-1".977?574 I3'r.q 	IT 	740 	wrIN 	inll 	nnti 	i1'211  
rli-Irt oltiltill riprn.  13n 111$ n'ill Tiovi Inlitirp 190erti "li 

'Armuctin -inptel.  (T1-1).nri '-1 	tnrint. 	„Dann werden jilt' 	Feuer 
die Metalle der Berge und 110hen schmelzen und auf der Erde 
wie einen Strom bilden 	— dann lasst man alle Menschen wie 
durch geschmolzene Metalle hindurchgehen, damit sie rein werden. 
Wer rein ist, 	dem wird es scheinen, 	als ob er in lauer Mikh 
wandle, wer schlecht ist, dem wird es vorkommen, als ob er in 
der Welt durch geschmolzene Metalle ginge, 	dann werden in gro- 
sser Gluckseligkeit alle Menschen zur Unsterblichkeit gelangen." 

Auch Talmud 	und Midrasch 	sprechen 	wiederholentlich von 

	

einem einstigen durch die Sonne 	bewirkten Feuerbrand, der die 
Frevler verzehren , 	die Guten aber 	lantern, 	heilen, ja erfreuen 
wird. 	cf. 	Aboda Zar. 	3 a; 	Nedar. 8 b, 	detaillirter 	Midr. 	Genes. 
Rabba C. 7 ; 	Midr. Jalk. Maleachi § 593, 	1•113 	- 'rip 	123`I'5 	rei 
reivnrin wrilz (vote0-4xtov) miprInvz :inn 	einon ma"prs t•6ti 
rim 	1n-tyr7= 	W,L.: 	-riy 	L•61 	— ria 7,n1-1” 	tm,y..)-1 rte. 	„In der 
Zukunft 1) giebt es keine Holle mehr, sondern Gott wird die Sonne 
aus ihrem Behalter ziehen, 	die Frommen werden durch sie geheilt 
— gelautert — die BOsewichter gerichtet — noch mehr die From-
men ergtitzen sich an ihr."  

Nicht nut einzelne Menschen, 	auch gottlose Volker werden 
durch Feuerbrand 	gerichtet 	werden. 	„So gewiss die Sonne aus 
Feuer 	besteht, 	so gewiss werden (gottlose) 	Volker durch Feuer 
gerichtet". ;12 711' 	7,-rir) (0,ra1) or In um 1:u.) mn nn Midr. 
Rabba Exod. C. 15; ferner heisst es Jalk. Samuel § 161: 	„Das 
4. Reich, 	das sick tiberhoben hat, 	wird gerichtet durch 	Feuer". 
won :1711'7 :17211,  :-Int..”.) riv,v-1 rt1 1,72 	ausfuhrlicher Jalk. Jesa- 
jas § 304. 

— 	Nachdem 	sick die Anverwandten bei der Auferstehung 
gegenseitig erkannt haben, tragt sich folgendes zu: 	itiiFt 	orrit),N 
11111 	Item.c>ittp;til etqjrnt't - 	puptTp Irlt -prim" Li1N3 lin 
_ _ ---- 

1) Doss bier die Zukunct, wie im Bundeh;, die Zeit nach der Auferstehung 
gemeint 1st, bemerkt sehon der Commentator l'."1 z. St. 
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tr) b toq nig wril 1.11 1:::, Dal nTri14-: ON4 ll p D L•270:1; N_ 

n'nq " °N.71 '711i 	r10terl PP", Ill1  ;77 	IT "il Pr?n 	n'tmq 
mn.r17 Intill.rti 17:rly1 0'1,106 t1.1;12.rtiftiv1 n0r1 pn -iz03.1 rq z 
Dir'il tqin 	ll 	(i)'zi. 	172. 	i7'W.1z1 	PIO' 	11 	PP. 	urti'411M 	tiiin 
wiNtt tnrr-pa qp11;11 iqnri:t olniv Orm 72 13-NW  :1,1 Witt rop 
ItIv.?, wri 16:01z i;n. 	„Die MensClien erheben alle zusam- 
men ihre Stimme und erheben ein Lobgebet ein grosses an Ormazd 
and die Amschaepands — Ahura wird auf seinem herrlichen Thron 
ohue SchOpfung sein. 	Zur Zeit, wo die Leichname werden geschaf- 
fen sein, braucht er mein. keine Werke' zu vollbringen. 	Den Yacna 
bei der Wiederbelebung verrichtet cosiosh; — man schlachtet den 
Stier Hadhayaos bei diesem Opfer. 	Von den Fussen dieses Stieres 
und dem weissen Haoma bereiten sie das Leben (Sp.: 	Verstand) 
and geben es den Menschen and alle Menschen werden unsterblich 
sein immerdar". 

Iudem wir hinsichtlich des letzten Passus der citirten Bunde- 
heschstellen 	tiber den Stier Hadhayaos und den weissen Haoma 
auf den Anfang b) und c) verweisen — bemerken wir hier nur, 
dass auch nach dem Midr. Jalkut Pentat. § 535; 	Jalk. Samuel II • 
§ 	161; Levit. Rabba C. 13 und sonst bei der Auferstehung ein 
Stier sari nin oder nItt-r= geschlachtet und den Frommen zur Speise 
gereicht wird. 	Auch der im Bund. und den Zendtexten haufig ge- 
nannte weisse Haoma war dem Talmud und Midrasch begrifflich wenig- 
stens 	nicht unbekannt, 	da sie ebenfalls 	die Auferstehung durch 
„himmlischen Than" vollziehen lassen cf. Sabbat 88 b ; Chag. 12 b, 
Midr. Jalkut §§ 296, 375, 553, 748, Pseudojanathan zu Ps. 68, 10. 
Den citirten Stellen zufolge wird dieser Than im Himmel (Araboth) 
bewahrt and ist so wie Haoma nach dem Minokhired von unzah- 
ligen Fravashis, 	so nach 	den jtidischen Quellen von der schtitzen- 
den Nahe der Ophanim, Cherubim und Chajothengel, umgeben. 

So wie der Bund. nach der Auferstehung alle Menschen ein 
Lobgebet verrichten lasst , so 	werden auch nach Synh. 91 b „alle 
Propheten 	einstimmig 	in 	ein Lobgebet ausbrechen". 	7,-1,r1;! 
-mu 	',17= 	r.:n.ln 	rr-ozio 	7b 	0-N,]7. 	ausfuhrlicher Jalkut 	Jes. 
§ 296 	„Gott wird die in der Mlle gepeinigten Sunder begnadigen 
und sprechen: 	diese Unglucklichen 	haben schon sehr gelitten, 	sie 
fehlten durch die hose Versuchuug. — Sofort nehmen hierauf die 
Engel (Michael und Gabriel) 	die Sunder liebevoll an die Hand, 
wie ein Mann den andern aus der Grube zieht, so bringen sie die 
Verdammten •aus der Hone hervor 1), 	and waschen, reinigen and 
heilen sie von ihren Wunden , bekleiden sie mit kostbaren Gewitn-
dern und fuhren sie vor den SchOpfer and die Schaaren der Seli- 

1) So wie die Seelen der Biisewichter nach dem Vorgang des Paraismus in 
die Mille gezogen werden ( v. oben ), so hisst such der Midrasch consequent 
dieselben a us der Mlle ziehe n. 
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gen hin and insgesammt erheben sie ein Lobgebet" 1). 	Den Gedan- 
ken des Bundehesch, der tibrigens schon bei Plutarch vorkommt 2), 
dass Ormazd nach der Auferstehung keine Werke mehr verrichten 
werde — druckt der Midrasch in monotheistischer Fassung folgen- 
dermassen aus: 	r.)ltiln 	on -12D, rmr-12rib 	7.1.nym r  "IR , winw  
rouninm ,7Xi nInlii.73 „Himmel and Erde, die nach der Auferstehung 
ins Leben treten sollen , 	sind bereits von 	der SchOpfungszeit her 
fertig" — Jalk. Jes. zu C. 42, 9 — so dass also Gott keine Neu-
schopfung vollziehen wird. 

So wie ferner der Bundehesch den Heiler Qosiosh and seine 
Genossen 	den Yacna vollziehen litsst: so werden auch nach Midr. 
Rabba p. 142 b: die' Erzvitter and David (die ja auch bei der Auf- 
erstehung 	als Genossen des Messias erscheinen werden v. oben) 
eine Liturgie vornebmen. 	„Bei der Wiederbelebung der Welt giebt 
Gott Edensfrtichte dem Michael, 	dieser reicht sie dann 	Gabriel, 
dieser den Erzvatern 	bis sie an David gelangen , wobei 	sie den 
Segensspruch verrichten" 

Der Bund. scliliesst seine Betrachtung tilt folgenden trostenden 
Worten: 	lrnr rntel 	iNrIn '. zltit•rn '17 	-1&2411 	11i101 	I"?' 
177 -it•47?n .1? 1173N INT?. "17311 	PD 1401 " n411?""3 n'??"1 
MIAOW" 	rpaIrr .1.tt?.t•qti -rp-i pan 3/7n 11,;,n.qi 	 .;7? -r w3.12.p. 11 
rt-nil-g.17 	n,in 	In:u.? 3,.pcil 	ci-tasi-: 	.i 	... 	.1.rlo, 	, 	91P 	on 
ro;21:11. 	„Das Lana der Mille wird wieder der Vrohlichkeit der.  
Weft lurtickgegeben. 	Es ist Wachstlium in beiden Welten einge- 
treten , sie sind nach Wunsch unsterblich fur alle Ewigkeit. 	Es 

1) Eine tiberraschende Aehnliehkeit hat diese Stelle mit folgender aus dem 
Sadder Bund. 	(bei 	Spiegel, 1. c. S. 177): 	ty..i., 	.X.ii...:::. 	si.e,.$1. 	cjiii 	L.X.s.,I3  

0..:::l.4 zi:.:y... 	eS !, 	 5, 	0.)..f %:;,,..4...)3  ....kat .:;'. - -1.,.? rt.,..it 	04? tj,,jii 	)1010 
... 

)1 sje,S4)  tz.:....), n...sl> r ow, .3,...2. )(0.4.,..„?, L 	l.4.:,::;.3 j US vk Pi t..,L.1.5 
tsliii4- 0,.., 	..A' 1) roi. pa....?....)j...„1 ...x....):,..A.?  oi.A))1„,toto L,...4.e4  

''' c 	WO 	31 	.,:;:..3 J1 	..'- 1 	‘..N.L4L? 	hs)14.1 	t,...,”)3 	/4 	01..p. ,...,,:...% ..s- r•s""Jy? r 	••• 	v►  r* 	.J , 	: 
..7`;•A 	) 	 ,4 „nachher (nach der erlittenen Strafe) sind sie A 	4 	,.) l.*.i ...X.;.P.)...3 	re..3).k31 ".  
rein. 	Dann verteilit ihnen 	der gute gereehte Schopfer, er giebt den Befehl, 
dass von denen, deren Glieder verbrannt Bind, die Zeiciien (der Wunden) 	rer- 	4  
schwinden 	und (lass die Menschen alle gesund und 	rein vor dem Schtipfer 
Ormazd dastehen. 	Ormazd wird auch alien Menschen Kleider von der Art 
geben, wie man sie in 	der 4ten Nada auf den Davila legt — Seide oder 

\ ‘ 13rocat oder Burda — damit sie sic anzieben." 
2) De Iside 	et Os. 	C. 47 . 	. . . 	rev 	ei 	Za7.52.  ft 	p 1);Cr11,770CittEPOV 	19'64)V 

lie  e iteiv 	mai ri vairal; Pet: 1,9. a t xeovov, 	xalois ,7., 	01) Irolviv Tif, 	,,,ig 
croiree 	dv9v(6ng.) xotpropivip pi-retov. 	„Der Gott, 	der dies 	(das Aufer- 
stehungswerk) vollbringen 	werde, 	sei ruhig 	und 	rasto 	eino 	Zeit, 	die 	alter-- 
dings etwas lang ist, 	dem Gotte aber vie einem schlafendeu Mensehen miissig 
(erscheint). 
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heisst auch: „die Erde werde frei von jeder Unreinigkeit sein; die 
Erhebung der Berggipfel 	werde niedersinken und nicht mehr sein". 
Audi nach den bereits oben angegebenen Talmudstellen Abod. Zar. 
3 b ; Nedarim 8 a; .Midr. Genes. C. 6. und das. C. 26; Jalk. Jesaj. 
§ 296 u. s. w. 	wird einst die Mille verschwinden 	und das Bose 
dem Guten, das Unreine dem Reinen Platz machen. 	Ebenso spricht 
auch der Talmud von einer sehr grossen um diese Zeit eintretenden 
Frucbtbarkeit ; vgl.Ketub. 111 b. bh11.1” v•vrnti p-4o ,:t.: .t:= mi-, 
nin•b 1331.D`11). 	„In der Zukunft werden alle *unfruchtbaren Mame 
in Paitistina Frtichte tragen", vgl. das. 112 a, ferner Sabb. 30 b hyper- 
bolisch : 	oi, 	':nm rrrrn rt.:nowt) rri 	tr,-r.nst 	„Einst werden 
Mame tiglich Frtichte zeitigen", das. Inn ':t1-111),  rt.t .:.,Z rrTiZnma 
14-11 	rrmn ors t-11)17 MID 	„Einst wird das gelobte Land so 'geseg- 
net sein, 	dass ein Acker, auf dem eine Seah Frucht gesiet ist, 
funfmal zehntausend Chur tragt". 

Der letzte 	etwas 	dunkle Passus des Bund.: 	„es 	heisst, 	die 
Erhebung 	der Bergesgipfel 	werde 	niedersinken 	and 	nicht mehr 
sein", 	was 	nebenbei gesagt an Jesajas 40, 4' anklingt, zielt wahr- 
scheinlich auf eine einstige Umgestaltung der Erde ab', welche mit 
der Senkung der Berge gleichsam sich erheben wird. 	In der That 
wiederholt sich diese Ansicht in dem unterlegten Sinn, 	auch 	im 
Sadder Bund. 1. c.: k.X.:-...:A.? s.4.) z..4.. 01.A..>"4 x.14....,-- ....)j.4),Iplo 0.;  .....) 

r̀sD 	 d...,._S 	a.C...il......)..p. 	r.l.... co..?..... 	ts.::::,.-- -9 ..x,:::,L.t..i 	6t9 	 elyAlso cr.,.4.), 
04)1 jx.:iii, ...),L 0423  JS.  ts.4.5i4 a eil.t..z. 	,...)1.;11:i)l...?_, ,.)..:.:•., %.::....44.? 
,x,:::,1.1.4 Q.:,.........4) Ks" 	„Wenn nun der SchOpfer Ormazd alien Menseben 
Kleider gegeben haben wird, und die gauze Erde eben sein wird, 
so dass kein Berg auf ibr ist, so wird sie an Schonheit dem Para- 
diese gleichen; 	Sie wird mehr in die Hobe steigen, so 
dass sie in der Nahe des Himmels ist, und wird auch 
weiter sein, als sie jetzt ist." 

Hiermit ganz tibereinstimmend aussert sich auch der Midrasch 
Jalk. Jesaj. § 330. 	„In der Zukunft wird Gott vor den Israeliten 
ebnen die Wege, die Berge senken, die Thaler erhohen" r-3" „r -1-r." 
.-INI3373 	pitY 	$171113 	irpn 	'.:.3 	pl o•nrin nu 0:Ine: 1:1D11.172 —. 
Ebenso wird ferner das. § 362 und Baba Bath. p. 75 b. von einer 
bedeutenden Erhohung und Erweiterung der Erde gesprochen. Midr. 
Cant. Cant. 	p. 274 a wird sogar beinahe die Uebersetzung der so 
eben 	ausgezogenen 	Sadder 	Bundelieschstelle 	mitgetheilt : 	„Einst 
werde sich Jerusalem erweitern 	und werde in 	die Hobe steigen, 
so 	dass 	es reichen werde bis an den Thron der Gottesherrlichkeit 
( des 	Himmels )" 	ris,3» 	n14:-61 	rI*3,':•1 	nrvinrrl• 	0,17.T.:1-,- 	ni-ny 
'11=-1 NOM 13,. 

Ha. XXI. 	 • 	3J 
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Anhang. 
a) Die Ansicht, dass der Himmel des.  Eden aus Edelsteinen 

bestehe, 1st, 	wie ich mit Bestimmtheit glaube, 	ebenfalls aus dem 
Persischen hertibergenommen. 	Dieselbe Ansicht finden wir ausge- 
sprochen im Anfang des 31. C. des Bundehesch, wo es beisst: 	vsot 
Twit 110)  "i4"! 11.12.12 	 3"IZI,' 'ilrn P.  PrIP‘911 P"Pq DP", 
JE03-tupio 1 	nrri, 173. 	,Wenn 	durch mich 	der Himmel 	ohne 
Stiulen 	auf himmlische Weise 	von 	kostbarem Stoffe g l It nzend, 
von dauerhaftem Stoffe ist". — Nach dem Minokhired p. 136 „ist 
der Himmel aus stahlfarbigem Stoffe gemacht, den man auch Dia-
mant nennt". Text bei Spiegel Commentar tiber das Avesta p. 449. 

Diese Ansicht, dass der Himmel aus Edelsteinen besteht , war 
so gelaufig, dass das Zend : Himmel und Stein mit einem und dein-
selben Worte: acman bezeichnet. cf. yt. 17. 20; acma katomacao 
„ein Stein von der Grosse eines Kata", ahnlich Vend. XIX, 13 
a cane zacta drazhimnO katOmacaghO hefiti „Steine in der Hand 
haltend von der Grosse eines Kata sind sie." — Dahingegen Vend. 
das. 118: nizbayemi acmanem qanvafitem „ich preise den glan-
zenden H i mm el"; Mehr yt. 95 vicpem imat adidhaiti yat alitare 
mini a cm anemca „der (Mithra) alles dieses umfasst , was zwi- 
schen „Himmel" und Erde ist". 	In dieser Bedeutung kommt 
acman noch an zahlreichen Stellen vor. 	Vgl. Justi s. v. 

Wir gehen nun einen Schritt weiter and behaupten , dass der 
im Texte angegebene Midrasch ausser dem Begriffe: dass der Him-
mel des Edens aus Edelsteinen bestehe, auch das persische Wort 
qadhata, 	welches 	ein 	stehendes Epitheton 	des Himmelsgewolbes 
thwisha (np. j*,.,. Sapphir?), 	(cf. vd. XIX, 44. 55; 	yt. 10. 66), 
des Himmels: 	micvana 	(vd. das. 122; 	Sir. I, 	30; 	II, 	30),- des 
anfangslosen himmlischen Lichtes anaghra raocao (vgl. a. a.0.; yt. 12, 
35, 	17, 41) 1st — gleichfalls mit hertibergenommen and in das 
weichere 	•*-! 	assimilirt hat. 	Auf diese Weise ist das ursprting- 
lich im Zend ale. blosses Pradicat des Himmels gefasste qadhata 
mutatis mutandis als Nomen in der Bedeutung: 	„Edelstein" ge- 
braucht. 	Uebrigens kommt izlz noch Ezech. 27, 16 and Deutero- 
jesajas 	54, 12 	vor. 	Der in 	letzterer Stelle 	stehende 	Ausdruck : 
Ti,ricwri -m-m ,n»u.1 erinnert lebhaft an den zendischen Begriff: 
anaghra raocao qadhatao. 

b) Bei der far unsere Parallele wichtigen Vorstellung caber 
den im Bundeh.-Texte nur fluchtig erwithnten Hudhayaos und den 
weissen Haoma, 	sehen 	wir uns gendthigt caber diese, so welt es 
unserem Zwecke fOrderlich ist, einige Bemerkungen nachzutragen. 

Hudhayaos, nach Windischman (Zoroast. Studien S. 252; siehe 
auch das folg.) etymologisch aus sk. sah — tragen und ayus = Leben, 
also: der das Leben tragt oder : „der Geduldige" zu erklaren, wird 
Band. p. 37, 	16 and 45, 19 mit carcaok oder carcfik identificirt. 
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Dieses Wort zerlegt Windischmann a. a. 0. in car =Kopf + caoka 
=_-Nutzen ; carcaok wurde also Kopf des Nutzens =„niitzlicher Kopf" 
bedeuten. 	Da im 'Persischen auf die richtige Definition der Eigen- 
namen, in unserer zu ziehenden Parallele aber ganz besouders auf 
die Erklarung des in Rede stehenden Namens viel ankommt: erlati-
ben wir uns, unbeschadet der von Windischmann nur nebenbei er-
wahnten Definition einen zweiten Erklitrungsversuch anzustellen. 

Der 1. Theil des Wortes, nimlich car, ist jedenfalls _-_- Kopf 
(np. 	3.....); nur mochten wir lieber car = care, im tibertragenen Sinne 
Haupt=_-Herrschaft nehmen. 	In dieser Bedeutung kommt das Wort 
an zahlreichen Stellen des Zend vor cf. Yc. XXXI, 21: qapaithyat 
khshathrahya care) „der -das Haupt seines Reiches ist"; das. 7. 34. 
tavach carem „unter Deine Herrschaft" vgl. noch das. XIII. 14; 
XLVIII, 9. u. s. w. 

Den zweiten Theil: 	caoka oder cfika glaube ich als Adjectiv- 
Derivat der Wurzel cuc (Vend. II, 21, IX, 195 , Yc. XXXII, 14 
u. s. w.) 	brennen, leuchten, fassen zu cliirfen. 	Vika in der Sub- 
stantivbedeutung : 	Licht kommt beispielshalber Mihr yt. 	23 	vor: 
apa cashmanio cfikem „w.eg von den Augen das Licht" (Sehen); 
ferner noch Bahr. yt. 	33; Din. 	yt. 	13. und bestimmter Mihr yt. 
107. ughra vazaiti khshathrahe, crlra dadhaiti dattmana darat Vika 
deithraby8 „Gewaltig an Herrschaft fahrt er (Mithra), schtines Licht 
(der Augen: Spiegel: Sehkraft) von fern leuchtend giebt er den 
Augen". 	Mit cfika hangt wohl unstreitig zusammen coca das Reine, 
Klare 	cf. Yc. XXX, 	2. craota geus his vahista avaenata Out 
managhO „Es hare mit den Ohren das Beste 1  es sehe 'das Klare 
(Reine) mit dem Geiste". 	9arcaok = carciik hiesse demnaeh: 	die 
Herrschaft des Lichts, 	oder die Herrschaft des Reinen, 	Klaren, 
concret: der Leuchtende, Klare, Reine — eine Definition, die auch 
sachlich in dem 31. C. des Bund. gut passen wurde, wo bei der 
mit Reinigung (durch den Feuerbrand) vorgenomnienen Auferstehung 
der Stier der Reinheit geschlachtet wird. 	Der im Texte stehende 
Hudhayaos .----, Geduldige durfte ein blosses Epitheton des carcaok 
sein mid vom Verfasser des Bund. im Hinblick darauf, dass der 
Stier g es chl acht et wird, vorslitzlich gewithlt sein! 	Den Schltis-
sel zu der Definition, dass carctik der Klare, Reine, Leuchtende 
mid Hudhayaos ein blosses Pr it dicat des Stieres ist, giebt uns 
folgende Bund.-stelle. S. 40. 15 heisst es namlich: Von Anfang der 
Schopfung fiat Ahura wie drei Lichter geschaffen, unter ihrer Be- 
wahrung und ihrem Schutz sind die Welten alle gewachsen. 	Unter 
der Herrschaft des Tahmuraf nainlich, als die Menschen auf dem 
Rucken des Stieres carcitk 	von Ganiras zu den tibrigen Keshvars 
ubersetzten und der Wind in einer Nacht mitten im Meere die 
Feuerbehalter (d. h. das Feuer in den Behaltern) ausloschte, 	wel- 
d ies 	man 	namlich 	auf dem Rucken des Rindes an drei Orten 

39* 
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gemacht hatte, welche der Wind sammt dem Feuer ins Meer warf: 
da erschieneu statt aller drei Feuer jene drei Lich-
ter auf dem Ort des Feuerbehalters auf dem Rack en 
des Ri n d es , bis der Tag kam und die Menschen auf dem Meere 
weiter luhren und Gim in seiner Herrschaft hat alle Werke mit 
Hilfe dieser drei Lichter 	(Feuer) besonders gefardert". 	Wie der 
Schlusssatz dieser Stelle, ausdracklich hervorhebt, war die Bedeutung 
dieser drei Lichter von ungeheurer Tragweite — und careak kommt 
das indirecte Verdienst zu, 	diese Lichter erhalten zu haben, 	inso- 
fern er in jenem kritischen Augenblick der Gefahr im buchstabli-
chen Sinne Trager der Lichter war, und solchergestalt den Name') : 
Herrschaft des Lichtes 	oder : der Leuchtende, Klare wohl verdient. 
Aus dieser Stelle erhellt aber 	auch gleichzeitig, 	dass carcak von 
ebenso grosser Geduld als physischer Starke gewesen sein musste —
was auch Bund. das. 37. 16 ganz besonders pointirt, wenn er be-
richtet: „auf dem Thicken des Rindes car* gingen no e u n G a t - 
tungen von Menschen". 

Fassen wir die hauptsachlichen mythologischen Zuge fiber car-
cak zusammen: so ergeben sich uns folgeude Punkte a) carcak — 
dessen Epitheton Hudhayaos:-_-_- geduldig ist — wird bei der Aufer- 
stehung geschlachtet und den Frommen zur Speise gereicht ; 	b) ist 
ein Stier von Riesengrasse und Starke, 	wozu noch c) der Punkt 
hinzutritt, dass carcak, nach Bund. p. 20, 3; 28, 13, siehe Wind. 
1. c.,— „urspranglich mit seinem Paare geschaffen wurde, und zwar 
ein Mann und ein Weib". 

Eine unverkennbare Aehnlichkeit mit diesem so eben geschil-
derten fabelhaften Stier careidc hat der in Talmud und Midraschim 
oft genannte Stier: mit Namen: 	-Ir: nitn oder roarto, welch letz- 
terer Name aus Hiob 40, 15 herti6ergenommen ist. 	Was zunachst 
die Etymologie des Wortes n3rt 	-otz) angeht, so hat man bisher 
-,:ri in der Bedeutung: wild genommen nach Analogie des iNn3 .1.17+r) 
der „wilde" Hahn. 	Diese Uebersetzung scheint uus jedoch durch 
nichts motivid zu sein. 	Vielmehr sind unserem Daftirhalten nach 
die 	den persischen 	fabelhaften Wesen nachgebildeten sagenhaften 
Figuren in ihrer Namensbezeichnung entweder aus dem persischen 
Namen corrumpirt, wie wir dies in unserer schon genannten Abhand-
lung von 1=1'13 == Varaghna; und &N-Irrin = barezhdi = bare-
zaidlii (S. 101 fg.) gezeigt haben, oder sie sind Uebertragungen der 
persischen Namen 	in begrifflich verwandte 	hebraische oder dial- 
daische. 	Dies 	ist 	auch mit -1mr: 	`lit) und ti -i; !::13rirl 	der Fall. 
So sind wir jetzt zu der Ueberzeugung gekommen , dass der S. 83 
N. 3 unserer Abh. mit cinamra s a chlic 11 vollkommen identische 
Vogel tins b153-In etymologisch nichts anderes als die chaldaische 
Uebersetzung des •ersteren ist und Ilabn des Kerns, des Sam en s 
bedeutet au(' Grund der (das.) angegebenen Belege. 
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Dieselbe Analogic bietet auch -inrt -nu; 1), welches eine blosse 
Uebersetzung des carcfik ist 	und der „r eine Och s" bedeutet. 
Merin bestarkt uns noch eine Stelle im Pseudojonathan zu Ps. 50, 10. 
wo es heisst „fur die Zeit der Auferstehung sind bestimmt fur die 
Frommen r eine 'Mere, namentlich der -in -on 2) , der taglich an 
tausend Bergen 	weidet". 	'In mm pz-s 04143I3 N'ip--ne, .n,-trix, 
ND/:0 ji-ou +nl,_ bDn ,Y-II — Aber auch sachlich steht unse-
rer Parallele des -la inv mit carefik,nichts entgegen. 

So wie von carciik heisst es auch in den schou im Texte 
mitgetheilten Stellen von -inn -ow, 	dass er nach der Auferstehung 
g e s chlach t e t und den Frommen zum Mahl dienen wird. 	So wie 
carcuk ist auch Schor Habar ein Riesenthier, das „auf tausend 
Bergen weidet 	( nach der poetischen Ausdrucksweise des Psalmi- 
sten C. 50, 10 bucbstablicli gedeutet) 	uud sein Futter verzehrt" 
Targ. 	z. g. St. Levit. Rabba C. 22; 	Pirke D. R. Eliezer C. 11. 
1.n 	rf:,  1•1:13V 0,-In Ott iz,-, 	p':•N 1-17 nxi=ni tvr; nno rvirm 
n:"Dut win, 	trzle, 	12,73. 	Endlich wird so wie von carcfik, so 
auch von Schor Habar besonders hervorgehoben, dass er bei der 
SchOpfung als Mann und Weib ist geschaffen worden. 	Hierin diirfte 
auch unseres Eraehtens der Erklarungsgrund Hegel', 	dass Schor 
Habar wegen dieser seiner Dualitat mit dem Hiob 40, 15 als Plural-
bildung vorkommenden Worte : ronrin identificirt wird ; vgl. hieruber 
ausliihrlich Tractat Baba Bathra p. 74 b. 	— 

c) In dem angegebenen Bundeheschtexte heisst es ferner, dass 
ausser dent zu schlacbtenden Stier Hadhayaos noch der weisse Haom 
zubereitet wird, um die Auferstehung zu ermoglichen. 	Dass 	die 
Haomapflanze , 	Vend. XX. 	15; 	Ormazd yt. 	44 auch Gaokerena 
genannt, schon in 	der altesten Zeit eranischer Mythenbildung als 
ein Mittel der Auferstehung angesehen wurde, zeigt schon die merk- 
wfirdigste Analogie 	 die zwischen der Sagengestaltung des Haoma 
its Zendavesta und des Soma der Altesten brahmanischen Lehre 
herrscht 3). 	Aus der genannten Vendidadstelle geht auch in der That 
hervor, dass Ahuramazda gleich bei der Schopfung der Pflanzen auf 
die einstige hohe Verweudbarkeit des Haoma Rficksicht genommen 
hat. 	So heisst es dass adha •azem yo ahuromazdao urvarAo bae- 
shazyao uzbarem paouruis poilru catho paouruis pore baevano Sim 
gaokerenem pairi „dann brachte ich, der ich Ahuramazda bin, hell- 
same Mute hervor viele hunderte, 	viele tausende; viele zehntau- 
sende um den einen Ga o k er en a". 	Dieser bildet sonach recht 
eigentlich den Mittelpunkt in der urweltlicheu 	PflanzenschOpfung. 

1) Solite vielleicht hei dem ersten Theil des "Wortesniimlich nlui=--"Iit 
auch an car gedacht werden kOnnen?! 

2) Aus dieser chalditiscben Uebersetzung des hebr. Wortes ist mit Ueber-
gehung des hartern 1 in 1.,  Chul. N1:31n entstanden. 

3) Vgl. die griindliche Abbandlung Windischrnann's in 	den Abhandlungen 
der k. Bayer. Acad. der Wissenach. Bd. IV. S. 127 fg. 
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Als solchen preist man ihn auch Ormazd yt. 1. c. als „den starken 
von Ahura geschaffenen Gaokerena" gaokerenem cdrem mazdadhatem 
cf. yt. 2, 3 ; 	Siroza 7. 

Indem wir uber die Einzelheiten auf Windischmann's und Spie-
gel's grundliche Untersnchungen verweisen 1) erwklmen wir nur eiuer 
ffir unsere Parallele hochst wichtigen Stelle. 	Diese ist im Anfange 
des 18. C. des Bund. die also lautet: In dem Gesetze wird gesagt : 
Am 1. Tag, als das, was man den Baum Gokart nennt, im See 
Ferahkant 	auf einem dunkeln Berge gewachsen ist; 	man bedarf 
seiner zur Wiederbelebung der KOrper, denn man bereitet von ihm 
die Unsterblichkeit. 	In Bezug auf ihn hat Ganamainyo in diesem 
dunklen Wasser eine Eidechse geschaffen zum Gegner, um den Hom 
zu verderben. 	Urn 	diese Eidechse zuruckzuhalten schuf Ormazd 
zehn Kahrfische, die den Horn immer  urn krei sen — n am e nt - 
lich hat „einer" dieser Fische den Kopf immer gegen 
die Eidechse zugekehrt — das grOssle unter den Ge-
schOpfen Ormazd ist jener Fisch." 

Uns 	interessirt' vorldufig bloss 	der letzte Passus: 	dass Kihr- 
mall , das grOsste unter den WassergeschOpfen Ormazd, 	bestandig 
die Eidechse umkreist, urn den Hom zu schtitzen. 	Dieser Mythus 
ist alt. 	Schon yt. 14. 29 spricht von einem Fisch: Kan') macy6 
(-z----- karma:hi) 	und ruhmt von ihm, 'class er eine „starke Sehkraft 
besitze, die ibm gab Verethraghna, welcher Kahrfisch 	unter dem 
Wasser ist, der in der weituferigen, tiefen, tausendkanaligen Ragha 
eines Haares Dicke sieht, das sich im Wasser bewegt" aomca cdkem 
yem baraiti karo macy6 updpo yo raghayao durae paray6 gafrayao 
hazagrO-viraytto varecO-ctavaghem apo-urvaecem marayeiti. 	cf. noch 
yt. 16. 7 Vend. Sade 489. 

Diese hier beigebrachten Momente reichen schon hin, um die 
Analogie zu erhdrten , die zwischen dem Kahrfisch und dem irv., 
des Talmud und Midrasch herrscht. 	Auf diese weist zundchst die 
Etymologie des Wortes hin, da irril 	(cf. Jesa j.27, 1; Ps. 104, 26, 
Hiob 40, 25 fg.), wie viele Lexicographen mit Recht annehmen, von 
der ring eln den, k r e i s e n d en Bewegung so benaunt ist. 	Die 
judischen Mythophanten haben daher mit grossem Geschick diese 

1) Derselbe in seinen Zoroastr. Studien S. 165 fg. 	Spiegel's Einleit. U. B. 
der Avesta-Uebers.  LXXII ; III. B. S. XLI fg. ; dessen Parsigr. S. 170. 172 —. 
Bemerkeuswerth ist noch, dass „die Wissensehaft des Haoma" d. h. der Um-
gang mit dem Haoma bei der Auferstehung ausser dem gleiclummigen personi- 
ficirten Genius : 	Hama 	noel) Asha zugeschrieben wird , 	als dem Genius der 
Reinheit XOT .  irtyl"2 	(Cf. Y9. X, 19), well, wie ich glaube, such er, so wie 
der Genius Haoma (das. 14) bei der Auferstehung a cti ve n Theil nehmen wird, 
cf. 	Yc. IX, 59 ; 	XLVII , 	1. 	Folgerichtig musste aber der Parsismus dem 
Aeshma , 	der ja bei der Auferstehung vernichtet werden soil , 	die Wisseu- 
schaft des Hamlin abspreehen , wahrend „die andern Wissensehaften mit ibm 
verbunden sein konnen". 	Iliermit ware, wie ich glaube, die von Spiegel (Yc. 
X 19 Note 1) aufgeworfene Frage beantwortet ! 
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. 	 . 

Namensbedeutung 	engehnt fur die begriffitehe tehersetzung des 
Kihr-miiiii, dessen hauptstichltehste Funktion, wie erwidint., ini It m - 
kr eisen der Eideehse .beaeht.  

Aber aueh die s ae Miele Ueberoinstinimung zwischen I.(ihr- 
mai and 111,1$ 	ist unverkenahar. 	"Weil, an letzterem wird B.. 
Bathra 76a ; 	Jalk. Jes. § '361 die groste Sehlwaft. gerOnnt. 	Isdidr.• 
Jalk. zu Jena § 650 liisst ibn „mit Angell, leuehtenden and Ora- 
leudea Seheiben 	Shil)ich , 	versehen 	sein" . &roe .r110.14it 	l'>`?!. 
.rwveroa (ipitirra). 	Vgl: had die Erzfiblung in B. Bathra 74 b, we 
'It. Jehosua, der auf dem Wasserspiegeb -ein strahlendes Licht gese-
hen haben wilt, gefragt wird: „Vielleicht bast 1:)u die A u gen des 
Leviathan gesehen". 	So wie ferner Kithrmithi der grosste Fisch 
(Hach Build. 68. 4 rat .1-:-... Haupt der Wasserthierej genanut wird, 
so heisst es aueh von. .,,Leviathan, (lass er lIchnig alter Wasserthierd 
ist" D'qg /Al lib 	0 Istn: )11,  !CD aiti. 	thdqiell wird auth Leviathan 
,mit der AU f.e rs to hung zusaminengebracht, so vie littlirmolii die 
Eidecbse his zur Auferstehungszeit tn.' .unikreisen hat. 
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Uebor Kedem , Ketdim, Themiin u, s. W. 
Von 

Dr. N. GrUnbaum in New York *). 

So 	wie der Syrer und Arabs Erpen. 	das 	071.13 	471-9-1 	( Deut. 
33, 15) — analog dem anderen b-R.  ,-1-rt (Num. 23, 7) — mit 

.„ Berge des Ostens" ubersetzen , so wird die zwiefache Bedeutung 
des Wortes Dv auch umgekebrt von der Auslegung dahin benutzt, 
um 	dasselbe in zeitlichem statt in raumlichem Sinne zu deuten. 
Dieses ist nicht nur bei dem DIV:. Gen. 11, 2 der Fall, bei wel-
chem die Bedeutung „von Osten her" nicht gut stimmt, und das 
daher Onkelos mit tirt,73-9 ubersetzt, wie es auch von der Haggadah 
(Bereschith rabba sect. 38, 	Pseudojonathan z. St.), von Philo 	(de 
confus. 	ling. 	p. 	258 	ed. Col.) 	und Origenes 	(homil. in Num. XI; 
c. Cels. 5) 	im allegorischen 	Sinne 'genommen wird — auch das 
rr.livo 	Gen. 	2, 	8 	wird von 	der 	Haggadah (Beresch. R. 	sect. 15, 
Nedarim 39, Pesachim 54) dahin gedeutet, dass der Garten Eden 
fruiter noch als Himmel und Erde erschaffen worden sei, und wird 
in diesem Sinne auch von T. Jonathan (ens/ 	riv-m 	alp) para- 
phrasirt; 	ebenso ubersetzen es Onkelos (1,73-Ipt2n), der Syrer ( c--0  
...-Letz) 	und Arabs Erpen. (3;')S1 cr.). 	In 	demselben 	zeitlichen 
Sinne tibersetzen dieses on.72 	Aquila (dur6 In 	 ), 	Symmachus 
(ix necOrtig), 	Theodotion 	( tv nectirot) 	und 	auch Hieronymus 
(Quaestt. in Genesiu p. 307) schliesst sich den letzteren, 	von 	ihm 
angeftibrten, Uebersetzungen an. 

In Bezug auf dieses, bei der Beschreibung des Paradieses mehr-
fach vorkommende trip. vermuthet Renati (Hist. des langues Semit. 
p. 	466 	N. 2. ed.), . dass 	dieser Ausdruck 	hier 	nicht im 	stricten 
Sinne zu nehmen sei, sondern gemass der phantastischen Topogra-
phie, eine durchaus vage Bedeutung hat. 

Diese Bedeutung liesse sich aber vielleicht auf das Wort nip 
iiberhaupt ausdehnen, in der Weise, dass dieses Wort nicht immer 
und nicht in alien Formen den Osten bezeichne, sondern auch zur 
Bezeichnung des Sttdens gebraucht werde. 	Zur Begrtindung dieser, 

. allerdings paradox scheinenden Ansicht mOge es gestattet sein, eine 
'allgemeine Bemerkung vorauszuschicken. 

*) Auf den besondern Wunsch des Herrn Verf. , 	dem die Aufnalnne seines 
Aufsatzes schon friiher zugesichert worden war, 	wird hierdurch bezeugt , 	dass 
letzterer bereits im J. 1863 an die Redaction der Zeitschrift eingesendet worden ist 
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Bei einer geographischen Bestimmung, bei welcher es darauf 
ankommt , sich zu „orientiren" — wie der bezeichnende Ausdruck 
heisst — muss natitrlich Ein Wort auch immer Eine und dieselbe 
Bedeutung haben. 	Allein neben dieser geographischen, viertheiligen 
Darstellungsweise giebt es noch eine andere, ursprfinglichere, mehr 
sinnlich-poetische, 	bei 	welcher die Zweitheilung 	vorherrschend ist 
und bei welcher zugleich das Gegeusatzliche 	schroffer hervortritt. 
Es liegt in der menschlichen Vorstellungs- und Ausdrucksweise das 
Bestreben — wie das W. v. Humboldt in seiner Abhandlung Ober 
den Dualis darlegt — die Dinge in dualistischer Form aufzufassen, 
und zwar ist diese Zweitheilung entweder dichotomisch, mit Her- 
vorhebung der Gegensatze, 	oder symmetrisch - parallel , 	mehr ein 
Gegenuberstellen als ein Entgegensetzen (welche beide Arten aller- 
dings nicht immer streug geschieden werden kOnnen). 	Diese Aus- 
drucksweise findet besonders da statt, wo die Grosse und Erhaben- 
heit eines Gegenstandes hervorgehoben werden soil. 	Urn die Macht 
eines liOnigs auszudrucken, giebt man ihm den Titel eines Beherr- 
sellers zweier Welten , zweier Meere, 	eines Machtigen 	zu Wasser 
und zu Lande (in England fuhrt sogar der Chief-Rabbi den offizi-
ellen Titel eines Land- und Seerabbiners), und selbst der, mit poe-
tischen Ausdrticken eben nicht verschwenderische, Talmud gebraucht 
gerne die Redeweise „Alle KOnige des Ostens und Westens" statt 
„Alle libnige der Erde". 	In den semitiseben Sprachen zeigt 	sich 
die Vorliebe fur- diese dualistische Auffassung in 	den Ausdrucken 

-.7..31 	1 • ....ic 1) , 	(°"` 	1.3 L.J,otil 2) 	wie nicht minder in der Benennung 1- 	• 	5 • 	•  
04,3)0 y3 — wenn auch nicht in der ursprunglichen so doch hi-
der dem Worte untergelegten Bedeutung 3) — und scheint sogar in 

1) Es gebort wohl auch hierher, dass wie in 15:0, j7.4{ such sonst der 
Gegensatz der Begriffe durch den Gleichklang der Witter hervorgehoben, die 
Dichotomie 	also durcb 	den 	Parallelismus verstiirkt wird, 	wie in den arab. 
zweitheiligeu spriichwortlichen Redensartcn nod den VolksspriichwOrtern ( dem 
V111:7 7,1,2”2 , wie es der TalMud im Gegensatze zum ethiseheu Spruche nennt). 
Bei dem Ol.,17.372 	net);, 	rli::;111:. 	rtr.i.n.: 	des Jesaias (5, 7) erhiiit durch den 
tiusseren GlOiehlilang der Contrast zudefeh eine ironisehe nrbuttg. — Andrer-
seits zeigt sich die Vorliebe fiir die paarweise Gruppirung in den Assimilationen 
Hark Marfa,. Nitkir Munkar, Habil KAM, Harun Karun , dalfit TAM, und 
den Stiidten Gabolka (im Osten) Gabolka (im Westen. Tabari; 	Dubeux Uebers. 
c. 7. p. 32). 

2) Bei Coude (Domination de los Arabes en Esp. II. e. 13) nennt Moham- 
mad Ibn Abbad in seinem Briefe an Alfons VI. den Titel des Letzteren 	„13e- 
herrseher zweier Nationen" eine eitle Anmassung; 	dass Alfons hierin eben nur 
die Amber nachgeahmt, zeigt sich in einem andern Titel desselben , grant van-
cedor (Marina, teorin de las Cortes T. III. p. 1), der eine Uebersetzung des in 
iihnlicher Weise gebrauchten ,,,......R..*.ic zu sum 	scheint. 

3) Ztschr. v111, 442 f, IX, 214; 	Ilottinger, hist. or. p. 36; vgl. Surftri in 
Caspari Gr. arab. p. 291; Mirehond hist. of the early kings of Persia transi. by 
Shea p. 434. 
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dem 	mobammedanischen Halbmond 	(auch ein D'alkarnein ) 	ihren 
heraldisch-symbolischen Ausdruck gefunden zu haben. 	So auch ist 
unter 	alien Epitheten 	zur Verherrlichung Gottes keines 	vielleicht 

so bezeiehnend wie das einfache yji.4.31.5  , ji,f:.....ii el , 	and so wird 
„der Name Gottes gepriesen von Sonnenaufgang bis Sonnenuuter-
gang" (Ps. 113, 3) „Nord mid Stid — Er hat sie erschaffen (Ps. 
89, 13), Ihm ist der. Tag, 	Ihm auch die Nacht (Ps. 74, 16) Er 
bildet das Licht und schafft das Dunkel (Jes. 45, 7). 	Die Vorliebe 
fur die paarweise Gruppirung zeigt sich ferner in dem arabischen 
Dual 9 , in welche Form nicht nur diejenigen Dinge gebracht wer-
werden, die von Natur aus zusammengehdren, sondern auch solche, 
(lie nur Einen Bertihrungspunkt gemeinsclaaftlich haben, 	und deren 
Zusammenfassung also auf blos subjectiver Vorstellung beruht ; in 
gewissem Sinne aber ist die Dualform, in weiterer Ansdehnung, 
zugleich 	eine EigenthOmlichkeit 	der semitischen Darstellungsweise 
tiberbaupt. 	Die Genesis beginut mit der Schopfung des Himmels 
und der Erde 2) — wie dieses denn auch ein stehendes Epitheton 
Gottes ist — Gott trennt und benennt Licht und Finsterniss, Land 
and Meer, es wird Abend, es wird Morgen; bei den Gestirnen wer-
den die zwei grossen Lichter 3) besonders hervorgehoben , and die 
gauze Schopfung findet ihren Schlusspunkt in dem i71:.:p "1:r47 (Gen. 
8, 	22) das zugleich ein Gegentiber and ein Entgegen ausdrtickt 4). 

1) So wie die Volkssprache in der Regel die bedeutungsvollen Endungen 
vernachlassigt und statt derselben lieber besondere Wiirter gebraucht, so ist es 
einer der Unterschiede zwischen Saadias und Arabs Erpen. , dass wo Ersterer 
die Dualform bei 	Hauptwortern bat, Letzterer (obschon auch das Vulgiirarab. 
den Dual hat), 	die Umschreibung durch .e....,) vorzieht, ganz in der Weise wie 	

ve das deutsche „ein Paar" den alter Dual 	rdriingt hat. 
2) Die Worter D.!721q, (und die poetischen Synonyme bin ti"170 	und 

y7r.:1. bilden, ihren Grundbegriffen nach, selbst einen dualistischen Gegensatz 
(v. Bohlen zu Gen. 1, 1. 	Gesen. thes. 	s. v. ''1N, Pococke misc. phil. p. 35), 
was in keiner der bekannteren Sprachen der Fall ist; 	ebenso, und gewisser- 
massen parallel damit ist der Gegensatz 	zwischen Gott und Mensch in den 
Wortern ',b!)  4  I'd und 011 	(rflIbt 'R , Ilii7t1,) ausgedriickt. 

3) 01)4111 (Schultens Meidan. Prove. No. CIV) wiirde Sonne und Mond 
in Einem Worte ausdriicken. 

4) Im Talmud ( Chagiga 12) vierden zehn, am ersten Tage geschaffene 
Dinge paarweise aufgeziihlt: Himmel and Erde , Tohu und Bohn, Wind und 
Wasser, Licht and Finsterniss, die Tag- und die Nachtmessung. 	Ganz gemiiss 
dieser paarweisen Zusammenstellung heisst es im Midrasch (Beresebit R. Sect. 
11 zu Gen. 2 , 3) — and zwar wit eigenthilmlichem Anklange an die philoni- 
sche Ansicht, 	dass die Siebenzahl 	gleichsam .1p> rede (istanied•svos sei 	(leg. 

‘ Alleg. 33. mund. opif. 17 ed. Col.) — der siebente Tag, der Sabbath sei, with-
rend von den iibrigen Tagen je zwei zusammengehorten, allein iibrig geblieben, 
und babe deshalb die Ecclesia Israel On+ rwz) als Lebensgefiihrtin (11T p) 
zugesellt bekommen. 	Dass namlich Israel unter den Volkern allein sei, 'wird 
(Schemoth Rabba a. 15) sehr hiibsch an die Buchstaben des Wortes 1:1 in der 
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Ebenso wird bei der Neugestaltung der Erde das gauze Sein der- 
selbeu in Gegensatzen ausgedruckt (Gen. 8, 	22); 	so auch bewegt 
sich der Schopfungsbymnus des 104. Psalmes zumeist in contrasti- 
renden Bildern, 	und wo die Schopfung selbst den Schopfer preist 
(Ps. 148), geschieht es gleichsam im Wechselgesang. 	Allerdings 
wird Letzteres durch den Versbau bedingt, allein eben dieser Paral-
lelismus der Glieder, das Vorherrschen der Antithese — namentlich 
beim Maschal — zeigt nur in anderer Weise die Neigung zur dua- 
listischen Auffassung. 	Und so wie der so 	haufig wiederkehrende 
Gegensatz 	zwischen deco Schopfer mid dem Gescbaffenen 	in den 
Sprachformen selbst seinen priignanten Ausdruck gefunden 	(,_ii.1., 
k....ii.11.), so ist es auch fiir diese Anschauungsweise characteristisch, 
dass miter den Gegensatzen auch der hervorgehoben wird, 	dass 
alles 	Geschaffene paarweise 	existirt l), 	withrend 	Gott 	einzig und 
allein ist. 	(Sure 51, 49. 89, 2). 

So 	dad man dean vielleicht auch annehmen , 'class bei der 
Benennung der Weltgegenden ebenfalls das Zweitheilige und Gegen-
sittzliche massgebend gewesen, nur dass hier aus der Dichotomie 
einerseits 	sich 	cin Parallelismus andrerseits ergiebt. 	Das was den , 
Gegensatz zwischen Ost 	und West bildet , 	ist zugleich der Gegen- 
satz zwischen . Stid und Nord ; 	wie sich Ost zu West verbalt , 	so 
verhtilt sich Stid 	zu 	Nord; 	Ost und Slid 	sind Lichtseiten , 	West 
und Nord die dunklen Seiten; jenen wendet der Mensch sich zu, 
von diesen wendet er sich ab; und so bezeichnet onp — wie „)...'i 
ursprtinglich 	auch 	den 	Stiden. 	Dieses 	lasst 	sich 	vielleicht 	auch 
daraus schliessen, dass da , wo es auf eine genaue Ortliche Bestim-
mung anktimmt (wie Ex. 27., 13. Num. 2, 3. 3, 37. 34, 15. Jos. 
t9, 12. 13.) zur deutlicheren Fixirung noch das Wort rrntn hin-
zugesetzt wird 2); dass aber die. Form trip auch die Bedeutung 

Stelle „Siehe, ein Volk das einsam wohut" (Num. 23, 9) angekniiptt: So wie 
iiiimlich 71 and 3 allein ubrig bleiben, wenn man in 	dem Alphabete TM ti 
die Zahlenwerthe N+ t3, M+ n 3  und dann die Zehner 'I+ It , Z —I—D u. s. w. 
addirt , 	so 	1st auch Israel unter den Viilkern alleinstehend. 	(Wenn iibrigens 
diese Buehstaben diese Eigenschaften nicht batten, so Witte die Haggada , wie 
an einer anderen Stelle (Hoed Katon 28a) wahrscheinlich auch hier 17 mit gv 
verglichen, und daraus das Alleinsein Israels abgeleitet). 	, 

1) Dieses wird auch mehrfaeh im Talmud gesagt ( z. B. B. Bathra 1413); 
nur der beriihmte Leviathan macbt von dem allgetneinen Gesetze in gewisser 
Beziebung eine Ausnahme; dieser Aus»ahmestellung ist es ,w'ohl auch 	zuzu- 
schreiben, dass die Haggada das iZ '' p rlin':., 	(Ps. 104, 26) tibersetzt „um mit 
ihm zu spielen" (Aboda zara 3b). 	Andrerseits bietet das Alleinsein auch eine 
Parallels zwischen Gott und Israel, wie das u. a. auch Josephus (Antt. 4, 8, 5)

h  sagt: 9•eas pie s, xai vi 'Elea twv yEVOg ill. 
2) Dass beim Siiden ebenfalls neben dem 	 3.3 	zuweilen auch 174'17 steht 

(Ex. 27, 9. Ez. 47, 19. Zach. 19, 10) hat vielleicht eben so seinen Grund in 
der urspriinglith vagen Bedeutung von ZIO. 	MI: und 4....;.. (333) sind viel- 
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- „Sfidwind" babe, ist schon oft angenommen worden (Gesen. Thes. 
s. v. Rosenintiller zu Ps. 	78, 	26. Gesen. zu Jes. 21, 1). 	Die ur- 
sprungliche Vorstellung, 	dass 	die Lichtseite tiberhaupt die vordere 
Seite, das Gegenuber sei, zeigt sich besonders deutlich bei 	dem 
Worte j..i.i, aus welcbem sich die Badeutungen des Ostens and des 
Sudens in den Formen 3,...i und iLl...B geschieden haben. 	Dean dass 
x1.:3 	in der 	Bedeutung „Slid" 	von 	X.I...3 in der Bedeutung liblah 	' 
abzuleiten sei, ist schon dessbalb nicht wahrscheinlich, weil alsdann 
der Gebrauch des Wortes — wie nach De Sacy (direst. ar. II, 20. 
2a ed.) 	and 	— sich nur auf die nOrdlich von Mekkah 014 	LsizA) 
gelegenen Under beschrtinken wtirde1); 	auch wtirde Saadias als-
dann •  wolil nicht 313 mit 414 tibersetzen• (wie Gen. 12, 9. 24, 62. 
20, 1), da man bei einem Sprachforscher wie Saadias voraussetzen 
darf, dass ihm die ursprungliche Bedeutung von g1.:3 bekannt, s eine 
15.iblah aber nicht Mekkah war. 	Vielmehr scheint . dem ii.43 auch 
in der Bedeutung des Sudens die Vorstellung zu Grunde zu liegen, 
dass die Lichtseite uberhaupt, 	also 	auch der Suden, die vordere 
Seite sei. 	In ithnlicher Weise ist auch im Chinesischen der Suden 
die 	vordere, der Norden 	die 	hintere Seite (Schott in d.. Abhand- • 
lungen d. Berl. Akad. 1855'p. 118, Reinaud in nouv. journ. asiat. 

leicht Transponirung eines 	und desselben Wortes, dessen , litirtere Form 	;Inn 
(,-..4.;•S ) ist. 	....),..;..?- 	als 	die Seite >tux' 	govit• , 	die 	rechte Seite 	wurde Be- 

zeichnung des Siidens ( Notices et extr. VIII, 144) und ebenso 331. 	Die ur- 
spriingliche Bedeutung „Seite" zeigt sich nosh in den Ausdriicken ninnm naD 
(Jos. 11, 2), ,r1-1zrt =3:, rillril 333 84e. 	(1 Saw. 30, 14. 	27, 10). 	Auch 
Bass = kein Correlat hat wie die auderen Benennungen ("1111N tz-1p, or," 
11D1:, 	t•2731i.1 	1,73,, 	ansn 	rovn), 	1st vielleicht 	dieser urspriinglich allge-' 
meineren Bedeutung des Wortes zuzuschreiben. 

1) Bei Burckhardt (Arab. Proverbs No. 306) 	ist i.e.....3 gleiehbedeutend mit 
KI.:3. 	Uebrigens erlangen allerdings dergleichen 	locale Benennungen 	oft eine 
allgemeine Geltung, wie 13; und nach Michaelis (Supplem. ad  lex. p. 1590) auch 
3 	.. 	Ebenso 	wird 	%.....t"? 1 	das 	sich 	urspriinglich 	nur 	auf die 	Nordseite 
Aegyptens bezog (Michaelis zu Abtilfedtt Descr. Aeg. p. 14 u. 16) 	auch als 
allgemeine Bezeichnung des Nordens dem Kit::: entgegengesetzt (Quatremere in 
Not:  et extr. XII, 471). 	Da tibrigens mit ...j.,.. 	auch das Innere einer Moschee 
bezeichnet wird ( the body of the Mosque— Gayangos hist. of the Mob. dyn. in 
Sp. I, 495) , so liegt dem Gegensatze zu iLL;$ die eigentliche Bedeutung von 
1 /4.....?1,- zu Grunde, indem es wie talmud. 913 und wie 	und 13 (Roediger .).;:- 

‘ zu Locman p. 7 u. 9) das Innere ausdriickt, wie es in diesem Sinne auch dem 
gt,te.Q1 /fib 	entgegengesetzt wird 	(Pococke spec. hist. ar. p. 97 	ed. White; . 
Dietrich, Abhandlungen f. remit. Wortf. p. 228), und so wurdo, wie Gayangos 
(I, 322 N. 43) meint , L.i.,- 	die Bezeichnung 	fiir den 	Norden, 	genauer fiir 
den Nordwesten iiberhaupt. 
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1835 Juin p. 581), wie denn auch Klaproth (Lettre a. Mr. de Humboldt 
sur l'invention de la boussole p. 37) damit das ar. gla.3 vergleicht. 

-Ein AlinBelies 	Vicariren der WOrter fiir Ost und Sfid zeigt 
sich auch auf einem anderen Sprachgebiete. 	Das lat. Auster einer- 
seits , 	Aurora aiie tog 1 ), ,wohl auch 	Ost, 	Ostara andrerseits, und 
gleichsam in der Mitte 	 'veog, eig. Sfidostwind stammen alle, wie 
man gewiihnlich annimmt, von einer Sanscritwurzel ush=_—urere, lucere 
(Graff and. Spr. I, 498 ; Pott, etym. Forsch. I, 138, 269, 1. Ausg. 
Diefenbach Goth. W. B. I, 108; 	Aufrecht-Kuhn Ztschr. III, 252), 
in deren Bedeutung sich gewissermassen Ost und Sfid getheilt haben, 
indem Auster etymologisch mit dem Worte 	fiir Ost identisch ist. 
(Grimm deutsche Mythol. p. 268, 3. Ausg. Aufrecht-Kuhn III, 170). 

1) Derselben 	Wortfamilie scheint 	auch 	das talmud. 	n'11:: 	(tv-nt: , 
mini) anzugehiiren, das (B. Bathra 25, a) in MI 1`1N, Luftraum Gottes, 
aufgellist wird. 	Aruch (s. v. mrioN 	und s. v. kt,11t0 	erklart es fiir ein 
persiscbes Wort, das =1973 bedeute (vielleicht )1 5.,11 Abend), was zu der Zer-
legung in rt' "MN besonders passen wiirde; Vullers (lax. pers. lat. s. v. 231....) 
fiihrt tibrigens auch ein Pehlewiwort 72N-11'116X =Oecidens an, withrend Raschi 
die Vergleichung mit „Orient" vorzieht. 	(Auch bei Grimm Gesch. d. d. Spr. 
443 wird Orient und Aurora zusaromengestellt.) 	Der Bedeutung „West" ent- 
spricht iibrigens die damit in Verbindung 'gebrachte Ansicht, dass die 	rt7'Z11) 
im 	Westen sei. 	Auch Tosaphot erklArt (B. Bathra 1. c. Kidduschin 12b) 
til -Iltt mit 2`19V, und leitet die Benennungen Clip , "11110 u. s. w. (in der-
selben Talmudstelle wird die Abendseite .die Riickseite der Welt — 1:12.) 1 0`119 
131:1Y — genannt) eben daher,  , dass die Mr= im Westen sei, denn alsdann 
sei ihr Angesicht dem Osten zugewandt — was einigermassen an die Erklti-
rung erinnert , warum der rdmische Augur nach Siiden geschaut , nicht o b- 

' schon, sondern eben well der Gottersitz im Norden war (Festus s. v. siuistrae 
ayes; Niebuhr, rom. Gesch. II, 702, 3. Aufl.). 	Aber auch als semitisches Wort 
betracbtet liisst totvli ti , wie Buxtorf bemerkt, beide Erkliirungen zu; so bedeutet 
WI n1rt Abend, im Gegensatz zu n.13 	das die Dtimmerung bedeutet, wie aus 
der 	Stello (Berachoth 59, b) 	9] Its '11133 r11...,n1 6111 .11 	erhellt, die dem 

1.Q.AL 	r*/ Crl.,ts..?? lAzab. 	v.? ta.4)i. 	(Matth. '28, 1; Ztschr. xli, 366) 
entspricht. 	Sogar das biblische 11N wird von vielen jiid. Grammatikern als 
enantiosematisches Wort betrachtet (Pinsker, Lickute Kadmon. p. Zip; 	Pocock. 
Not. misc. phil. p. 20, woselbst die angefiihrte tlebersetzung des Judaeus qui-
dam mit der von Snadias — Ewald u. Dukes Beitr. I, 71 — wenigstens in 
der Einen Stelle j.c l...:::,/tA J..4.1(.)  iibereinstimmt) und 	wird 	in 	diesem Sinne 
sogar epigrammatisch angewendet (Geiger, Dichtungen d. span. u. ital. Schule 
p. 24). — Eigenthitmlich ist es immerhin, 	wie derselbe Grundbegriff in den 
'Mit-tern Aurora, rat;log, uro, Eurus, Oriens, 11N — wovon vielleicht Ont.t.  

phiga lucis (Ges. Thes. s. v.) — )51 in der Bedeutung Eurus and )151 pl. .,,,,i 
mister wiederkebrt. 	In gewisser Beziehung scheint es wahr zu sein, 	was It. 
v. L. (Gesch. d. Araber vor Moh. 	S. 41) sagt, die „rathselhafte Sylbe" (Ar, 
Er, Ir, Or, Ur) dente auf eine Ur-heimath und einen U r - klang im Or - ient. 
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Far die gewohnliche Annahme , dass 	oil ausschliesslich den 
Osten bezeichne, und dass these Benennung darin ihren Grund babe, 
dass der Mensch sein Angesicht 'der aufgehenden Sonne zuwende 
(Ges. Thes. s. v. dip; RosenmtIller bibl. Alterthumsk. I, 136, 141) 
— wie auch Mai adi: (Not. et extr. VIII, 144) die Benennung der 
Himmelsgegenden auf diese Weise erklaxt — sprechen allerdings 
auch anderweitige Analogien 1), allein es fehit hierbei Ein wesent-
licher Vergleichungspunkt , namlich d er, dass man sich der auf-
gehenden Sonne betend zuwende (As. res. VIII, 275 ; Berl. Jahrbb. 
far wissensch. Kritik 1840, 	Apr. No. 74, p. 589; Grimm Gesch. 
d. deutschen Spr. c. XL. p. 981), wie z. B. Abulfeda (hist. anteisl. 
ed. Fleischer p. 150) 	von Zoroaster sagt: 	‘z:...--..::ol, 	.4-1—.!.j5  (5.11 	j 

kz:,..1t... 	v 	••• .1i, 	denn 	alsdann 	ist 	die 	Ostseite 	in 	der ,s3.131 citLila.. 
That die Kiblah, in der Bedeutung wie iota im Koran vorkommt. 
So weit aber die Dokumente der hebraischen Sprache reichen, findet 
sich eine Bevorzugung des Ostens nur stellenweise als Nachahmung 
heidnischer Sitte, wie 2 Kan. 23, 	11. Ez. 8, 	16, und wie aller- 
dings auch bei der Belomantie 2 Kan. 	13 , 17 das Fenster gen 
Osten geoffnet wird. 	Die sonstigen Spuren von der Bevorzugung 
einer Weltgegend in frtiherer Zeit, 	wie sie sich in den von Ewald 
(Alterthumer p. 46) 	angefuhrten Stellen kund geben , deuten alle 
auf eine Bevorzugung 	der Nordseite. 	Andrerseits 	zeigt sich ein 
absichtlicher Gegensatz gegen die heidnische Sitte — der zufolge 
man sich beim Gebete zumeist nach Osten wandte (Schol. zu So-
phocles Oed. Col. 490 (477); Selden de Synedriis III, 16 p. 1888. 
Rosenmuller zu Ez. 8, 	16. Chwolsohn Ssabier II, 	60) — in der 
Thatsache , dass der Eingang zum jtidischen Tempel im Osten, und 
das -rim das eben daher — von .5?,.5 — seinen Namen hatte 2), 
im Westen war. 	Diesen Gegensatz hebt auch Maimonides hervor 
(Moreh Neb. III, 	45, im Original bei Hottinger hist. or. p. 199), 
und so lasst auch die Mischnalt (Sukkah 5, 4; bei Dachs p. 449) 

tee-Bele.odeff .zwi Bezag atileEz. 8, 16' sagest: Unsre Vater wandten 
dem 	frechal den Rticken , 	das Angesicht der Sonne 	zu, 	u n s r e 

1) In einer Schrift „A vindication of the authorized version of the English 
Bible by the Rev. S. C. Malian , Lond. 1856" , &ten Tendenz u. A. dahin 
geht, zu beweisen , dass das WIT? MI (Ex. 14, 21) nicht mit Siid-, sondern 
mit Ostwind zu iibersetzen sei — wird (p. 80) ein 	iihnlicher Sprachgebrauch 
im Koptischen, im Mongolischen und der Mandsehusprache nachgewiesen. 	s.124 
macht der Vert'. darauf aufnierksam, 	dass in der latein. Marginaliibersetzung 
der Polyglotten das 1 /43,43 e-‘.;)  des R. Saad. Ben Gaon (sic) irrthiimlich mit 
ventum australem tibersetzt sel. 

2) Wenn R. Tanchum Hieros. zu 1 Kan. 6, 5 (ed. Haarbriicker p. in) 
das '1131 mit i.*...ite .s.sy N.,,:.z, Ker;..> )403  VI.,-1° erklkrt, so dachte er dabei 
wahrscheinlich an das Mihrab der Mosquee, wie such Saadias (Ewald u. Dukes 
Heitr. I, 27 u. 155) das n.+1 Ps. 28, 2 mit 	fibersetzt. 
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Augen aber sind auf vr; gerichtet. 	Die Behauptung Apion's, dass 
die 	Israeliten 	beim 	Gebete 	das 	Angesicht 	nach 	Osten 	wandten 
(Joseph. c. Ap. II, 3) .konnte sich, wenn sie uberbaupt eine Begrun-
dung hatte, nur auf die nachexilische Sitte stutzen, der zufolge man 
Jerusalem als liblah betrachtete (Berachoth 30. Selden de Synedr. 
III, 	16. 	p. 	1882) 	und 	selbst dann uoch 	bestand theilweise 	die 
Schen vor der Nachabmung des heidnischen G-ebrauches, wie aus 
der bereits erwahnten Stelle (B. Bathra 25, a) 	ersichtlich ist, wo 
die Ansicht ausgesprochen wird, es sei kein Unterschied, nach wel-
cher Seite hin man sich beim Gebete wende, nur nach Osten solle 
man das Gesicht nicht richten, weil dies Gebrauch der Gotzendie-
ner sei 1). 

Uebrigens liesse Bich die Benennung nip — selbst nach der 
Annahme, dass damit ausschliesslich der Osten bezeichnet werde — 
noch in anderer Weise motiviren. 	Wie bei vielen dieser Benen- 
nungen das Zeitliche und Ritumliche zusammenfallt, so konute auch 
bei pip die zeitliche Beziehung das Ursprungliche sein. 	Die Him- 
melsgegend , wo die Sonne zuerst sichtbar wird, wo sie RI Anfang 
des Tages steht , ward oil genannt; 	nip ist der Morgen (zeitlich 
und raumlich), 	"inn (von 'inn situmen , zogern) ist der Abend 2). 

1) „Weil die Schiller der 	Gatzendiener lebren, gen Osten gewendet zu 
beten", so erklart 	Raschi das ,rn :-; 	lilti des R. Scheschet, 	der 	damit 
seinen Gebrauch, sich nicht nach Osten zu richten, motivirt, ohne gerade eine 
allgemein gilltige Regel aufzustellen. 	Nach der Bedeutung, die das Wort 0"1"73 
zumeist im Talmud hat, konnte es iibrigens sein, dass sich theses ;In inran 
,),7i auf die christliche Sitte beziige , beim Gebete sich nach Osten en kehren 
(Origenes, homil. V. in Num.; Clemens Alex. Strom. VII, 7, p. 307. Belden de 
This Syr. II, 	8, p. 326). 	B. Abbahu, 	von 	dem an derselben Stelle — im 
Gegensatze zur Ansicht des B. Scheschet, dass die Schechinah tiberall sei — 
die Meinung angertihrt wird, 	dass die Schechinah im Westen sei, 	hatte mit 
eben diosen blrli vielfache Controversen (Steinschneider, Art. Jiid. Lit. p.408 
N. 11. 	Jew. Lit. 	p. 315. 	Sachs, Beitriige I, 	109 ; 	Griitz 	Gesch. d. 	Juden , 
IV, 350). 

2) Dem Worte „Abend" 	liegt auch in anderen Spracheu die Bedeutung 
des Spaten, Langsamen zu Grunde (Grimm, deutsehe-Mythol. e. 23. 	S. 710); 
so dem neugriech. /hay; 	so ist von tardus span. tarde, von serus ital. sera, 
serenata, 	span. sereno , Nachtwiichter 	(nocturnus urbis lustrator , wie 	es der 
Dictionn. der Akademie erkliirt; 	im Gegensatze zum sereno Imisst in Mexico 
der Gensdarm — der rtir die offentliche Rube bei Tage wacht, also gewisser- 
massen ein Nachtwachter des .Tages 1st — Diurno). 	Von der Anwendung der 
zeitlichen Bestimmung auf die riiumliche ist .  das altfranzos. none (Diez W. B. 
p. 240) ein merkwurdiges Beispiel. Nona, die neunte Stunde (wovon auch Engl. 
noon, Holl. noon) 	wird niimlich such im Shine einer Weltgogend 	— Siidwest, 
wie Diez vermuthet, genommen. 	Auch dem altfranz. Ponant fiir West liegt, 
ausser dem Gegensatze zu Levant die Bedeutung „nach" (wie let. pone, post) 
en Grunde (Fr. Michel , etudes de philol. comp. p. 337). 	Ebeuso wird 	 ,42 
von 	HAgi Chalfa in der Bedeutung 	 „Siid" 	gebraucht ( Hammer-Purgstall, 
Encyclop. Uebersicht p. 347), und wenn die ehemalige Benennung der beiden 
Pole des Magnets wirklich am dem Arabisehen stammt (Kosmos II, 294 
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Oder auch man identifizirte die Welt mit dem Menschen, und dann 
war die' Sonnenseite das Angesicht, die Vorderseite und die ent-
gegengesetzte der Rticken, wie sick dieselbe Uebertragung auch bei 
den Aegyptern findet 1). 	(Plut. 	d. 	Iside 	32. Grimm 	Gesch. d. d. 
Spr. 985 N.) 

Zu dem Letzteren wurde nun allerdings die Bezeichnung des 
Stidens als der rechten, 	des Nordens als der linken Seite nicht 
stimmen, 	allein 	diese Bezeichnung, 	welche 	man gewohnlich als 
secundar betrachtet und von tip und nirui ableitet, ist vielleicht 
selbst 	eine urspriingliche , von derselben dualistischen Anschauung 
ausgehende; „Rechts" und „Links" 	waren 	alsdann parallel und 
congruent zu „Vorn" und „Hinten"

' 
 gleichsam eine Uebersetzung 

dieser Vorstellung, , und Licht und Dunkel, vordere und hintere, 
rechte und linke Seite - warden dann immer denselben Gegeusatz 
ausdrucken, denselben Inhalt in anderer Form wiedergeben. 

So 	z. B. wird auch in den Hieroglyphen rechts durch auf- 
gehendes Licht (Ost), links durch das Bild fur West gemalt (Diet- 
rich, Abhdy. f. semit. Wortf. p. 232). 	Bei Homer, der den Westen 
auch lterontoOT nennt ( Od. 	13, 	240 ), wird in 	der bertihmten 
Stelle II. XII, 239 die Lichtseite die recite Seite genannt. 

Eh' ini 6TV mum neOg 'Ho-) .z.' 'Hatov re 
Ur' in' cietoreeee zoire 	vor 	"6.99,ov hzeOevra 2). 

Andres, dell'origine d'ogni lett. T. IL c. 10 p. 89 ed. 1806), so ist /41;!;,  in der 
Bedeutung „Slid" 	sogar ein terminus technicus geworden. 

1) In der von Gesenius 	( Thes. s. v. ''Intl) angeflihrten Stelle Kimchi's 
=-13,73:1 -virmtil 11"1173:1 CM 1:1•=7112) 'Dt-^ u. s. w. scheinen diese beiden 
Auffassungen nicht strenge geschieden zu sein. 	Im Commentar des Bechaji zu 
Deut. 45, 21 werden verschiedene Erkliirungen der penennungen blip, 7,734 
u. s. w. 	gegeben. 	Eine derselben scheint das Zeitmoment als massgebend zu 
betrachten': r1-q5 bilp Till IniO3 47  trip ; die Benennung des Ostens 
mit VIM wird daher abgeloitet, 	dass dem Midraseb zufolge Adam mit dem 
Gesichte nackOsten erschaffen wurde, was vielleicht nur eine bildlich-bagadische 
Form 	fiir die gewiihnliche Erkliirungsweise 	1st; 	letztere 	kommt fibrigens 	in 
derselben Stelle bei Erklartmg von 11731  vor: DIN 31t7 13,731  ttri 1:, rm.,' 
rr-Itt', r1710:1. 

2) Das homerische griiros wird von Strabo (I p. 34, X p. 455) auf den 
Norden bezogen ; 	derselben Ansicht ist Voss (Mythol. Briefe II, 88, '2. Ausg. 
Volcker, homer. Geogr. u. Volkerk. p. 42). 	Von Gesenius wird unter 11DY 
(im Handworterb.) das homerische ircipg 	(;9-oti• angefiihrt, und Herzfeld (Gesch. 
d. Volkes Isr. 2. Abth. 	II, 338) vergleicht 	damit, 	wenn 	auch zunaehst als 
mythische Benennung, das l'IDIZ Job 26, 7 (each Hiob 14, 13 wird 1,1;2117 

11  mit dem Ztw. 1DIT. 	in Verbindung gebracht). 	Nimmt man noch dazu, dass 
Homer nur eine Zweitheilung der Erde iu eine belle und dunkle Seite kennt 
(Wicker a. a. O.), so liegt die Vermuthung nahe, dass . iig,r,; (des im Griechischen 
keine eigentliche Wurzel bat) — wie "Herpy von 3'131  -- von 11DV. 	abzu- 
leiten sei , und zwar in dem Sinne, dass beide die dunkle Seite iiberhatipt, den 
Westen sowohl als den Norden bezeichneten. 	Dass TIDX in der dichterischen 
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und selbst Aristoteles identifizirt, Rechts und Links, Vorn und Hin-
ten, Oben und Unten

' 
 insofern als er die drei Ersteren als die vor- 

znglicheren 	ansieht (Zeller I'hilos. 	d. 	Griechen, 	2. Ausg. 	II, 	2 	. 
p. 350, 407, 427, 436; Lipsius elector. 1. II c. 2. p. 300). 	Eine 
ganz ahnliche Substituirung der Begriffe Vorn und Rechts, Links 
und Hinten scheint zu Grunde zu liegen, wenn im Koran diejenigen, 
welchen das Buch hinter ihren Riicken gegeben wird (Sur. 84, 10), 

an 	einer andern Wile (Sur. 56, 9. 40) 	FL.AL:::,—.. Ji ‘....4.1-\...01 und 
34.:::..i1 	.....A.-<\.01 	genannt 	werden, 	im 	Gegensatze 	zu 	den 	1.,:1—..Soi 

Y1/4.;.....4.11 	mid 	0.........11 	(56, 	8. 26), 	denen 	das Buch 	in 	die 	rechte 
Hand gegeben wird. 	An die Vorstellung von „Rechts" kntipft sich 
die der Prioritat, an die von „Links" die der Inferioritat, was 
hintangesetzt wird kommt auf die linke Seite und umgekehrt (Gen. 
48, 13; Rosenmiiller zu Ps. 110, 1. Matth. 25, 32. Gesen. zu Jes. 
38, 17). 	Trotz der beriihmten Bittschrift Franklins fiir die Gleich- 
stellung der linken Hand mit der rechten , wird erstere und Alles 
was mit ihr zusammenhangt doch immer stiefkindlich behandelt und 
danach 	benannt 1). 	Das 	griech. 	c-YEteig 	ist 	gleichbedeutend 	mit 

Spraclid diese allgemeinere Bedeutung babe, liisst 	sich auch aus den von Go-
senius (Thes. s. v. '111`t, zu Jes. 24, 15. I p 768) angefiihrten Stollen schlies-
sen, in welehen 1102 dem 01  und rliv-7z entgegengesetzt wird. Nimmt man an, 
dass der Dichter mehr die Urbedeutung von 102 vor Augen gehabt, so werden 
(Jes. 49, 12. Ps. 407, 3) 11h2 und I:1" 	als die beiden dunklen Seiten in Pa- 
rallele gesetzt, wiihrend Amos 8, 12 11D1Z 	in seiner allgemeineren Bedeutung 
dem wilt entgegengestellt wird. 	Dass die Griechen i 6Tos von den Semiten 
entlehnt, darf man um so- eher annehmen, als derartige Waiter leicht — au- 
niichst durch Seefahrer — ails einer Sprache in die 	andere iibergehen. 	So 
finden sich die germanischen Benennungen der Himmelsgegenden in den roma- 
nischon Sprachen wieder ; so stammt von di..-::: (die heutigen Araber nennen 
finch den Siidwind Scharkiyeh — Robinson bibl. res. I, 305 ed. 1841) Sciroeco 
portug. Xaroco, span. Siroco und Xaloque (Diez W. B. p. 310), von letzterem 
Xaloque 1st wiederurn das neuarabische ...sli.1-4; oder 	li.,.A.Z.i Stidostwind (German. 
de Silesia Fabr. p. 1048; Caiies Gramm. ar. esp. p. 299; Berggren Guide *des 
Voy. 716. 729) entsMnden, so wie wahrscheinlich aus it. Libeccio (Lips) 	das 	— 
Wort -,.1....! 	Auster' (Dombay p. 53). 	El. Levita. fiihrt (im Meturgeman) s. v. 

(.1, 	• 
]-11 ein italifinisches l'I'lti) an; 	ohne Zweifel meint er datrtit Garbino , 	frz. 
Garbin, der Siidwestwind auf dem Mittelliindisehen Meere, welches Wort aber 
nick von rr513, is.i 	sondern von L14..,..0 	stanamt. 	(Auch Jellinek ver- 

weeliselt diese beiden, wenn er — Sephat Chachamim p. 27 — chal. balln'13 
, 

mit 	arab. 	It t_,1  e. 	(1L1]12).; NI= 	1W-1) 	statt 	mit AT.....) . 	' \Mas'fidi 	Not. 	et •••  
extrstits VIII, 146 hat die Form 	.2:5?) 	zusammenstellt). 

1) Das engl. left hand ist in dieser Beziebung sehr bezeichnend. 	Wie 
Horne Tooke 	(Diversions of Purley ed. Taylor p. 307) meint, 	1st left das 
Partieip. pass. von to leave, and bedeutet also die Hand, 	die man ruben 

Rd. XXI. 	 40 
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glucklich, und bei jeder feierlichen Handlung geschah die Bewegung 
nach 	de'r 	rechten Seite hin 	(Volcker 	I. 	1. Heyne zu B. I, 5 9 7), 
weil diese gluckbedeutend, wie die linke von ungtlnstiger Vorbedeu- 
tung war 1). 	Dieselbe Vorstellung liegt auch den Wiirtern ,t.

,
...31... und 

tyi4 zu Grunde 2)  (Bochart hieroz. I p. 19 ; Pocock. spec. hist. Ar. 

lasst, die Allein gelassen wird. 	AN Beweis fiir diese Erklarung wird eine Stelle 
aus Spenser's Faerie queene .angefahrt, 	in .welcher von einem Riesen erzahlt 
wird, der, nachdem Him der linke Arm abgehauen worden , in one alone left 
hand, 	in 	der iibriggebliebenen (hier rechten) Hand 	die 	Kriifte zweier Halide 
vereint. Auch sinister wird — allerdings in einem andren Sinne — von Plutarch 
(quaest. Rom. c. 78) und Festus (s. v. sinistrae ayes) von sinere abgeleitet. 

1) Ehenso lieisst es im Talmud, dass bei einer gottesdienstlichen Handlung 
die Wendung (1"1”D) 	rechtshin geschehen masse; auch hat der Talmud don 
Ausdruek 1721",ti fiir „vorzaglich" (Sotah 34; Joma'h 10; Horajoth 12). Welehe 
Vorstellung man mit der linken Seite 	verkniipfte , 	zeigt sich u. A. an dem 
Namen des Damons 	 L•lnl, — „der Linke" wie Herzfeld (1. 1. 282 u. 338) 
iibersetzt — und dessert Identitat mit Schemal Chwolsolm 	(Ssab..1I, 220) 	fiir 
sehr wahrscheinlich halt. 	Movers ( Phoen. I, 224) hingegen stellt 1,6tna 	mit 
1....... und 14,4•0",  zusammen , and diese Erkliirung hat in der That mehr innere 
Wahrseheinlichkeit. 	Die meisten Engelnamen endigen auf 3Qt, auch die Namen 
der gefallenen Engel, wie die in Gesen. Thes. s. v. 1.:±1t273> neben Sammie' ge- 
nannten Azazel, Azad, Machazael und die Zusammensctzung mit 170, Wen, 
(...w passt um so mehr, als Sammael — wie aus den bet Buxtorf .s. v. ange- 
fiihrten 	Stellen 	erhellt — 	zunachst der Todesengel ist. 	An 	einigen Stollen 
(Wagenseil, Sotah p. 194. 198. 	Pirke d. R. Eliezer c. 27. 	Bartolocci 	1, 317) 
wird er allerdings als Satan dem Gabriel (oder Michael) entgegengestellt, Satan 
selbst aber wird mit dem Todesengel identificirt (Maimon. Morel, Neb. 3, 21). 
Eine 	iihnliche 	Vorstellung liegt wohl 	such 	der Stelle 	zu 	Grunde: 	UL 	(.5  

4......1 	1.3 	• r." 	1 ) 	LP 	 1.,;..11 	(Sur. 15, 27). 	EM eigenthiimliches Zusammen- 
lreffen ist es, dass die Tiirken den Samilm Samiel nennen (Fundgr. d. Or. VI, 
396), 	welche Benennung, wie Berggren (p. 794) 	sagt, aus einer Corruption 
von 	Schamiele , 	vent de Syrie (ri...*:•%) entstanden ist. 	 . 

2) Wie bei. anderen Viilkern (Friedreich, Symbolik 	und Mythologic der 
Natar p. 523. 	Chwolsohn , Ssab. 11, 140) gait auch bei den Arabern 	(den 
D'Ila 1::;) besonders der Rabe als ominiiser Vogel, wie aus den bei Aruch (s. v. 
1441:1) und Bochart angefiihrfen Stellen 	bervorgeht; 	in den 	dort angefiihrten 
Midraschstellen (M. Kohelet s. 7 u. 10) wird das 1317ilthrl 91 ,  (Eccles. 10, '20) 
auf den Raben bezogen. 	Die Vorstellung, welche .der' von Grimm (Gesch. d.. 
d. Spr. p. 985) aus dem Cid angefiihrten Stelle:  

% % 

a la exida de Vivor ovieron la corneja diestra 
e entrando a Burgos ovieron la siniestra 

zu .Grunde liegt, ist also vielleicht auch — wie noch manches Andere im Cid, 
und wie die Benennung Cid selbst, .oder vielmehr „mio Cid" (L5‘,X+w), 	wie 
er fast dureligiingig genannt 	wird — arabisehen Ursprunges. 	Doss 	alle der- 
artige Vorstellungen auch naeh Einfiihrung des. Islam noch gangbar waren , 	ist 
schon desshalb wahrscheinlicb, well es im Wesen superstitioser Gebrauche liegt, 
dass sie insofern wirklich superstites sind, 	als sie die religittisen Anschauungen, 
mit denen sie urspriinglich zusammenhingen , lange noch iiberleben. 
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p. 313 ed. White, Dietrich a. a. 0. S. 235), so wie den von. rw,  
Cr., 1) und i..L.:::. gebildeten Wtirtern, 	zu welchen letzteren auch das 
neuarab. r.,..:::.*.4 (Fleischer de gloss. Habicht. I, 47) gehort 2): 	Wie 
Rechts und Vorn, Links und Hinten als adaquate Begriffe aufge- 
fasst werden , 	zeigt sich auch in einer Stelle des Festus 	(s. v. 
posticum ostium p. 220 	ed. Muller): 	. 	. 	. 	et dexteram aulicam, 
sinistram posticum, dicimus. 	Sic et ea coeli pars quae sole illustra- 
tur ad meridiem, antica nominatur, quae ad septentrionem postica. 
Letzterer Satz steht — wie C. 0. Muller z. St. bemerkt — in 
Zusammenhang mit der Stelle des Varro (VII, 7. p. 118 ed. Mul- 
ler; 	Festus p. 339), , wo, in Bezug auf das Templum des Augurs 
der nach Stiden schaute, letzterer die Vorderseite und dem entspre- 
chend der Osten die Hake Seite genannt wird. 	So ist denn aus 
der Synonymitht und Wahlverwandtschaft zwischen Ost und Siid, 
indem beide so zu sagen die Rollen tauschen, das Schwankende der 
torlifschen Anschauungen und Bezeichnungen — zugleich im Gegen-
satze zu dem consequenteren griechischen Sprachgebrauch — ent-
standen , und das was Arnobius (advers. Gent. 4, 5) in Bezug auf 
die Dii laevi et laevae 3) sagt, dass diese Eintheilung in rechts and 
links 	eine 	subjektive, wandelbare 	sei , 	findet innerhalb der riimi- 
schen Anschauungsweise seine thatsachliche Bestittigung. 	Nach der 
Angabe des Livius (Grimm a. a. 0. 982; 	Niebuhr .rtim. Gesch. II, 
701, 3. Ausg.) schaute der Augur .bei einer Inauguration nach Osten. 
Dann war von den beiden Lichtseiten die eine, der Osten, die vor- 
dere , 	die andere, der Stiden, die rechte Seite, wie auch Gesenius 
(Tiles. s. v. .inn) auf diese Analogie mit den semitischen Benen- 
Dungen hinweist. Nadi dem anderen von Varro angefuhrten Brauche 

1) Gemiiss dieser doppelten Bedeutung von 0....a 	wird auch Jemen, das 
Land zur Rechten, wie Dekhan (Lassen, Ind. Alterthunosk. I, 78 N.) im Sinne 
von „gliicklieb" erkliirt (Gel, ad Alfergan p. 83. Rommel Abulfed. Arab. p. 20; 
Rosenmiiller Anal. arab. III, 17; Johanusen hist. Jem. p. 26), und so 1st wohl 
such die Benennung Arabia felix, 	tact ificoll ,  entstanden. 	Nach dor Stelle bei 
Ritter (Erdk. XII, 229) witre Ar. felix der liltere Name. 

2) In 	diesem 	Sinne 	1st vielleicht die 	Stelle (Ez. 21, 27): :In 13,7 .7Z 
131,1211' 1Drikr7 zu iibersetzen : Zu seiner neaten --- gliickverheissend -- war 
des Omen—Jerusalem ! Nimmt man 13,n,  iro Sinne von „Hand", so ist dieser 
Satz, mitten in 	der drastischen Lebendigkeit des Verses, ziemlich matt; 	wird 
aber 1:1”.1'3 	als 	gleichbedeutend 	mit 12`7Z,b 	aufgefasst , 	so 	bildet 	er den 
Schlusspunkt der gespannten Erwartung, die sich in den vorhergehenden kurzen 
Siitzen ausspricht. 	„Jerusalem!" 	1st gleichsan3 der Ausruf des Augurs, 	die 
Llisu»g der Spannung und das Losungswort zur That, die in den gleich darauf 
folgenden Siitzen ihren Ausdruck 	findet, 	und 'pr.; `r7 1D,7Z,5 	bildet so den 
Uebergang von Vs. 26 zu Vs. 27. 

3) An einer anderen Stelle (adv. g. III, 26), wo Arnobins von der Dea 
Laverne, Bellona und anderen dunklen Mfichten spricht, gebraucht er den Aus- 
druck Numina laeva. 	‘In diesem ohne Zweifel nicht riimischen Sprachgebrauche 
hat laevus die urspriingliche Bedeutung „unheilvoll, finster". 

- 	 40* 
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blickte der Augur nach Suden (der zu Inaugurirende schaute tibri-
gens auch bei Livius nach Suden), und der geehrte Osten war zur 
Linker. 	Es sind also, wie Hartung (Religion d. Rtimer I, 118) sagt, 
der Osten mid der Suden, 	von denen der eine Licht, der andere 
Warme spendet, die zwei geehrtesten Weltgegenden. 	Dadurch aber 
class der Suden die vordere Seite ward und der-  Augur dem ent-
sprechend die tibrigen Weltgegendeti feierlich benannte, entstand emu.,,, 
Widerspruch mit der gewOhnlichen Vorstellung, die Rechts, Vorn 
und Licht als verwandte Begriffe ansieht, und zugleich ein Schwan- 
ken 	in 	den 	mit dexter und 	sinister verbundenen Vorstellungen. 
Withrend im Spracbgebrauche dexter durchaus die Bedeutung von 
JgcOg , „gtinstig, glticklich" beibebielt, 	waliTend die Adoratio der 
Giitter nach der 	rechten Seite bin geschah (Plant. Curculio I, 	1, 
70), heisst sinister bald 	„gliicklich", bald „ungtinstig, unglacklich." 
Der Osten, die glackverbeissende Lichtseite, war durch die Auguren 
die linke Seite geworden; die mit „Link" sich verkuupfenden Vor-
stellungen treten in den Hintergrund vor denen, die man mit „Licht" 
verbindet; 	die linke Seite hatte gleichsam die Weihe erhalten, und 
darum waren Naturerscheinungen, wie Blitze, auf der linken Seite 
ein gtinstiges Zeichen , wahrend bei dem personlichen Omen,wie 
Niesen und Ohrenklingen (Erkl. zu Plin. H. N. 28, 5; Pauly Real- 
encyclop. 	s. 	v. Divinatio 	p. 	1137), 	bei 	welchen 	die korperliche 
Bestimmung nither lag, die rechte Seite in der That die rechte 
Seite ist, 	und ihr altes Recht behauptet, 	die gliickverheissende zu 
sein. 	Lind 	so nennt Festus 	an Einer Stelle 	(p. 74 	ed. Miller) 
dextra auspicia, prospera, an einer andren (p. 339 s. V. sinistr. ay.) 
sagt er, durch das Schauen der Auguren nach Suden sei es wahr-
scheinlich entstanden, ut sinistra meliora auspicia quam dextra esse 
existimentur 1). 	Durch die Kunstsprache der Auguren wurde also Ost 
und linke Seite identisch, und so ist z. B. bei Horaz in der Stelle 
(04. 3, 27, 10) 

„Oscinem corvum prece suscitabo Solis ab ortu" 
unter .Letzterem 	wohl 	die linke 	Seite gemeint. 	Plinius 	versteht 
unter laeira pars , laevum latus 	den Osten; so in der Stelle H. N. 
II, 8 (6) von -den Planeten: contrarium mundo agere cursum, i. e. 
laevum, II, 47 (48) von den Winden: a laevo Iatere in dextrum 
ut sol ambiunt; auch in der von Grimm (p. 982) angeftihrten Stelle 
(28, 2) von der Adoratio: 	quod in laevum fecisse Galliae religio-
sins credunt, scheint laevum nicht den Norden sondern entweder 

. 	1) Der durch die Aufhebung des Gegensatzes zwischen dexter und sinister_ 
entstehende Widerspruch zeigt sich — vielleieht absichtlich — in der Stolle des 
Catull (45, 8. 17): Amor, sinistra ut ante, dextram sternuit approbationem. 	in 
den 	romanisehen Sprachen hat sich iibrigens sinister in der Bedeutung ,„ un- 
giinstig , 	unbeilvoll" erhalten, 	und eben 	so dient die rechto Seite zur Bezeich- 
flung de .  Siidcns, wie bet Dante 	(Pnrg. I, 22): 	10 mi volsi a man destra, e 
vo5i mente All' altro polo. 
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den Osten oder die linke Seite des Korpers (im Gegensatze zu 
totum corpum circumagimus) zu bezeichneu 1). 

Wahrend so bei den Roman-, wahrscheililich durch die Ab- 
wechslwig 	latinischen , 	sabinischen 	und 	etruskischen Gebrauches 
(Pauly 1176), sich der jedesMalige Standpunkt veranderte, und Rechts 
und Links gleichsam die Plittze wechselten , wie sich dean dieses 
Schwanken fast als Oxymoron in der Stele (Cic. de Div. 2 , 	39; 
Grimm p. 983) 	kund giebt: quamquam hand ignoro, quae bona 
sint sinistra 	nos dicere, etiam 	si dextra sint; 	withrend es wahr- 
scheinlich auch 	diesem Wechsei zuzuschreiben ist, 	class z. B. der 
Rabe zur Rechten dasselbe bedeutet was die Krahe zur Linken — 
verbinden sich bei den Griecheu mit Rechts and Links immer die-
selben Vorstellungen, und selbst in den Beneunungen 41,62E0g und 
Eiiilnivittog zeigt sich diese . Auschauung um so deutlicher ,‘ als beide 
Ausdrucke Euphemismen zu sein scheinen. Bei den Griechen stimmt 
aber noch die wissenschaftliche Anschauung mit der poetisch-volks-
thitmliehen uberein, indem midi Aristoteles (de Coelo II, 2) 2) den 
Osten die rechte Seite nennt, weil dort der Anfang der Bewegung 
sei, eine Ansicht, die auch (Plut. de plac. phil. II, 10;• Stobaeus 3) 
eel. phys. I, 358 ed. Heereu) dem Plato und Pythagoras zugeschrie- 
ben wird. 	Letztere Ansicht scheint auch der Stelle des Plinius — 
II, 54 (55) — zu Grande zu liegeu, wo er von den Blitzen sagt : 
Laeva prospera existimaritur, quoniarn laev.a parte mundi ortus est. 
Rater dem Mundi ortus ist .vielleicht — namentlich nach der Er-
klarung, die Plinius (II, 1) von Mundus giebt — nicht der Sonnen-
aufgang, sondem , wie bei Aristoteles, Plato uud Pythagoras, «exii 
'6g nvii6ecog 	zu verstehen : 	den Osten nennt aber Plinius wie 
immer laeva pars. 

. Der Osten war also bei den Grieebeil die rechte Seite, 	eben 
w e i l:  er die Lichtseite ist, 	und 	dass die Anzeichen 	zur rechten 
Hand 	als 	heilweissagend 	betrachtet 	wurden , 	bedarf 	eigentlich 
keiner Begriindung, da sich mit der Vorstellung von „Rechts" die 
von „Glick" verbindet, wie dasselbe sich .bei den Semiten kund 
gibt. 	Bei der Annahme, dass diese Anschauung eine usecunditre sei 
und sich daraus ergebe , dass der Vogelschauer das Angesicht dem 

1) Von denselben Celten heisst es bei Athenaeus (Deipnos. IV. p. 152, 
II, 93 ed. Sehweigh.): 	xai zol); 19'evi)s neouxvvoiiotv hri Tit 8a,,(1 ozps976- 
psvot. 	Bier ist also Ruch unto' (SEcti die rechte Seite des Korpers gemeint; 
wenn man Ma: im Sinne von „Ost" nehmen diirfte, 	so wiirde diese Stelle 
mit der des Plinius iibereinsiitranen.  

2) Dass Aristoteles auch auf den Volksglauben Riicksicht ninunt, liisst sich 
vielleicht daraus schliessen, dass er in demselben Cap. — da, wo er von dem 
Untersehied der subjcktiven und objektiven Benennung durch rechts und links 
spricht — auch die acirrrac erwiihnt • 

3) Bei Stobaeus (eclog. I p. 358 ed. Ileercn) 	wird auch 	die Ansicht des 
Empedocles mitgetheilt, wonach der Stiden die rechte, der Norden die nuke 
Seite ist. 
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Norden als dem 	Gattersitze zugewendet '), masste jedenfalls der 
Norden irgendwie als Gegenuber, als Vorderseite vorkommen, was 
aber durchaus nicht der Fall zu sein scheint 2). 	Die Bezeichnungen 
far rechts und links 	sind selbstUndige, 	unabhtingige, 	und ebenso 
wenig ist daraus umgekehrt zu schliessen, .dass die Nordseite als 
Vorderseise gegolten habe. 	Bei einer geographischen Bestimmung 
konnte eher noch theses viertheilige, 	wechselseitige Beziehen statt 
finden, 	und 	so konnte die Meinung Roth's 	(Gesch. uns. abendl. 
Philos. II. 793): „Aus der beim nachtlichen Steuern massgebenden 
Richtung des Angesichtes gegen Norden zum Himmelspol ... erklart 
sick die Eintheilung des Himmels in 'eine rechte, ostliche, und linkel  
westliche Halfte" wenigstens als Unterstutzung der anderweitigen 
Auffassungsweise ihre Geltung haben. 

Die meisten dieser Benennungen gehen von einer dualistischen 
Auffassung aus und so kann der .Osten im Gegensatze zum Westen 
ebenso die rechte Seite genannt werden, wie — im Gegensatze zum 
Norden — der Siiden auch die vordere Seite heissen kann; 	die 
'rechte Seite i s t die vordere Seite, und so ist auch das von Grimm 
( S. 987) 	angefiihrte alts. 	forthora, 	vorthere == dextera vielleicht 
nicht als Gegensatz zu dem bairischen Vornen fur Sad and Hun- 
ten ftir Nord (p. 985) zu betrachten; 	es liegt vielmehr 	derselbe 
dualistische Gegensatz Beiden zu Grunde. 

Bei den Romern traten nun allerdings, durch die Determinatio 
der Auguren, 	die vier Weltgegenden and ihre Benennungen 	in 
gegenseitige Relation, at 	auch bier tritt wenigstens d a s klar her- 
vor,  , 	dass man die Lichtseite uberhaupt, 	sei es Ost odor Stid , als 
Gegentiber, 	als die vordere Seite ansab. 	Wie die 	Pflanze zum 

1) Am wenigsten statthaft 	scheint dieses bei der Stelle des _Homer (n. 
12, 239) 	zu sein , da bei Homer Nord and Siid nur als Boreas und Notes 
vorkommen. 

2) Die Identititt von „vor" und „gegenliber" zeigt sich auch in den War-
tern , j...31  3173 — verstiimmelt aus 51'21/2 p wie Ewald Kr. Gr. S. 612 § 331 
annimmt — in 111, 'VI, und A.:54 , ' wenn nach Michaelis (Suppl. p.1593) auch 
0.51 , Hochland, so genannt wird , 	quod oculis eminus exposita sunt , wonach 
sich also der Name der Provinz 0...F;  mit a1pr7 nri (Ges. Thes. s. v. rip) 
noch 	anderweitig , beriihrt ; 	ebenso 	ist lat.: ante, 	in 	der iilteren 	Form 	anti, 
identisch mit olvzi (Bopp , Gloss. 6a, 12a). 	Wie aber diese Begriffo wiederum 
mit „recht" zusaminenhiingen, zeigt sich in MD , das nach Ewald (a. a. 0.) 
dem Ursprunge nach „ recht , gerade" 	bedeutet ; 	so scheint such das 1:141133 
Prov. 8, 6 gleichbedeutend mit dem darauf folgenden 1:11111;',3 , trrIz5 (vs. 10) 
zu sein (Michaelis 1. c.). 	Die 	Vorstellung der Lichtseite 	als 	dem Angesichte 

‘‘ gegeniiber salami, 	diirfte vielleicht 	auch 	einem Sprachgebrauche 	zu Gruude 
liegen, den W. v. Humboldt (am Schlusse seiner Abliandlung „Ueber die Ver- 
wandtschaft der Ortsadverbien 	mit dem Pronomen") von den Neuseeliindern 
anfiihrt: 	... „E mama ... heisst also wiirtlich : o gegeniiber. 	Zugleich aber ... 
heisst mitra ein offener, 	der Sonne ausgesetzter Platz 	uud 	ist dasselbe 'Wort 
pit Mamma ,hell, erleuchtet, licht." 
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Lichte emporstrebt, so wendet sich der Mensch der Sonne zu; die 
Lichtseite ist seine .10blah -- der schimmernde Orient, 	wie der 
sonnige Suden. 	Ihren poetischen Ausdruck findet aber diese An- 
schauung in der schfinen Stelle in Goethe's romischen Elegien : 

Als mich ein graulicher Tag hint en im Norden umfing, 
Und ich fiber mein Ich, des unbefriedigten Geistes 
Dfistere Wege zu spah'n, still in Betrachtung versank." 

Z tt s li t z e. 
Ein Aufsatz „Direzioni rituali etc." im zweiten Hefte der von 

Hrn-. Prof. Ascoli herausgegebenen Studj orientali e linguistici (1855 
p. 234 ff.) .weist nacb, wie bei verschiedenen TOlkern die eine oder 
die andere der Weltgegenden, in Bezug auf Gebet, Omina, Todten- 
bestattung u. s. w., einen Vorrang vor den ubrigen hatte. 	Ohne 
das dort Gesagte, zum Theil auch Bekannte, hier wiederholen zu 
wollen , 	erlaube ich mil• far diejenigen, welche jenen Aufsatz oder 
vielleicht den obigen gelesen, eine kleine Nachlese zu halten. 

Die Vorstellung, die man von der einen oder anderen Welt-
gegend hatte (denn das Meiste gehort der Vergangenheit an), ist,' 
wie es scheint, oft durch speciell geographische Verhaltnisse bedingt; 
nach ' dem 	zunachst nardlich gelegenen Lande z. B. bildet sich die 
Vorstellung vom Norden uberhaupt. 	Abgesehen von diesen Modifi- 
cationen ergiebt sich im Allgemeinen ohngefahr Folgendes: 	Der 
Osten gilt zumeist als Kiblah, 	zugleich auch als gliickbringende 
Seite; letztere Eigenschaft theilt der Suden mit ihm, der im Range 
auf ihn folgt (Manu 3, 87. W. v. Humboldt Kawispr. I, 	131). 
Den Gegensatz zum Osten bildet der Westen; 	ist der Osten der 
Ursprung des Lebens , so ist der Westen das Land des Todes 1) 
(Max Muller Science of language II. Ser. amer. Ausg. p. 534. 535. 
Duncker Gesch. d. Altth. II, 335). 	Der Norden kommt vielfach als 
heilige, 	selten 	oder nie 	aber 	als heilbringende Seite, vor; 	er hat 
vorherrschend den Charakier des Furchtbaren and Erhabenen. Gluck- 

1) Die amerikanisehe Zeitschrift Atlantic monthly machte vor einiger Zeit 
in einem kurzen Aufsatze: 	„The custom of burial with the head towards the.  
East" 	auf die Stelle in Shakespeare's Cymbeline (Act IV. Sc. 2) aufmerksam, 
WO gesagt wird, Imogen solle mit dem Kopfe (nicht mit dem Gesichte, wie 
Schlegel iibersetzt) gen Osten begraben werden, and meinte, dieser Passus solle 
auf (lie vorchristliehe Zeit der Handlung hinweisen. 	In einem anderen Blatte, 
The Nation , wurde gelegentlich einer Besprechung 	dieses Artikels nach guten 
Quenon berichtet, class die „Rice-Nigger" - — wie' die Neger in Siideirolina uud 
anderen Reisgegenden sich selbst nennen -- behaupten, die Hone sei im We-
sten , und dass es nicht gut sei, die Sonne bei ihrem Untorgange anzusehen ; 
Bass in iihnlicher Weise, bei 	den alten Angelsachsen 	der 	Glaube 	geherrscht, 
die Sonne sei beim Uutergehen desswegen roth, well sie alsdann in das Reich 
der Todten hinabschaue. 
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bringend ist der Norden vielleicht nur in so fern, als. dort Kuvera, 
der Gott des Reichthums, thront 1) (Schlegel, Sprache und Weisbeit 
der Inder p. 193. 	Bohlen , 	das 	alte 	Indien I, 241). 	Eine 	Win- 
liche Vorstellung 	scheint 	auch 	der Stelle 	rirt5:•. 	zrli 	7ini73.  (Job 
37, 22) zu Grunde zu liegen. 	Im 'Gegensatze zur Milde des Sudens 
(Vs. 17.) and parallel zu den Erscheiuungen, 	wo aus der Finster- 
niss das Licht hervorbricht (Vs. 11. 21), wird bier gesagt, aus dem 
dunklen Norden kommt das leuchtende Gold, Glanz umgiebt den 
furchtbaren Gott. 	 • 

• Eigenthumlich sind auch die Ansichten, die in Bezug auf den 
Norden und zum Theil an Job anknupfend in den spiiteren jadischen 
Schriften vorkommen. 	 - 

Der Talmud 	(B. Bathra 25 a) 	bezieht dieses imit auf den 
Nordwind, 	der das Gold werthlos (flussig) mache, 	insofern als er 
— nach Rasehi's Erklarung — durch seinen scbadlichen Einfluss 
die Lebensmittel im Preise steigen, das Gold fallen maeht (in Cir- 
culation 	bringt?). 	Wer reich 	werden will, 	heisst 	es ferner, 	soil 
sich beim Gebet nach Norden wenden. 	Zugleich als Erklarung des 
in demselben Cap. (Job 37, 9) 	vorkommenden o•-rp4 wird gesagt, 
die Welt gleiche einer Exedra 2)  (roil" WM rihrrortiS o'r.iv), d. h. 
sie ist nur auf drei Seiten begranzt, auf der vierten, der nordlichen 
offen und unbegranzt (-plon vim Timm, heisst es im Aruch s. V. 
mi-rozN). 	Letztere Ansicht 	flndet 	sich 	besonders 	ausfuhrlich in 
den Pirke d. R. Elieser (Cap. 3. Eine Variante, 	mit Bezug auf 
Job 26, 7 in Jalkut zu Jerem, 1, 14. § 263.): „Die :nOrdliche Ecke 
(lim" 	r 	rnn) hat Gott 	erschaffen, 	aber nicht vollendet; 	er- 
sagte, Jeder der sich fair einen Gott ausgiebt, komme and vollende 
diese Seite 	. 	. 	. 	. dort auch, 	im Norden, ist der Aufenthalt der 
Kobolde, der Erdbeben, der Geister (Winde?) der Schedim , der 
Donner 	and Blitze 	(mm- 6 	tIV161 	trivorn 	iii73 	Mr; 	Inn 
01:33,-t1 c,p1=':: onitvb1). 	Von 	dort her kommt alles Bose, 	wie 
es heisst (Jer. 1, 	14) rivnrr rimn imxt". 	Dass der Norden — 
die grimme Ecke, wie er bei Grimm Rechtsalterth. IV. 84 genannt 
wird — nicht ausgebaut sei, 	erinnert an die Aron Grimm (Gesch. 
d. deutsch. Sprache 982 N.) angefahrten Ausdrucke a nulla ora, 

1) In der Mahrchensammlung des Somadeva (Brockhaus Uebers. p. 84) 
heisst es in einer Stelle, 	in welcher 	die Weltgegenden 	theils 	nach allgemein 
kostnischen, theils nach geographischen und historischen Verhiiltnissen classifizirt 
werden: Der Norden ist zwar reich, 	aber beschmutzt durch Bertihrung mit 
Barbaren; der Westen wird nicht verehrt, weil or die Ursacho 1st, dass Sonne 
und Sterne untergehen ; der Siiden ist verflucht, denn dort .hausen die Rakshasas 
und herrseht der Todesgott. ' Von Osten aber geht die Sonne auf, fiber den 

‘ Osten herrscht Indra , der Jahnavi fliesst nach Osten. 
2) Mosotho yergleichung der 	Welt mit einer Exedra kommt anderswo 

(Menachoth 29 b, Jalkut Gen. 2, 4. 	5.  19 ) in anderer Weise vor,  , aber die 
dort gegebene Erkliirung „wer aus ihr herausgehen will, der mag herausgehen" 
scheint ein spateres Glossem und die obige Fassung die urspriingliehe zu sein. 
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swott nuoren , 	denen.  die Vorstellung das Unbegrlinzte zu Grunde 
liegt. 	Ist ferner der Norden unvollendet, 	so 	liegt der Gedanke 
na,he , 	dass alles Unvollendete und Unvollkommene)  also auch die 
Damonen, dem Norden angehoren; 	denn die Schedim sind unvoll- 
endete 	Wesen ; 	sie 	wurden Freitag 	Abend 	in 	der Dammerung 
(rnumurt .1-,n) 	erschaffen 	(Aboth 5, 9.). 	Gott hatto 	ihr 	Seelen 
schon geschaffeu und war gerade im Begriff ihneu auch die dazu 
geltorigen Leiber zu geben, als der Sabbath anbrach und es mithin 
zu spat war (Bereschith Rabba. sect. 7. Eude). — Da sich ausser-
dem mit der Vorstellung TOM Norden die des Oeden und Wusten 
verbindet, so eignet es sich auch in dicser Beziehung zum Aufent-
halt fur btise Geister, die gerne in Eintiden (nn-rin Berachoth 3 a), 
Grabstiitten (Chagiga 3 b) uud Wusten (16vaeot, zonoi. Xt. 12, 45) 
hausen 1). 	(T. Jonathan 	zu Deut. 32, 10. Geseu. 	zu Jes. 13, 21. 
Diese Ztschr. XIX. 81). 	 _ 

Diese 	Stelle der Pirke d. R. Elieser 	erinnert einigermassen 
an die parsische Vorstellung, wonach die Daevas im Norden hau-
sell (Spiegel, Ueberg. d. Avesta I, 242 N. Windischmanu, Zoroastr. 
Stud. p. 224. 226. Burnouf Comment. sur le Jaena p. CXI N. Q.). 
wiihrend im Osten der erhabeue Berg ist, von welchem aus Mithra 
die Welt erleuchtet (Burnouf 1. c. p. LXV. -Weber, ind. Studien. 
III, 	409. 	Spiegel I. 	c. I, 	260. Ztschr. XIX. 57). 	Doch 	konnte 
dieses Zusammentreffen der judischen — aber jedenfalls -einer spa-
ten Zeit angehorigen 2) — Vorstellung mit der parsischen eine zu- 

1) So sagt Naehmanides zu Lev. 17, 7, der Name Ont.  sei von dem 
Aufenthalte in waster Gegenden (111u) Dip) hergenommen; ihr vorzliglich- 
star Aufeuthalt sei aber in den Nussersten Grenzeu , 	wie z. B. auf der Nord- 
seite, die wegen der Kiilte unbewohut und ode ist. — 	Zu Exod. 32,-1 be- 
merkt cr, zur Erklarung warum Aaron das goldene Kalb verfertigte:. die Israe- 
liten waren in einer diirren end dden Witste; 	alle Verwiistung und Zerstdrung 
der Welt kommt slier vom Norden, wie es heisst (Jerom. 1, 14): Vom Norden 
kommt das Bose, was sich, wie deutlich zu ersehen, nicht auf Babel, sondern 
auf die linke Seite 	bezieht, 	von 	wobor 	die 	strafende Gerochtigkeit Gottes 
(rirr ryln) kommt, 	wie denn auch 	in tier Vision des Ezechiel (Ez. 1, 10) 
der Stier 	auf der linken Seite ist ; 	daruui glaubte Aaron, dass der Zerstiirer 
(n....nritm) 	in 	der Wiiste, 	dem Hauptsitze 	seiner Macht, den Weg weisen 

,wiirde." 	lJnter dem Zerstorer versteht N. Satan (T. Jonathan au Ex. 32, 19) 
oder Sammael (Geiger ' Was bat Mohammed &c. p..166. Ascemeli bei Selden 

' de This syr. I, 4. 	P.  127 	1st-also 	vielleicht 	k e i n Schreibfehler). 	Die bei . 
Nachmanides mehrfach vorkommende Contrastirung: der linken 	und rechten 
Seite ( z. B. zu Ex. 14, 31. 15, 2. Dent. 33, 2. 	Gen. 49, 24) ist 	kabbalisti- 	- 
schen Ursprunges (Frank, Kabbala Uebers. p. 148. Gratz , Gesch. VII, 504), 
wie dean auch die Mulling alias Bosen auf den Norden vorherrschend kabba- 
listisch ist (Knorr v. Rosenrotb, Kabb. den. I, 666 s. v. 11D2). 	Die Ansicht, 
dass Asasel 	ein Damon'. der. Waste. sei, 	findet sich ebenfalls bei Nachmanides 
(Levit. 16, 8). 

2) Der Talmud scheint von einem Aufenthalte 	der DamOnen im Norden 
Nichts an wissen. 	So wird z. B. in der angefiihrten .Stelle B. Bathra 25b das 
VDU Jerem. 1, 14 einfach auf Babylon bezogen; eben so wird (Sukkah 52a 
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fallige 	sein. 	Es 'liegt nahe, 	sich 	den finstern und kaiten Norden 
als Sitz des Uebels zu denken; da nip ebensowohl Geist als Wind 
bedeutet (LXX zu Ps. 103, 	4), 	der t-i ros-. mi." aber vielfach als 
schadlicher Wind vorkommt, so lag es ferner nape den bosen Geist 
(run rrt-s) vom Norden kommen zu lassen1); moglich aber auch 
dass wie bei den p'- ii 	(Ges. Tbes. s. v. -ntn), 	so auch hier der 
berithmte Gotterberg im Norden (Winer s. v. Berg des Stiftti) sich 
in einen Sitz der Damonen verwandelte , wie dieselbe •Wandlung 
auch bei den Germanen vor sich ging (Grimm, Gesch. d. d. Spr. 
p. 982). 	Aber auch die — in Othonis lex. s. v. Aquilonaris aus- 
gesprochene — Ansicht, dass man sich gewohnt habe den Norden 
als unheilbringend anzusehen, weil von den ntirdlich wohnenden 
Volkern den Israeliten so viol Uebles zugefugt wurde. *— scheint 
nicht 	verwerflich. 	Jedenfalls hat man auch die parsische Vorstel- 

. . 	• 
das "31DY Joel 2, 20 auf den biisen• Trieb • (r111 nit,) bezogen, aber nur in 
so fern als es im Herzen der Menschen• verborgen (MO 1st; und dock Witte 
bier eine Beziehung auf den Norden sehr nahe gelegen , 	da anderweitig der 
9",t1 'IV` vielfach 	mit Satan und dem Todesengel identiflzirt wird; eine Vor- 
stellung 	die auch — beilaufig bemerkt — dem 	*ki 	( Ztschr. XV, , 	 L.;-6!.... 	......iizi, 
576 N.) — vielleicht mit Anklang an Angramainjus — zu Grunde zu begun 
scheint. 

1) 	So z. B. werden Gittin 31b in Verbindung mit Winden ein Will.? 
und 	Y3 13 	genaunt, 	die, 	,wie 	es scheint, 	zugleich Namen 	von 	Winden 
und 	von 	Ditmonen 	sind. 	So 	ist 	denn 	wohl 	auch 	die 	Ansicht 	Movers' 
( Phiin. I, 	224) von der Identitiit des 	t.,1730 mit Samum, 	Samieli 	(Rosemn: 
bibl. Alttli: HI, 6) in sofern richtig , 	dass man diesen Namen 	(der als Samiel 
im B. Henoch vorkommt, Gratz I. c.) spater so deutete. 	Die Ableitung von 
ot, hat das gegen sich, dass DO, 1.;;;kip , wie pcippaxor, eine vox media ist 

und nor in 	Verbindung 	mit 11172 	Gift bedeutet, 	wahrend r..w 1 	14.).X....., 	— 
namentlich mit Vergleichung von Sur. 15, 27 — eine sehr passende Etymologie 
giebt. 	Dass in den Pirke d. R. Elieser Sammael sehr oft (Cap. 13. 27. 32. 45) 
vorkommt , ist vielleicht wie noch Anderes (v1g. Zunz G. V. 276. Gratz V, 223.87) 

arabischem Einflusse zuzuschreiben , wie vielleicht such statt .LJI bei Geiger 

(Was hat Moh. p. 18) ro.,J1 zu lesen. 	Speciell arabisch ist wohl auch die Sage 
(P. d. R. El. C. 7), dass die lauschenden Damonen mit feurigen Ruthen (owl) 
uni bli.,  wohl mit Bezug auf ti,ium timnv) vertrieben werden, so wie die 

Erklarung des bei Sodom gebrauchten 10111 (C.1.41:J:,..4 Sur. 9, 71. 53, 53. 69, 9) 
im wOrtlichen Sinne als Umstiirzung (Cap. 25. Sur. 11, 84. 15, 74), ferner die 
Sage, dass Elieser ein Geschenk Nimrods gewesen (C.16. Ztschr. XVI. 702) u. A. m. 
Sammael kornmt meistens in kabbalistischen Schriften vor (Eisenmenger I, 820, 
II, 467), selten im Midrasch und noch seltener im Talmud. 	Die lange Erziih- 
lung am Ende des Pentateuch-Midrasch 	(Debarim R. s. 11 ), 	in der u. A, 
Sainmael ( dem Worte t1730 	zu Gefallen) geblendet wird, ist 	ein besonderer 
Midrasch — iihnlieb dem bei Jellinek, Beth hamidrasch 1, 115 f. — aus spaterer 
Zeit , den man ale Epilog den Rabboth beifiigte. 	 . 
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lung voin Norden 	zunacbst auf geographische uud historische Ver- 
hultnisse zurtickgefohrt 	(Duncker Gesch. d. Alterth. II, 335, 	Bur- 
nouf 1. c. 	p. CXI.) , 	wie cleun 	aus almlichen 	Griinden 	auch 	der 
Weston als Ort der bi3sen Geister vorkommt (Duncker 1. c. p. 363).. 
Neben dieses Grtinden• kann 	aber vielleicht auch bier der Grund 
geltend 	gemacht 	werden, 	dass 	wie 	bei 	den 	Daevas 	selbst 	die 
bekaunte Verwandlung der Gotter in Damonen stattfand (Bopp vgl. 
GrA, 1257 1. ed. Spiegel Erb p. 242, Avesta Uebers. I, 9: Dun- 
cker II, 13), 	so auch bei dem Sitze derselben der Aufenthalt der 
Gotter naturgemass sick in eineu Aufenthalt der Damonen verwan- 
delt babe 1). 	Vielleicht ist sogar die Verschiedenheit der Bedeutung 
von Apakhtara und j..:..14 '(Burnouf p. CXI) eben auch von diesem 
Wechsel der Vorstellung abzuleiten ; es ist das um so wahrschein- 
Heber,  , als dieses Wort — wie Burnouf bemerkt — nur in einem ' 
beschrlinkten Sinne und nicht als allgemein geographische Bezeich- 
nung gebraucht wird. 	Wenn •namlich irgend eine Weltgegend — 
oder Gegend — nicht nach' objectiven Thatsachen , sondern nach 
subjectiven Vorstellungen die vordere, die obere, die hellere U. s. W. 
genannt wird, so kann mit dem Wechsel der religiosen Vorstellung 
— odet mit dem Wechsel des Aufenthaltes — auch diese Benen-
nung auf eine andere Weltgegend tibertragen werden, — wie eiu 
ahnlicher Wechsel in Bezug auf den Soden vorkommt (Ztschr. II, 
219. IV. 431.), im Lauf der Zeit vielleicht auf die entgegengesetzte, 
wie das pers. ).31...i (Vullers s. v.) davon ein Beispiel zu sein scheint. 

Dass fin einer der Stellen, wo von Mithra die Rede ist, der 
Osten „die rechte Seite, die recite HOlfte" genaunt wird (Ztschr. 
IV. 248. VI. 248. Spiegel Av. Uebers. III, 95), .konnte als Beweis 
dienen, dass wenn anderweitig der Osten (oder sonst eine Welt-
gegend) die rechte Seite genannt wird, damit eben auch die rechte 
Halfte gemeint ist, und dass 'es also nicht immer richtig ist, wenn 
man — wie das so haufig geschieht — aus dem Umstande, dass 
irgend ein,e Weltgegend die rechte genannt wird, den Scbluss zieht, 
dass 	die 	nachst auliegehde die vordere 	(resp. 	die hintere ) 	sein 
mtisse. 	Wenn z. B. Homer (Il. XII, 239.) von „rechts".,und „links" 
spricht, so hat er dabei wie an anderen Stellen (Od. I, 	24. VIII, 
29. IX, 	25. X, 	190. XIII, 	240) 	nur zwei Seiten im Auge, die 
Lichtseite (Ost und Stid) uud die dunkle Seite (West und Nord) 
neck CoTov 1) (Od. 'XI, 15 f. a. passim). 	Ebenso hat man nur an 
zwei Halften zu denken, wenn bei Stobaeus (Ecl. phys. I, 358 ed. 
Heeren ) 	die 	siidliche 	Seite 	die rechte, 	die 	nOrdliche 	die 	linke 
genannt wird, und wenn Plutarch (Quaestt. Roman. c. 78. .p. 155 
ed, Wyttenb.) sagt, dass Einige den Norden den rechten and hohe 

1) Auch bei Gog und Magog wird der Mirdliche Wohnsitz mehrfach her-
vorgehobeu (Ez. 38, 6. 15. 39, 2). 

2) In 'Muncher Weise, nur miter Annahme von 4 Weltgegeuden, fasst 
dieses Gesenius auf (Hall. Eneyelop. Art. Bibl. Geographic). 	- 
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.ren Theil der Welt nennen, 	so ist 	damit die Nordhalfte gemeint, 
die 	man 	sich als 	hither gelegen dachte (Rosenintiller b. Altthk. I, 
1, 140. Ibn Ezra zu Gen. 28, 2. Ex. 33, 1.) 

Ueberhaupt ist die Zweitheilung der Himmelsgegenden eben 
so sachgemass 	als die Viertheilung. 	Letztere ergiebt sich zunitchst 
aus dein Aufenthalte in angebauten Gegenden, wo der Gesichtskreis 
ein 	beschriinkter,  , 	also 	gar keiu eigentlicher Kreis ist. 	Auf einer- 
weiten Ebene hingegen, auf dem Meere, in der Wtiste ist der Be- 
schauer das Centrum eines wirklichen Kreises, der von 	selbst in 
zwci Halbkreise 	zerfiillt; 	die 	eine Halfte ubersieht das Auge, 	die 
Andere ist int 	Rtielcen des Beschauers, 	withrend 	die 	Seiten nur 
verschwindende Punkte der Peripberie sind. 	Es 	ist also nach die- 
ser Analogie, 	wenn man 	bei der Eintheilung der Weltgegenden 
zwei Seiten. annimmt; die eine ist die Lichtseite, oder vordere, oder 
rechte Seite, die andere ist die dunkle, 	hintere, oder linke Seite. 
So bedeutete- .1-,Dit urspriinglich wohl die dunkle Seite, sowohl Nord 
als West, und dieselbe Bedeutung hatte wohl auch Vmpov (Herzfeld 
Gesch. d. V. Isr. II, , 2, 338) (oder vielmehr neOs V)Tov), das Hesy- 
chins mit 6zorog, c'exkiig u. s. w. erklart. 	Eben so scheinen bap so- 
wohl als ,.)..;.3 (U...„3, 3,,,:i) die Lichtseite 1), Ost und &Id, bezeichnet 
zu haben und die speciellere Bedeutung spitteren Ursprungs zn sein. 
Bei dem nicht seltenen Wechsel von x, 6 und a darf man wohl 
auch annehmen, dass sowohl =-)1,  als auch das aram. '4=-11 la0i. 
ursprtinglich 	die dunkle 	Seite bedeutet, 	und 	Bich 	erst 	spater in 
West und Nord gespalten 1 	wie ja auch c.1..0., nicht nur den Norden, 
sondern auch den W.esten bezeichnet, sich aber, wie es scheint, nur 
als Zeitbestimmung im persischen 1.1..,..:-, (vielleicht von ipla;., occultavit) 
erhalten hat.' 

In dem Eingangs erwithnten Aufsatze (p. 240-243) giebt der 
Verf. ferner — zumeist nach Grimm — die Zusammenstellung eini- 
ger Ausdrucke fur Rechts und Links. 	Es iniige gestattet sein, auch 
hieran einige Bemerkungen aus einem anderen Sprachgebiete anzu-
knilpfen. 

In Bezug auf die Benennungen der linken Hand 2) — the 6 
sinistra in italiano; larva in latino, linke in tedesco — erkI5,rt der 
Verf. das erstere: sinistra significa die sta al seno, e cie perche la 

1) Eigenthiimlich bertihrt sich 	mit  den von 3...;i 	gebildeten Wortern die 
Ztschr. XII, '559 angegebene Erkliirung der japanesischen Benennung der Ost-
seite vbn „Sonne" und „Entgegenkommen".  

2) Herr Prof. Ascoli berichtigt in einer Note das im Text fiber diritta etc. 
gesagte und findet die Ableitung d. W. laeva von levare sehr gewagt, liisst es 
aber unberichtigt , dass sinistra 	els italilinisch 	(nicht als lateinisch) 	aufgefasst, 
dass „linke" vom lenken der Pferde abgeleitet und gauchir mit yavotos (Grimm 
p. 995) in Verbindung gebracht wird. . Es ist eben das Geschick der linken 
Hand immer stiefkiudlich behandelt zu werden. 
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sinistra imbracciava 	lo 	scudo 	e 	con 	si applicava al seno. .quello 
Mit der — auch von Pott (Etymol. 	Forsch. II, 	190. 1. Ausg.) • 
gemuthmassten — Ableitung 	des Wortes 	sinister von Sinus 	(als 
Kleidseite) 	vergleicht Dietrich (Abb. 	f 	sem. Wortt. 233) die von 
Simonis gegebene Erklarung d. W. ':n•wr.5 (Simonis lex. s. v. Ges. 
Tiles. s. v.).• 	So wie nun aber vielen Bezeichnungen des Linken die 
Vorstellung 	des 	Obliquen 	und 	Gekrummten 	zu 	Grunde 	liegt1 ) 
(Grimm p. 989) und sich u. A. auch in den von Diez (Etym. 
W. B. s. v. stancare p. 331 	1. ed.) angefiihrten mano storta, sene- 
strarsi 	un 	piede (das 	vielleicht direct mit sinus, seno zusammen- 
bangt) erhalten 	hat, so 	durfte es angemessener sein, 	auch sinus, 
sinister in der allgemeineren Bedeutung des Gekrummten und Gebo- 
'genen aufzufassen, das auch die Grundbedeutung von btts zu sein 
scheint, 	so 	dass davon sowohl 1.•.Ntin als auch 177;p (eig. falscher 
Gott, 	nt-ai 1:, ,N) und 	n*.:7i2D abzuleiten ware. 	Dass letztere Benen- , 	, 	• 
nung — wie •„?.).3.:*; von via , 	Gewand 	von wenden und vielleicht 
Kleid mit bleiduma etc. bei Grimm 989 zusammenbangt — von 
den Falten • und Biegungen des Kleides 2) 	beim Tragen desselben 
hergenommen ist, ergieht sich schon damns, dass das Ausziehen 
mit LI= 	(quod fit explicando et expandendo, ut contra induendo 
vestis complicatur Ges. Thes. s. v.) 	ausgedruckt wird. 

So wie dem Worte Inontn-  die Vorstellung des Obliquen mid 
Gekrummten 3), so liegt dem Worte 7., n• 	die Vorstellung des Gera- 

1) Es ist desshalb auch sebr wahrscheinlich, dass, wie Diez (s. v. Gauche) 
vermuthet, span. gaucho, schief, mit gauche zusammenhiinge. Das Wort gauche 
selbst stellt Diez mit and. welk, schwacb, matt zusammen. 	(In iihnlicher Weise 
nennt der y  Talmud (Menachoth 37 a) — und zwar als Deutung des :1;11,. 
Ex. 13, 16 — die linke Hand •11:1Z 11.) 	Mit diesem gauche, 	das nicht nur 
— im Gegensatze zu droit --. linki , sondern auch — im Gegensatz zu adroit 
— linkiseh bedeutet , nahe verwandt scheint das deutsche Gauch (mhd. Gouch) 
in Gauchheil 	(salts stultorum, Nemnich. Cath. 	s. v. Anagallis) 	u. a. W., 	in 
demselben Sinno wie Virgil 	wens larva gebraucht • und wie der Scholiast zu 
Soph. Ajax (184) cietorseci mit paiea erklart. 	Zu den viclen Spottnamen der 
linken Hand (denn so kann man es wohl nennen) gehOrt wohl auch das Zoca 
der span. Volkssprache, welches — wie die Vergleicbung mit Zoquete (Baum-
stainm, Kniippel, kleiner dicker Mensch) mid Zueco (Holzschub) zeigt. — das 
Plumpe" und Unbeholfene ausdrficken soil. 

2) So ivie der Talmud (Kidduschin 18 b) dariiber im Zweifel 1st, ob das 
:1= 1"0= (Ex. 21, 8) mit dem Hptw. `1;. oder mit dem Ztw. 16 ri au er-
lthiren,  sei — eine Doppelsinnigkeit, die sich, beiliiufig bemerkt, Ruch im goth. 
liugan find& (Grimm, D. Gr. I, 1033. Vorr. zu Schulze goth. Gloss. p. XIII) —
so kiinnte man iiberhaupt bezweifeln , ob '13 , '.:17 74 nicht Ruch wie 17.72i1.3 ur-
spriinglich das Krumme und Ungcrade bezeichnen , so dass die Bedeutung per-
fide egit darin involvirt sei. 

3) Im Midrasch Koheleth (zu Cap. 10 Vs. 2) and iihnlich Bereschith Rabba 
(sect. 41) zu Gen. 13, 9 wird das in letzferer Stelle vorkommende lIb1tVZIDN't 
mit "e: s,,lnwn NM 91:rsn no *loci erkliirt, d. h. wenn du auch noch 
so amnassend bist, so worde ieh dir doch nachgeben. 	In dieser, wif in einer 
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den und Aufrechten zu Grunde. 	ins ist Nebenform von itti (fini- 
tima radici 	intt 	Ges. 	Thes.); 	die Rechte 	heisst 	nun 	1st, 	nicht, 
quia hac manu fides datur, sondern weil die rechte Hand die wahre, 
die .eigentliche, die richtige — ilberhaupt eben die rechte Hand 
ist. 	Die rechte Hand ist die Hand, die Hand zai igovjv, wie 
7 ,n, 	oft geradezu fur 'is oder im Parallelismus damit• steht, 	und 
wie ahnlich im Griech. greea die linke heisst, weil die rechte sich 
gleichsam von selbst versteht. 	Das Rechte ist aber zugleich auch 
das Gerade, wie z. B. Ex. 17, 12 :1117.3U von is in diesem Shine 
gebraucht wird, 	das Unrechte ist das Kyumme, wie das besonders 
in abstracten Ausdriicken vielfach vorkommt (TDDY, apt,  t.-..nn: iniquus, 
perversus, E. wrong, it. torto, 	altspan. tuerto 1). 

So erkliirt z. B. Gesenius (Thes. p. 599) das ilst:b bRrj n'?.  
(Eccl. 10, 2) 	mit Cor 	sapientis 	est in 	dextra (recta, legitima ) 
parte und Raschi 	das folgende *Ntiti':.! bsb 	nb1 	mit it 1tt7171:.,  
nvzi-v.-; /-1-M.  

Mit den synonymen Begriffen des Geraden und Rechten ver-
bindet sich leicbt der Begriff der Stabifitat, der Starke (wie Mau- 
rer W. B. 	s. v. r t 4  von lt$ als die stiirkere Hand erklart) und 

. des Gliickes 2). 	its und •itti berithren sich.hier mit den — viel- 

anderen daselbst vorkommenden Stelle hat t-'031f.) 	die Bedeutung Ausweichen, 
Nachgeben, aus dem Wege gehen. 	(In etwas anderer Weise stellt Michaelis 
— Suppl. p. 219. 	Lex. syr. s. v. 1.1U1AD — ll'p mit C • j..) zusammen.) 	In 
ithnlicher Weise gehart — nach Grimm's Vermuthung -- obliqnus zu linquo, 
mid wohl auch sinus, Kriimmung, zu sino , wie nicht minder „letz" perversus 
mundartlich such •link (schwed. liitta) 	zu „ lessen , liissig " 	E. lazy 	(Graff 14 
316. 297. Dieffenhach goth. W. B. II, 129) gehort. 	Es 	driicken 	dann alle 
diese Wolter — im Gegensatz zum Starren , geraden Vorwartsgelten — das 
schlaffe , widerstandslose Nachgeben aus, 	und so liegt es auch nahe die Ab- 
leitung des Engl. left von to leave nicht ganz verwerflich zu finden. 

1) Dem neuspan. adj. tuerto, luscus , liegt eine Modification derselben Be-
deutung — das Ver-letzen — zu Grunde. 

2) Umgekehrt heisst 1:IN sowohl Unbestand , als auch Unrecht und 	Un- 
gliick. 	Dass in den semitiiclien Sprachen Negationspartikeln, durch deren Ver- 
setzung ein Wort in die entgegengesetzte Bedeutung verwandelt wird, nur schr 
selten vorkommen ( wie in den bei Ges. Thes. p. 734 und Delitzsch, Jesurun 
p. 201 angefiihrten Beispielen) , 	liegt 	vielleicht in 	der 	Vorliebe 	fiir 	sinnliclr- 
concrete Darstellung der Gegensatz() , die in • einem besonders geprligten WOrte 
deutliclier hervortritt als bei einem a privativum, wie denn z. B. N7?E? starker 
ist, als das '11,`70 tib Gen. 7, 2. — Mangel an Geld, in-opia , 	ist allerdings 
etwas bless Negatives, 	fiir (las utimittelbare Gefahl hingegen 	ist — wie La- 
martine ein bores Herz die schwerste Last nennt — eine lecre Geldbiirse viel 
schwerer zu tragen als 	ein 	voller 	Geldsack , und 	so ist mithin 	die Armuth 
etwas sehr Reelles und Positives. — Ein anderes Beispiel, wie das Gebogene und 
Gekriimmte sowohl zur Bezeichnung des Ungerechten 	als des Unkriiftigen 	ge- 
braucht wird, ist das Wort schlimm, mundartlich 	uud mittelhochd. slim, ur- 
sprfinglich schief,  , krumm, iiberzwerch (Frisch , W13. s. v. schliem), drum base, 
verschinitzt, wkhrend das Engliselie Slim die liedeutung zart, scliwacli, schiniteli- 
tig hat. 	. 
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fach mit 	einander wechselnden — 	Stith-mien 	ii 	und it,,,t und 
den davon abgeleiteten Wortern 	•vattiti 	(der feste Tritt, vom wan- 
kenden heisst es Ps. 73, 3. 37, 31 0,-, r 	-,714Noci, 1, 	nYm ) 	'-4t.i 

. 	-ntisrl, chald. rtrozit , talm. nun in der oft vorkommenden Redens- 
art 711-M 1-aysei 	(matte) u. A., wie 	denn vielleicht auch der Name 
74-14, 	als gluckliches Volk -- was namentlich zu Deut. 32, 15. 
33, 26. passen witrde — aufzufassen ist 1).  

Gegentiber der linken Seite 	erscheint 	die rechte zugleich als 
die vordere — wie sie denn auch unter dieser Benennung vor-
kommt (Grimm p. 987) — also au& schon deshalb als die kriifti- 
gere (wie z. B. Inszi, .-1=z, 1:6111, 0..,,,-4...- 	zugleich das Vordere und 
Starkere bezeichnen und: wie die LXX das nip Ps. 48, 8 mit 
fficetog tibersetzen) schnellere und raschere. 	Die linke ist die Kehr- 
seite, 	der Revers, 	die hintere Seite, also auch zugleich die tap 
und schwache ; so ist letz und letzt, wie denn von -inq , zaudern, 
sowohl ninq als.auch -Imo 	(letzteres zumeist, besonders mit art, 
13v, yl ti verbunden, in der Bedeutung alienus,.d. h. ein Anderer, 
nicht der Rechte) abzuleiten sind ; 	und so findet sich denn auch 
der Begriff der Fertigkeit und Geschicklichkeit — entsprechend 
den WOrtern behende (E. handy) adroit, dexter, aguig (Grimm 
p. 	987. 	Ascoli I. ,c. p. 	242 N.), in 	dem hebr. 7, dem 	aram. 
1...tol, 	initi 	rennui (ars manuaria, artificium) und dem talmud. 
:Ausdrucke rr tit: 	Inmn 	(Buxtorf s. v. pm), wahrend hingegen 
ram, linea, series, wiederum — wie rs1112), Zeile — die gerade 
Linie bezeichnet. 

Im Allgemeinen darf man wohl sagen, dass die von Renan 
(hist. d. 1. semit. p. 23. 2de ed.) 	einzeln angeftihrten Grundbegriffe 
alle derselben Kategorie angehoren, 	sowohl lin und iWt als auch 
nw 4  und -PDT (mit welchem letzteren Worte der 	oft = 
tibersetzt, wie auch talmud. no4 oft und neugriech. xaa.dg immer 
die I3edeutung „gut" hat). 	Ja, 	bei der entschiedenen Neigung zu 
dualistischen Formationen und zur Hervorhebung der Gegensatze 9 

1) Zugleich mit Anklang an den Namen 	1.1"112)`. 	Die Bedeutung Gluck 
liegt auch in den Namen MIN.1"11TM 	1 Chr, 25, 2, 	wofiir Vs. 14 	ribx-Itzr., 

- num and 7,73 4:3. 	Letzteren Namen erklart Nachmanides zu Gen. 35, 18 — 
zugleich mit Anklang an kabbalistische Anschantmgsweise — mit „Sohn der 

-Kraft oder der tlacht, 	denn in der Rechten ist die Starke und das Gelingen" 
nInzw 1,n)7 rrtixrtrri M.11=311 '1 	1472'M 'D plinrs p •IN nDm 73 
'la, 1),7z,b Dar 	31: 	Uebrigens kommt — wie aus Aruch und Buxtorf zu 
ersehen — im Talmud Iltni 	sowohl in der Bedeutung „glauben" (1•TMT1), 
als auch in der von „schnell, fertig" (71—in, 7rint, dexter, behende) vor. 

2) Die Tendenz zur paarweisen Gruppirung und Assimilirung gibt sich 
auch 	in der Vorliebe fiir das Gleichniss kund, 	das so zu sagen 	eino Art be- 
griilliaker Alliteration ist. 	Wenn z. G. der Gerechte mit dem Baum am Bache 
(Ps. 1, 3. Jerem. 17, 8), 	der Ungerechte mit dem Baum in der Waste oder 
mit der Spreu (Ps. 1, 4. Jerem. 17, 6) verglicheu wird, so entstehen gleichsarn 
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die sich in diesem Sprachkreise kund gibt, werden — 	nicbt nur 
— wie in einer bekannten Stelle des N. T. — die Gerechten mid 
Ungereclften, 	sondem gauze WOrterldassen rechts mid links grup- 
pirt, die einen bilden die helle Tag-,- die anderen die dunkle Nacht- 
seite. 	Recht und Wahrheit, Gltick und Glanz, Pracht und Bliithe, 
Licht mid Leben, Freude und Friede, Kraft mid Dauer, Heil und 
Weisheit, 	diese .und noch andere 1Vorter, (lie alle einer und der- 
selben begrifflichen, zuweilen auch ciner und derselben sprachlichen 
Wurzel entstammen, geliiiren auf die rechte Seite; 	ihre Gegensatzc 
kommen auf die linke, oder wie die Kabbalisten sager, auf die andre 
Seite 	(tirlris 	o•-)00). 	Eine Ausnahme in Bezug auf (lie mit der 
linken Seite verbundene Vorstellung scheint 	neben arab. j.....,4 auch 
das Skr. Varna zu sein, 	das zugleich sinister und pulcher bedeutet 
(Grimm 989). 	Letzteres hangt vielleicht.zusammen mit der Antwort 
der Gymnosophisten, das von den beiden Weltseiten die linke den 
Vorzug habe, 	weil dort die Sonne aufgehe u. s. w. (Chwolsohn 

doppelte Spiegelbilder, indem sowohl der symmetrisch-parallelisirenden als auch 
der dichotomisch-contrastirenden Veranschaulichung Rechnung getragen wird. — 
Auch ha Talmud gibt sich — in anderer Weise — vielfach des Bestreben 
kund , die Dinge paarweise zu gruppiron, sie, so zu srtgen , in einen Reim zu 
bringen ; so wenn z. B. die irdische Einrichtung mit der des Ilirnmels (Bern-
choth 58a) , der Purpur mit deco Moore, des Meer mit dem Firmament, das 
Firmament mit Gottes Thron verglichen wird (Menachoth 43 b), oder wenn 
behauptet wird, dass zu jedem Landthier ein analoges Seethier existire (Cholin 
127 a, 	T. jerus. 	Sabbath 14, 1. Bochart hieroz. I , 	1028), odor wenn, 	mit 
Bezug auf Eccles. 7, 14, 	die Berge und Hiigel, Seeh und Fliisse u. s. w. als 
Gegenstiicke (1"1=) 	aufgefillirt werden (Ckagiga 15 a), iihnlich den al4uyiat 
der Gnostiker (Gratz, Guest. u. Judenth. p. 114). — Rbenso wird, um den 
Contrast zwischen dem SchOpfer ( L5).....), k....ii1l., 	ilr.14, ktlit ) 	und 	dem' 

Geschaffenen (x.i1.  z, 	.......iii- ) .142.,, R'`1]) 	urn 	so se.hiirfer hervorzulieben _ 
iihnlich wie in Roran (Sur. 89, 1. 51, 49. vgl. Ztschr. XV, 587) — mehrfach 
darauf hingewiesen, dass alles Geschaffene paarweise existire. 	So heisst es ha 
Midrasch (Debarim Rabba sect. 2 zu Deut. 6, 4): Gott sagt zu Israel : 	Mein 
Sohn, 	Alles was ich erschaffen, habe ich in Paaren erschatfen, Himmel und 
Erde , Sonne und Mond, Adam und Eva, diese Welt und die zultiinftige Welt 
— 	nur meine Derrlielikeit ist allele und einzig in der Welt. 	Abgesehen davon 
dass dem Dualismus in der Selliipfung die Einheit Gottes entgegen gesetzt wird, 
so liegt Merin auch eM Protest gegen die Manichlieri und andere Dualisten, die 
in 	derselben Midraschstelle mit 	haggadischer Deutung dos Prov. 24, 21 	ge- 
brauchten Ausdruckes D43:1125 genannt werden. 	(So heisst auch Mani 	(...5,..;:1( 
Pocock. spec. hist. Ar. p. 154. Not. misc. phil. p. 239.) 	Aber auch 	zur Ein- 
licit mid 	Einzigkeit Gottes Wird 	eine 	Parallele 	gesucht und gefunden in der 
Einzigkeit und Alleinheit Israels. 	Diese Parallel° findet sich schon in der Bibel 
(2 Sam. 7, 22. 23) angedeutet, wird aber im Talmud (Chagiga 3a) noch nach- 
driicklicher hervorgehoben ; 	ebenso wird des 17*.l.  in der Stele r t.174 	DI o 	7:7 
(Jes. 41, 24) mit 	gv erkliirt und 	auf die Einzigkeit Israels hezogen 	(ieirajikra: 
R. sect. 27 zu Levit. 22, 27 	unit M. TILI1C1111111II Z. St.) und ill &idler Weise 
das 	in 	der Stele 7'1Z17.5:! 1-14' 	03: — rt 	(Num. 23, 	9) 	y,orkommende 	7:7 
(M. Jelamdenu im Aruch s. v. 1"). 
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Ssabier II, 222) oder 	wie es bei Josippon (Cap. XI) and wie es 
scheint richtiger heisst — dass von den beiden Seiten des Men-
schen nicht die rechte, sondern die linke die vorzuglichere sei, well 
sie dem Herzen Wilier sei u. s. w. 1). 

	

II. 	Die ini vorhergehenden Aufsatze ausgesprochene Vermu- 
thung, dass W3 eine Transposition von .......i..1. , ..Q.I.sei, ursprting- 
lich „Seite" bedeute and in dieser Bedeutung zuweilen auch vor- 

	

komme , 	scheint auch an 	dem 	n,?,:zm ‘...*ti)? (1 Sam. 20, 	41) eine 
'bier Bestatigung zu finden. 	Der Men kanu 	nicht wohi gemeint 

sein, wlthrend „Seite" ganz gut passt. 	Jonathan hatte sich in der 
line Davids , damit dieser ihn horen ktinnte , postirt , and schoss 
die Pfeile nach der entgegengesetzten Richtung ab (vs. 20). 	Auf 
der einen Seite ist David, auf der anderen der Knabe. 	Nachdem 
die Pfeile verschossen Bind, kommt David ma:m ',1:3V d. h. von 
der Seite - her. 	Doch kOnnte auch speciell ix • — wie. oft — (Ges. 
Thes. s. v.) die linke Seite (in Bezug auf das Versteck) bedeuten 
and ni ist alsdann die Seite, d. h. die rechte Seite. 

, • III. 	Dass , wie oben - nach Dietrich bemerkt wurde 	bei den 
Aegyptern die Begriffe Ost; Rechts, Tag, Oberwelt in Verbindung 
gedacht warden, wird von Roth (Aeg. u. Zor. Glaubensl. Note 148) 
ausfuhrlich nachgewiesen. 

, 	. 
1) Was bei Chwolsohn noch ausserdem angefiihrt wird, um zu beweisen, 

dass die Enke Seite als solehe in besonderem Ansehen gestanden , scheint un- 
begriindet. 	Bei den Romern bezeichnet pars laeva nicht den Norden , sondern 
(von der Kunstsprache der nach Wen schauenden Auguren) den Osten ; wenn 
der Osten einen Vorrang hatte, so war es nicht well, 	sondern o bsch on er 
auf der linken Seite war , 	wie ich , das im Vorhergeheuden nachgewiesen zu 
haben glaube. 	Es 1st nicht wobl denkbar, dass bei einem ,Volke die bevor- 
zugte Weltgegend die „linke" heisse, oder dass 	der Linke oder der Gott der 
linken Seite Bezeichnung ftir eine holm Gottheit sei. 	Wenn 	t•vzo z. B. 	— 
allerdings mebr in spielender, Weise — mit 1.,s7217.) in Verbindung gebracht wird 
(Beehai zu Levit. 16, 8. Nork W. B. s. v.) , so gesehieht dies, well man dabei 
von 	der entgegengesetzten Ansieht 	ausgeht , 	dass er niimliel 	nicht 	ein Gott, 
sondern ein Damon sei. 	. 

Bd. XXI. 
	 41 
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Benefit fiber zwei kufische Miinzfund.e. 
Von 	. 

Joseph Karahacek. 
Mit einer lithogr. Tafel. 

I. 

Im Jahre 	1865 wurde bei der Grundlegung einer Mauer im 
Kloster Terra-santa zu Betlehem , 	nachst. Jerusalem, • ein Topf mit 
55 Fatimid.ischen Goldmunzen gefunden. 	Ein Stuck davon 
giug verloren, weitere sieben kamen in fremde Handel  and die ubri- 
gen 47 	Dinare 	wurden 	mir mit gefalliger Bereitwilligkeit durch 
Vermittlung des k. k. General - Consul Herrn Dr. W a 1 c h e r von 
Molt heim in Jerusalem 1) zur Thirchsiaht and Auswahl vorgelegt. 

Obwohl im Allgemeinen die Goldpritgen, der fatimidischen Cha-
lifen nicht zu •den Seltenheiten gerechnet werden kOnneni so dtirfte 
dieser Fund dem Numismaten doch in mancher Beziehung Interes: 
santes bieten , 	abgesehen day.on , dass es uberhaupt fur 'die Faille. 
rung der Mfinzwissenschaft von Wichtigkeit ist, 	so' vie) Funde als 
moglich zur allgemeinen Kenutniss zu bringen , bevor die der Erde 
wieder 	abgewonnenen Schatze 	zerstreut 	oder vielleicht 	gar 	dem 
Schmelztiegel 	ilberliefert werden. 	Es sei niir daher gestattet I 	die 
vorgefundenen Varietaten den Freunden der morgenlandischen Munz-
kunde in KUrze mitzutheilen. 

Unter den von mit untersucbten 47 Goldstlicken waren die 
Namen von nur dr ei Chalifen Vertroten , und dies in sehr unglei- 
dem Masse: 	 • 	 . 

2 Dinare vom Chalifen evlahir-liiizttz-01-alial.  (411-427 d. H.) 
44 	„ 	7) 	„ 	• 	el-Mustansii-billah •(427-487 d. H.) , 
1 Dinar vom Chalifen ' el-IVIustali-billah {487-495 .d. H.). 

Die Altesten zwei Dinare von ez-Zahir waren ziemlich abge-
griffen, weshalb man annehmen kanu, dass sie lange Zeit in Umlauf 
gewesen, bevor sie vergraben wurden, 	Die Dinare von el-Mustansik 
hingegen waren meist sehr gut erhalten, und insbesondere die Stucke, 
welche das letzte Decennium 	der Regierun'g dieses Chalifen voll- 
stiindig 	vertreten, 	zeigten 	durch 	die Conservirung 	des 	scharfen 

1) Jetzt in Palermo. 
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Geprages, dass sie gar nicht, oder 	doch nur sehr kurze Zeit im 
Verkehr gestanden. 	Dasselbe gilt auch von dem jtingsten StUcke, 
einem im. Jahre 490 d. H. (1097 	n. Chr.) gepragten Dinar des 
Chalifen el-Musteli-billah. — 	Unter den in diesem Funde vertre- . 	, 
tenen Localitaten nehmen ) yo Vit.  (Tyrus) and IS= 	Akka das 
meiste Interesse in Anspruch. 	Xit ersterer waren bisher nur zwei 
Jahre belegt, wozu nun ein drittes kommt. 	Letztere, welche durch 
5 Stucke reprasentirt wird, vermehrt •die Reihe der bis jetzt bekann-
ten fatimidischen Munzhofe urn einen neuen. 

Obgleicb fiber die Zeit der Vergrabuug nichts Gewisses bekannt 
ist, 	so kanu man doch nach 	der Erhaltung der Stticke, so wie 
nach den vorgefundenen Jahreszahlen muthmasseri, dass dieser kleine . 

" Schatz schon kurze Zeit nach dem Pragejahr des jungsten Stuckes 
vom ehemaligen- pigenthilmer als Nothpfennig dem sicheren Schooss 
der Erde anvertraut wurde, — 	vieleicht zu jener Zeit, 	als die 
Bewohner. von Betlehem 	vor dem Anzuge 	der , Kreuzfahrer sick • 
nach Jerusalem fitichteten (1099 n. Chr.). 

Bevor ich zur Aufzahlung der Munzvarietaten selbst tibergehe,, 
bemerke ich web, dass die dem Verzeichnisse der einzelnen Stucke 
beigefugte Gewichtsaugabe in franzusischen Grammen .zu verstehen 
1st. 	Die Ursache des auffallenden Gewichtabganges bei manchen 
Stticken liegt wobl weniger in der Nachlassigkeit der chalifischen 
Manzintendanz, als in der speculativen Handlungsweise irgend eines 
arabischen oder judischen Maklers. 

ez - Zahir - lii' zaz - din allah 	' 
• 411-427 d. H. = 1020-1035 'n. Chr: 

• , 	 1. 
e1- I sk end erij e (Alexandrien) v. J. 423 d. H. = 1032 n. Chr. 

• Avers :, 	 0—A..) ici=?S ;;Ltlii 	. 
, 

• cytt 	..>+ 	,.. . 	 - 	. Innerer Kreis: 	0.......7.,..A.J1 5.11 (.51,c NIti.) 3  taii ..x....= rLoN .  
Aeusserer Kreis : 	w 	: 	.., K.3.54.;.f.../i1.? 3.).4..X11 1419 ...rJ),:o WI e.....4 ••) 

11414.24)1, 	,:::/..14 crtr::•..c., 
Revers: 	 21.111 3,...)  k.X.1....4,  

a.111 ts.J.3 L.5...1—= 
Innerer Kreis: 0 0,47.:::• 1 s..xa, NISI NO 1 
Aeusserer Kreis: 	1 /4....Fts%.31 0_403 Lg.4114 a.-1µj) N.1.11 3,......)4.X.--<1.4 

• oyS:4.,Ji tc.r.< yi.)  2dc cyaJJ i j= 5  j41,64 
Ge,icht: 	4,11 Gr. 	 • .2. 

0 rt? 	Jahr 423 d. H. =--- 1032 n. Chr.. t 	 41* 
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Avers: 	 - 31j_.z)i j_01..2a....11 
0..,.:.4,4.11 	,e,..41 	6111 

• 0A0 
Das Uebrige wie bei no. 1, 	Gewicht : 4,14. 	Ineditu s. 

Der Pritgeort 	war 	leider 	wegen zu 	starker Abntitzung 	der 
Randschrift nicht mehr .erkennbar. 	In 	der Aufschrift des AVerses 
scheint der Stempelschneider aus Versehen das Wort up nach 

)•I:="i vergessen and erst nachtriiglich wegen Mangel an Raum rechts .. 
unterhalb der letzten Zeile angeftigt zu haben. 

- 	 el-Mustansir-billah 
427-487 d. II. = 1035-1094 n. Chr. 

3.  
Mi5r,(Kairo) v. J. 430 d. H. = 1038/9 n. Chr. 

Avers: 	" •,_41 	‘..X.......1C.,00 r i....41 	 . 

i.................x........._,J1 	i,..„......; 
,.,,_,....L.,....11 	?AI 	&ill?  

Randschrift: 	j...a...? 7:.3J•i( 	LS-9 	, J;i:c. 	r.e•:--,--  ;if 	04->711 tail _.••••••••9 
KAL...A13 	oe,:4.3 K.z...... 

	

Revers: 	 A._111 *%; 	x—J1 ) 	, 

	

. 	 &J 	.1....4i..7; 	"S 	15).., 	• 

2...Iii 4,.....) 4...x.,,--s.. 
. 	 7,-U1 	5J 

Randschrift: 	',1-.Ji 	?J....,)  c --1 .--  ,,,,,,.•:. 
C 	,)  

Gewicht: 4,16 Gr. 
4.  

Misr, v. J. 434 d. H. = 1042/3 n. Chr. 
Avers: wie fruher, nur: 	i.:it.4.AC3 01.41; (":2)1 Tk;-,.,  1,24-? 
Revers: wie no. 3. 
Gewicht: 4,2 Gr. 

5.  
Misr v. J. 436 d. H. = 1044/5 n. Chr. 

Avers: 	 oot.4 

.y..31 ri.A.11 

jAA;•:.:.....4-4 14t4...1-  
0*.:.,4,...11 	)e,.41 0.11.4 	 , 

Randschrift: 	j...."...? 	j.:A..).1j 	1,..k..,9 	.,,JA:o 	r,.,.,..;i1 	c.)....-j11 	NU! 	,..4-4-? 
Kal-4-a?), 	0-.0::-W3 	k.::....., 	K.;....., 
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Revers: , 	 Lsis 
NIA )1 NJ1 ''S 

b.3 ‘,..s.t.jr:;', ) 	b,..X .5  
&LSI ,35...) ,..x.....s4  

,— 
Randschrift: 	til al,...)I I ) 0,4•ZSA 

Gewicht: 	4,1 Gr. 
6.  

Misr v. J. 437 d. H. = 1045/6 n. Chr. 
Av. 	and 	Rev.: 	wie no. 	5. 	nur: 	gal.....".?)13 V-;; 	., 	,E,.,. 	;>:.t.., );.z... 
Gewicht: 4,2 Gr. 

7.  
Tarabulus (Tripolis) v. J. 439 d. H. = 1047/8 n. Chr. 

Avers: 	 t...X. !GA 

0.*J.,53 	8111 Joa..= - 
„,:.0 ..01 	r t..41 

0.11.4 	 ...a.:x.........11 
eiy,..:,...11 je,A1 	. 

Umschrift wie gewitihnlich, nur: 	 lk...;....... cs21:33  t.......:i 	0-1.4)..11...4  

Revers: wie no. 	5. 	 - 	 Yql......))63 
Gewicht: 3,86 Gr, 	In meinem Besitz. 

• 8.  
Misr v. J. 440 d. H. = 1048/9 n. Chr. 

Avers: •wie no. 	7, nur: 	KAL...39)13  d9.4.31 it.L.).42....? 
Revers: wie no. 5. 
Gewicht: 	4,04 Gr. 

9.  
Misr v. J. 440 d. H. 

Avers: 	Innerer Kreis: 	a,..:.„4"..11 	.7,•,,al 	NIA? )....2.tx........It 
Mittlerer Kreis: 	(sic) 	?LAI 	o..?...;.:.:3 ' ,..x....11.....4 	I.L:Si 	.6.) 

' 	 ,x........q.li 
Aeusserer Kreis: 	it..,— 	10=4.? 	5A4k..X.Ji 	1,54 4.,..13..0 xlii 	r.....4  

xal.....s.4)1...., 	t.;;....).)1 
. 	Revers: 	Innerer Kreis: 	&III 3_,..«. 	,..x4. .-.5\A xiii )1 tkil **6 

- 	Mittlerer Kreis: 	j_,_...• 	1...A 3)3 	us.,...,..,0.,_31 	j.„....fl tsi. 

... _ 	 .4.7.01 
Aeusserer Kreis: 	,,.....ii 6.1...)11)  ,...\4.s\A L Oewicht:• 	4,06 Gr. 	 . 	. 
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10. 
Misr v. J. 445 d. H. = 1053/4 n. Chr. 

Av. und Rev. wie no. 9, nur : 	ita1...A6 eirabiol U, ..6- /Q-vv..244 
Gewicht: 	4,01 Gr. . 

11, 12. 
el-Iskenderij e, v. J. 471 d. H. = 1078/9 n. Chr. 

Avers: Innerer Kreis: 	(sic) _.J je;.41 z.131.? .„....7.:.::.......31 
Mittlerer Kreis: wie no. 9. 
Aeusserer Kreis: 	W..;..... ir.,!)...\-;.K.V.4 	 .1_A.)..11 ti...0y).,40 WI ,.......4 

841.4.24,1) 	cfs.a........, 	L.5 4.x....1 
•Revers: 	Aeussere• Umschrift wegen Mangel an Raum nur bis 

—.II 51 , sonst wie no. 9. 
Gewicht: 	4,01, 	4,19 Gr. 	No. 12 in meinem Besitz. 

13.  
Von demselben Jahr und Pritgeort. 

Wie no. 	11 	und 	12, nur: 	(1 /4:3*.:.).4 ..,...JI swot WI.? 	 ...,2..x........li 
Gewicht: 4,3 Gr. 

14.  
el-Iskenderije v. J. 474 d. H. = 1081/2 n. Chr. 

Avers: 	wie no. 	9, 	nur: 	i.,11.4..sq, eisstl."•3 e-4.)I &:,N/ K.)1...\;.,<....:11.;$ 
Revers: wie no. 9, aber: 	—t1 statt cof).4,...li 
Gewicht: 	4,1 Gr. 	 • 

15, 16, 17. 	. 
el-Iskenderije v. J. 474 d. H. 

Avers: wie no. 7. nur unten im 'Fehle: 	31.= 
Randschrift: 	&ay.x.:K....AI.? /IAA!! 1.:\P ‘....,5,,,:or,t..i.li cy...).J1 XI r,.....,,0  

Revers: wie no. 5. 	 2̀ A l'+'4)1) CA.:J.41'3  ni  "" 
Gewicht: 	3,99, 4,04, 4,33 Gr.. 

Das jI.= am Av. ist mit grossen und deutlichen Buchstaben 
ausgepragt, so dass in Bezug auf die Richtigkeit der Deutung dieses 
Wortes als Werthbezeichnung nicht der geringste Zweifel obwalten, 
kann. 	(vgl. Ztschr. d. D. M. G. X. S. 818.). 
• ._ 	 18. 	, 

'Akka,. v. J. 476 d. H. = 1083/4 n. Chr. 
Avers: 	wie frtiher„ nur: 	ii:it...s4)1, ejs.sa„....., Q:,,...., KA., llt?  

und ohne jt. 
Revers: wie no. 	5, aber: 	_.:::......11 	statt 0.,S3.;:z...11 
Gewicht: 	4,1. Gr. In e di tu s. 	In meinem Besitz. 
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19. 
'Akka, v. J. 478 d. H. ----: 1085/6 n. Chr. 

Av. und Rev. wie no. 	18, nur: 	4.....it4)15  cpret...3  01.42 ic.;..... 
Gewicht: 3,35 Gr. Ineditns. 

20, 21. 
el-Iskenderije, 	v. J. 478 d.,II. 

Avers: wie no. 	17, aber: 	l'-:?4?),., t:P:itt-v,  01-4 &AA» Fkai1 /4.\.;.K...31-? 
Revers: wie no. 5. 
Gewicht: 	4,32, 4,2 Gr. 

22.  
Misr v. J. 479 d. H. = 1086/7 n. Chr. 
Av. und Rev. wie fruher, nur: 	'A,4,14)iyeThott—; (•.-0A,:i . -10.2-6? 

, 	Gewicht: 4,24 Gr. 	' 
23.  

el-Iskenderije v. J. 479 d. H. 
Ebenso, nur 	ga)„.x.:.<,...1.i und JI statt co54.31 
Gewicht: 	3,88 Gr. 

24.  
D esgleic h en. 	VgI. 	Ztsch. 	d. D. M. G. X, S. 818, 	wo jedoch 

lo.p.i)1 	statt 	i'41..i.x,)1 
Gewicht: 4,36 Gr. 

25.  
Misr v. J. 480 d. H. 7---- 1087/8 n. Chr. 

Av. und Rev. wie no. 24, nur: 	ii.,11.*A4)i)  u;iLS &Aw- :Az*? 
Gewicht: 	4,28 	Gr. 

26.  
el-Iskenderije v. dems. Jahre. 	 • 

Av. und Rev. wie no. 7, 	nur: 	4.24)13 cy;„.il...fi 8.;,A., gb,),;.K....)14 
und mit 36 

Gewicht: 	4,01 Gr. 
27.  

,Desgleichen.  
Av. wie no. 7, doch ist das 36 unter der letzten Zeile mit ‘  sehr 

kleinen Buchstaben ausgeprtigt 1  und sieht wie j.k.c aus. 
Revers: wie no. 5, doch: 	L5.1= 

' 	bill )1 x..1! 1  
_ 	. 	 • 	(sic) 	&I A j.4.., 	'S 	15..x. 3  

	

akUt 	31....) 	LX.......4 

NIJI 	,.."-J., 
Gewicht: 	4,34 Gr. 
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“ 	 . 	• 	28. 
Misr v. J. 481 d. H. = 1088/9 n. Chr. • 

Av. und Rev. wie no. 7, nur: 	cp,--)1.4.3) 	0..).—z.( 	g....i.,_„„ 	 ....2.4_ 
4.449)6 und mit J.1: = 36- 	• 

Gewicht: 	4,14 Gr. 	 .. 
29. 

Misr v. J. 482 d. H. = 1089/90 n. Chr. 
Av. und Rev. wie vorher, aber: 	 1.4..19.,it  L..A-14.3 	(...p:....ifil und 

_..fzsi..11 statt 03.fr4.4.11 
Gewicht: 	3,96 Gr. 

30. 31. 
el-Iskenderije v. dews. Jahre. 

Wie fruher, mit ‘11.= 
Gewicht: 	3,99, 8,82 Gr. 

32. 
.Desg.leichen, 	mit a,::::31 

•Gewicht: 	8,49 Gr. 
83, 34, 35. 

Desgl. wie no. 32, nur cp„.:.1 
Gewicht: 	4,08, 4,32, 3,82. 

36. 	• 
Akka v. J. 483 d. H. = --7 1090 n. Chr. 	• .. 	• Wie vorher, aber: 	al.....q 	cf;31...:5 4..13 X.:...... Lfoti 
• Gewicht: 	4,47 Gr. Ineditus. 

31.  
.Misr v. dems. Jahre. 

Wie no. 	7, mit J.1= und gAl.....c?)13  epril.4., kL...1.:-.QL;..... /444 
Gewicht: 	4 Gr.. 	.  

38. 
'Akka v. J. 484 d. H. = 1091/2 n. Chr.  

Wie frillier, mit J(. 	'und '4,1434)(, epfil.4'3, &)1 V...., LKs..? . • Gewicht : 	4 Gr. Me a tus. 	• 	 .. 
39. 

$ fl r (Tyrus) v. d e m s. Jahre. 	• 
Av. und Rev. 	wie no.1, 	nur: 	-414.e?)15  0:31.4 ,.) 	,.4)1 ;Y:.;,...... ,,.....1?. 	

. 

Gewicht: • 3,55 Gr. I n ed i tuS; in meinem Besitg. 
• • 40. 

'el-Iskenderije v..J. 484 d. H. 
Av. 	wit no. 	17, 	nur: 	'4,11.4.4t )t, ckit....fs, E?)1  x.k.. g.,!),.x.i.K....,V4 	- 
Revers: 	wie no: 5. 
Gewicht: 4,20 Gr. 
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41.  
el-Iskenderije v.'J. 485 d. II. =-.. 1092/3 n. Chr. 

Wie frillier, nur: 	ell Q....4s. y..;.... F,,,....a....v..?  
Gewicht: 	4,16 Gr. 

42.  
Misr v. J. 486 d. H. = 1093/4 n. Chr. 

Ebenso, nur : 	"-NJ( -.4:. :,:•;.... f.A*4 z  
Gewicht: 	4,28 Gr. 	 . 

43, 44, 45. 
el-Iskenderije v. dems. Jahre. 

Ebenso, nur: 	sil)A.:,K....-h4 7  no. 45 aber mit -.oil statt .0.1.5-3,:::,..h 
Gewicht: 	4,28, 4,05, 4,11 Gr. 

46.  
el-Iskenderije v. J. 487 d. H. = .109415 n. Chr. 

Av. und Rev. wie no. 7, doch mit JJ-c und K-.:._.. K,5%.X.0:-'31-4 
-,.J1 	Lc...- . el - Musta 'li - billab 

487-495 d. H. =--- 1094-1101 n. Chr. 
47.  

'Akka v. J. 490 d. H. = 1097 n. Chr. 
Avers: 	 - 	r1-4')/1 	 . 

4..X.‘,1 

Innere Umschrift: 	01,1.4,431 f.t.41 bIlli (.12x,.....4ii r..ls131 y?! 
Aeussere Umschrift: 	uy,...3 41. ax? .3:a, .ii Lb yi.,:::,  z4.131 r...,? 

31, Revers: In der Mitte: 	 3Lt 	 F.24,. .).. 
L.,Ii. 	• 	. 

Innerer Kreis: 	A.111 ,13 	(s,c 4.11,3,.....)  kx.....s' 8,..)4. 3 	?WI 't 8.31 'S 

Aeusserer Kreis: 	4,.11 /%1 	1 I 	 ,..)...., C., 	-) 	) 
Gewicht: 	4,06. In ed it u s; in meinem Besitz. 

II. 
lm Nachfolgenden gebe ich die kurze Beschreibung von 29 

silbernen Samanidenmtinzen, welche einem Funde entstam- 
men and sammtlich in meinen Besitz gelangt sind. 	Leider konnte 
ich nichts Naheres fiber Zeit and Ort der Auffindung dieser Stucke 
erfahren, da, wie mir der fruhere Eigenthamer berichtet, dieselben 
vor ungefahr zwanzig Jahren in Wien von einem Turken verkauft 
wurden, wobei letzterer versicherte, 	dass die Munzen eines Fun- 
des seien: 	was 	allein schwa dadurch bestatigt wird, dass die mei- 
Sten Stttoke mit einer gleichfOrmigen braunen Kruste aberzogen sind. 
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Es freut mich 	umsomehr diese kleine Munzpartie nits Licht 
ziehen zu konnen, da mit derselben insbesondere ein Stuck bekannt 
wird , das nicht .nur das Interesse des Numismatikers , sondern auch 
des Geschichtsforschers zu fessein im Stande ist. 

Ein zweites nicht minder gutes Stuck, macht tins mit einem 
neuen samanidischen Munzhof bekannt (vgl. no. 13). 

Zugleich fuge ich unter den mit Buchstaben bezeichneten Num-
mern die Beschreibung von einigen nicht aus dem Funde stammeu• 
den, aber wie ich glaube noch unbekannten, Stticken meiner Salim- 
lung bei. 

- 	1. 
Nasr I. ben Ahmed 

261-279 d. H. (874/5 — 892/3 n. Chr.). 
Samar 'land v. Jahre 279 d. II, ---x-- 892/3 u. Chr. 	- 
Avers: 	 off t,.11 1 

i‘..X... 	•?ail .5 
(sic) 	is 4.4: If 

Innere 	Umschrift: 	, ..-.....u.....vd t..., _AA,. ..x...5 . . , 	(d. 	i. 	,.X.:S1.0... , ,, ., 
,... e.k.z......:i3  r........3 ic.;... )  

Revers: 	. 	 b....Li  
t.X+.s4  

x-1.16 3 „.„,,) 
x...111.4 0.42::**1( 	. 

• 

- 	*  
Umschrift: 	1 /451= utely4 ...ii— 	 0,..X....f.—P.4 KI.v.)t 1.1.11 iy.),.. 
Vgl. die Tafel.   NIS cy4A31 

  
Dieses 	interessante Stack gehiirt 	ohne Zweifel Na S r I. b en ' 

A.h m ed , dem Urenkel S am a n 's an. 	Es ist das erste bisher 
bekannte and in eigenem Namen gepragte Silberstt1 ck die- 
ses Ftirsten , 	den einige morgenlandische Geschichtsschreiber noch 
nicht zu ,den Herrschern aus dem.Geschlechte Saman's zahlen. 	Lei- 
der ist die Vorderseite durch arge Verpragung in ein Wirrwarr 
von Strichen umgestaltet, so dass Datum and Prageort. wohl ,katn 
mit' Sicherheit festzustellen waren , wenn uns nicht dabei• die Ruck: 
seite der Manze and die Geschichte zu Hilfe kame. 

Nasr,der -  alteste von den sieben Stihnen Ahmed's ibn Ascad, 
trat nach dem Tode seines Vaters an dessen Stelle als Pritfect von 
Simarciand , and verwaltete dieses Amt bis zum Sturze der Tahiti-
den (J. 261 d. H.), welehe sich auch die Oberherrschaft von Trans-
oxanien angemasst batten ( Ibn el-Athir, ed. Tornberg VII. p. l'ir). 
Von dieser Zeit an , wo Nasr vom abbasidischen Chalifen el - Mu'-' 
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tamid-'ala-allah mit der S tat t halt erscha ft Transoxaniens belebnt 
wurde (a. a. 0. p. rt), ist wohl der eigentliche Anfang der Sama-
niden-Dynastie zu datiren, und nicht (wie auch Mirchond will) seit 
Isma'il dem Bruder Nag's. 	Unsere Mtinze zeigt auf das unwider- 

.leglichste , dass auch schon Nasr I, wenigstens gegen Ende seines 
Lebens, eine vom Chalifate ganz unabhangige Stellung sich errun- 
gen hatte. 	Mtinzen geben in gewissen Fallen; wo die Geschicbte 
schweigt, 	oder zweifelhaft berichtet, ganz untritgliche Fingerzeige. 
So sehen wir an den bisher bekannten Ku p f erm ii nzen Nasr's 
(Frahn : Nov. Symb. p. 41. Nov. Suppl. p. 38 etc.), dass derselbe 
als Priffect von Samarqand mid spater als Statthalter der Provinz 
von dem ihm zukommenden Rechte der Kupferpragung umfassenden 
Gebrauch gemacht hatte, wahrend er, so lange er sich nicht mach-
tig genug fithlte, nicht wagte , die dem Lehnsherrn ausschliesslich 
zustehende Manzung von Gold und Silber in seinem 'Namen durch-
zufahren (Mem. de la Soc. imp. d'Archeol., Petersb. V. p. 52 n. 24. 
Tprnbe rg Num. Cuf. p. 96 no. 403 u. s. w.). 	Dass aber Nasr bei 
seinem Tode in Wirklichkeit Alleinherrscher in Transoxanien war, 
beweist nicht nur unsere Silberm daze, 	welche, wie dies auch 
bei den spateren Silberstacken dieser Dynastie gewOhnlich der Fall 
ist, neben dem Namen des .Samanidenftirsten 	den des Chalifen als 
Zeichen 	der Anerkennung seiner geistlichen Oberhoheit tragt, 	son- 
dern auch der Umstand , dass der Chalife el-Muladhid-billah gleich 
Bach seiner Thronbesteigung (J. 279) sich mit dem grOssten Feinde 
des Chalifates, 	dem Soffariden 'Amr ibn Leith 	aussiihnte (Ibn el- 
Anil'', VII. riv), um in ihm eine kraftige Statze gegen den mtichtig 
emporstrebenden Rivalen 	in Transoxanien zu 	finden. 	Dies 	ver- 
mochte jedoch nicht zu hindern, dass Ismall ben Ahmed, nach 
dem im selben Jahre erfolgten Tod seines Bruders Nasr, 	die nu n 
gegrti ndete Herrschaft ruhig 	antrat; ja der Chalife war sogar 
gezwungen, nach Besiegung des gegen Isma'il gebrauchten Soffariden 
(J. 287) die Macht seines Gegners dutch Belehnung mit Chorasan 
und Taberistan 	noch 	zu 	vergrossern 	(Ibn el-Athir, 1. 	0. p. ri-v, 
Weil Gesch. d. Chal. II. p. 483 u. ff.). 	— 	- 

Nach den von den arabischen Chronisten uberlieferten genauen 
Angaben tiber die Thronfolgeveranderungen aus dieser Zeit am Hofe 
zu Bagdad, ]asst sich wohl mit Gewissheit die verstammelte Jahres-
zahl unserer Miinze herstellen, umsomehr als der Name a.i.R.? 0.4a:4.4.g 
hier 	den Ausschlag 	gibt. 	Ibn 	el-Athir 	(a. a. 0. p. r.4) berichtet 
uns,'-dass der Chalife al-Mulamid-'ala-allah im Jahre 278 d. H. nach 
dem Tode seines Mitregenten Muwaffaq (es steht ausdrticklich: L.2....I' 
vi; ,..is tz.4.4, vgl. Weil, II. p. 477) dessen Sohn Abu-1-'Abbas zum 
zweiten Thronfolger ernannte. 	Er erhielt den Beinamen el - M u'ta - 
dhid-billah und 'sein Name wurde im Freitagsgebete nach jenem 
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des 	ersten Tbronfolgers "und Sohnes 	des Chalifen (Mufawwadh) 
erwahnt. 	Der 'grosse Anhang, den Mu'tadhid in Bagdad besass, 
machte es ihm leicht, den ganz in seiner Gewalt befindlichen Cha-
lifen zu Anfang des Jabres 279 d. H. zu zwingen, seinen Sohn der 
Thronfolge verlustig zu erklgren, dessen Namen von der Mtinze und 
dem Freitagsgebete wegzulassen und ihm selbst von dem versam-
melten Volke, den Heerfiihrern und Richtern als e r s t en Thron- 
folger huldigen zu lessen (a.a. 0. rT-). 	Sechs Monate darauf (20. Re- 
dscheb 279) starb Mu'tamid, und des nunmehrigen Chalifen Mu'tadhid 
erste Bemuhung war, wie wir bereits gesehen haben, die wachsende 
Macht seiner Rivalen zu dgmmen. — Da die Mtinze deutlich den 
Namen 6.1.1L?  ,..).42:.:41 zeigt, und Nasr I im Jahre 279 starb, so kann 
die Jahreszahl nur 279 gewesen sein, wie auch die Spuren _.......2,..v. 	...., 
bestittigen. 	Ob nun unsere Munze schon vor der Thronbesteigung 
Mu'tadhids gepragt wurde, 	oder nachher, 	lgsst sich freilich nicht 
bestimrnen 	zumal auch der Todestag Nasr's, welcher eine Entschei- 
dung in der Sache bringen lainnte, von den Chronisten nicht ange- 
geben wird. 	Ersterer Fall ware wohl mOglich, da Mu'tadhid schon 
als Thronerbe factisch statt des von ihm gefangen gehaltenen Chali-
fen regierte und auch semen Namen auf die chalifische Munze setzen 
liess 	(vgl. Tomb. 1. •c. p. 103 n. 437 etc.). 	Der Samanide 	Witte 
da wohl Grund haben kfinnen, seinem zukunftigen geistlichen Ober- 
herrn auf gleiche Weise zu huldigen 9. 	— ,Was den Prageort 
betrifft, so war derselbe -wahrscheinlich ,..),..;.3.14,... Samarciand. 	Wenig- 

die Buchstabenelemente stens sieht man. noch deutlich 	 ."..z. 
Jene bei Tornberg a.a.O. S. 104 n. 441 und Nesselmann 

die orient. Mtinz. S. 74 n. 266, beschriebenen Munzen von Samar-
qand aus dem Jahre 279 d.H., sind gewiss die letzten der in Trans- 
oxanien auf Anordnung des Chalifen Mu'tadhid gepragten Munzen. 

!small ben Ahmed  
279-295 d. H. ---.--.- 892/3 —907/8 n. Chr: 

1. a. 
ei -S chisch, J. 283 (896/7 n. Chr.). 	Wie Recens. S. 41 no. 10,g. 

Avers: Innerer Kreis: 	8..;....., 0:::.1.4...liq .,.J.y.x.il 04 1.,:iics xl.ff r......,? 
31,4.) ei l..3.5 	:•:-.1:3 

1) Ich babe nachtrtiglich als diese Abhandlung schon zum Druck !Inge- 
sendet war , 	den Sterbetag des Na sr b. A 4m ed von 17)n Khallikcil (ed. 
W iist en f e 1 d no. 838) angegeben gefunden. ' Es steht dort : 	i....2.3 SU, oil)  

A.;.31..........? NO KA,..4 J.6:7)/1 L.5‘.)1.4.> er ejA f!.?-vAl . 	Nasr starb also in Sa- 
margand 	ganz 	kurze Zeit 	vor dem 	wirklichen Regiorungsantritt 	a l - M ke. 
tad hi d's. 	Es muss also die oben vorausgesehene Thatsache angenonimen wer- 
den , urn nicht 	gleich von vornherein 	das auf der Mtinze deutlich 	gebotene 
Facturn auf einen a r g e rt Stempelfehler am Reverse zuriickzuttihren. 	J. K. 
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. Aeusserer Kreis: 	el (sic) k..k..1,,s, ...x.x4 0.5  J.:3 cre jAalli z..13 
Revers: 	 JL4 k.X4a:4.4.11 

..x.....i cy4 j.evit4....1 	(das 	3 	in 3.4,....r..( wie J) 
Sonst wie gewOhnlicli. 

1.b. 
e1-Schisch 	J. 288 (900 n. Chr.). 	uh.;14.2, 01.4 "4.:— Lal..t.11.4 

Revers: 	(sic!) 	a.1J14 	 ..fixKli 	 t...);,:ii..4, 
' 	,-x.4-1 cy? 34.1t;•••1  

Vgl. 	die Tafel. 	Der 	Chalice el-Iluktafi-billili 	kam 	erst 	im 
.1ahre 289 d. H. zur Regierung. 	Dieser Anachronismus' ist 	wohl 
nicht anders zu 	erklitren, als durch die Anwendung eines illteren 

- Stempels filr die Vorderseite. 
2.  

End e r kbe li J. 291 	(9.03/4 n. Chr.) 	. 
Avers: 	 N xi( ) 

z‘..N., 	x1.31 	. 
(sic) N /XL'S 	 . 

(sic) b.3"..> 	J., 
Revers: 	D.11, sonst wie To rn b. a. a. 0. S. 163. n. 58. 

. 4 	 Ahmed ben Ismeil 
295-302 d. H. = 907/8 —914/5 n. Ch. 

3.  
• En.deribeh )  J. 299 (911/2 n. Chr.). 	OSam...i., too43 /UN,  195001-4 

(sic) 	v..;:il.,4 
Avers: 	Unter dem 1. Theile des G-laubenssymbolum: JJ 	)..xati 
Revers: J..,.,.e.p...,! 04 ...)....:---.6, 	sonst wie' gewohnlich. 

• Nasr ben Ahmed 
• 301-331 (913/4 — 942/3) 

3. a. 
Termidh, J. 300 (912/3 n. Chr.). 

Avers: 	 'SI K.11 IS 
• sk..).-., 	x111 

 

... 
,:.1.1 	us........ 	• 	 . 

Innerer Kreis: 	(sic) 	14.213 g.:....v %..5...45:44 r.9)  .xi( 1,..51/4Q) ,..,5,:o &LI{ e.....4?  
' Aeusserer Kreis: 	341:2,4 (sic) c ii—a 	 %.x.e...,63 	J....1....3 	cr  p 	),),J 
.Revers ,: 	 6.1.1 	 (sic) ._.:.Ayti 

A.....'? 	 • 
tag 	3.,••••.) 

(sic) r..1! tAxati 
. 	 041 c)? Jul?' 
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Umschrift : (sic!) 0,.f 	....lik op, L 5 _414  za....)INI.11,3,.....)  3..4..? .,..41,0 
Vgl. die Tafe). 	Ein Burch seinen Pritgeort ausgezeichnetes Stiick. 

4. ' 
Enderabeh, J. 303 (915/6 n. Chr.). Vgl. Tomb. N. C. p. 190. n. 251. 

5.  
Nisabar, von 	dems. J. 	(sic) k L A ‘;'......U.5  ,,:::...12 lu.....),.4.......*.4 

Avers: Im Felde unten : 	...c = 30.., 
Revers: 	x.lil.4 )A:111 

"x71  04  erii 
Vgl. 	die 'Tafel. 

6.  
ei-Schisch, J. 305 (917/8 n. Chr.). 	Vgl. Tomb. 1. c. n. 261, aber 

je viermal 00 und o 
7.  

el- S c ha's ch, J. 311 (923/4 n. Chr.). 	(sic) KAL.,.:ZU j j...:::..c ,.x,1 g.:—.., 
Vgl. Tornb. n. 334 r aber Rev. 	mit doppelt. Circe! und je vier- 

mal 000 und o 
• 8. 

Samar qand, v. dems. J. 	Tomb. 1. c. n. 335. 
9.  

e I -S c has c h , J. 312 (924/5 n. Chr.). 	Nt.44;:U., j...«.a.;.:31, .sonst wie 
bei Tornb. n. 344. Krehl, Comm. de numis Mu1i. in 
numoph. Dresdens. p. 21, no. 14. 

10.  
S am a r ci a nd ., v. dems. J. gA1.44:12 	6.7,:::.= 0,.31, Vgl. Tornb. n.345; 

aber am Rev. links unten im Felde ein grosser Punkt. 
11. ' 

Balch, J. 313 	(915/6  n. Ohm.). 	4_,11....:::1:3, i..:::..c 	%:::....-1J 	43.— et...? 
Tornb. n. 354. 

12.  
Enderitb e h, v. dems. J. 	(sic) j..... ,s,..13 lUN, W.?1,0.31:i 

Af. Aeuss. Kreis: 	Ai &LI bis 0,..;..0).il 
Rev., wie gewiihnlich, mit: 	;La? y.Xx;iII 

À7(  CJ4  f"1  
13.  

Z a. m in , von dems. Jahre. 
Avers: 	 "Si 	zcJi 	'6 

' 	(sic) 0.)..kr;:4, 'S 	 s. 
Inperer Kreis : 	,x......_I_:'i 8...;..... 	 04.0 yidzo Nth his_, 	....4.0.).A.11 	 ..,fr.......) 
Aeusserer Kreis : 	el 	 •21:44.:Z.U)  (sic) j..::Ar, 4.,4)1 AI 
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• . 

Revers: 	wie n. 12, nur: 	,_..ii... cyA_.., L.5„)....63l?  K1.,....) 	Ail 	3,......)  (..)...... 
Vgl. die Tafel. ineditus. 	(sic) 	11.35',..1.3  OS 0  a.x.11 J,= u 41...J 0i 	 - 

Mit dem vorliegenden Stuck tritt ein in der Mtinzgeographie 
bisher noch ungekaunter Name an's Licht. 	Die betreffenden Buch- 
stabenelemente, wie die Miinze sie uns bietet, 	geben wohl nichts 
Anderes als den Namen cih..415  Z arnin. Nach dem Mar a s id (ed. 
Juynboll I. p. 0.0 und nach Ibn klautial (bei Aba -1- feda, kit. 
taqw. ed. Schier p. tsr) ist &Win eine Stadt im Distrikt Osritschana; 
in Transoxanien. 	Sie liegt auf dem Wege von Ferghana nach Sughd, 
und hinter ihrem Rticken erhebt sich das Gebirge von Osraschana, 
welches den grosseren Theil dieses Distriktes einnimmt (Aba-l-feda, 
1. c.). 	Der Geograph al-Istachri, welcher. um  die Zeit der Pa- 
wing unserer.Manze sein Buch der Lander (ed. Willer) schrieb, 
erwahnt mehrfa.ch diese Stadt bei 	der Angabe der Distanzen von 
Transoxanien, und wir finden sie auch ad der beigegebenen Karte 
(1. c. Taf..XIX) in der angedeuteten Richtung als zweite Station von 
Chodschendeh nach Samarqand verzeichnet. 	Wenn al-Istachri aber 

(a. 	a. 	0. 	pag. 120 u. f.) 	sagt: 	..›...J;.,-......4  '111 yi...0 )f...) 14.11 ..I.,5 14. u.—.;.,13  
,:::-.5;-4.,5 	„in Mawarannahr 	(Transoxanien) 	gibt es 	keinen 
Manzhof, ausser in Samarqand und Binketh (d. i. ei- 
Schasch)", so ist dies unrichtig, wenn man nicht annimmt, class diese 
Worte blos eine temporare Bedeutung batten. 	Es mag wohl zu 
gewissen 	Zeiten, 	yielleicht 	auch damals, 	als 	Istachri 	jene Ste119 
niederschrieb, der eine oder audere Mtinzhof ausser Thatigkeit ge-
wesen sein, aber im Allgemeinen war die Miinzpragung nicht auf 
jene zwei Stadte bescbrankt. 	Das sehen wir an den bisher bekann- 
ten Mtinzen VQI1 Buchara, Ferghana (Achsiket), Termidh, Tunket- 
Bak und nun von Zamin, deren Pragung zum Theil in den Zeit- 
.raum der muthmasslichen Abfassung von Istachri's Geographie Mit. 
Man kanu mit hochster Wahrscheinlichkeit annehmen; dass die Reihe 
der' samanidischeti Munzhofe im yolk- und stadtereichen Mawaran- 
nahr, 	dessen ergiebige Gold- und Silberminen 	von Istachri 	selbst 
an verschiedenen Stellen namhaft gemacht werden, mit den bis jetzt 
bekanuten Namen noch nicht abgeschlossen ist. 

• 14: 	• 
S am a r qan d , J. 314 (926/7 n.Chr.) vgl. T or nb. n:360, jedoch nur 

- 	Wier dem Glaubenssymb. am Av. ein Punkt. 
15.  

'el - Sc h as c h, J. 315 (927/8 n.Chr.) vgl. T orn b. n. 365, aber am 
Rev. im doppelten Circel je viermal doo mit o ab-
wechselnd. 

16.  
D e s gl eichen, 	aber '441.4.I.1.2 ) 	...:::%= 	ti...,4.. 	- 
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17.  
el-Schasch, J. 317 (929/30 n. Chr.). 	Tor n b. n. 385. 	Docli am 

Rev. nur ein einfacher Circel. 
18. • 

el-Schasch, J. 318 (930/1 n. Chr.). To rnb. n. 392. 	Jedoch fiber 
dem Glaubenssymb. des Av. noch c  =_-.....X.›. 

19.  
S a m ar q a n d, J. 319 (931 n.Chr.); Av. im Felde unten E=j,..5,= ; 

' 	Tornb. n. 397. 
20, 21. 

el-S chase h, J. 320 (932/3 n.Chr.). Tor nb. n.401. Zwei verschie- 
- 	dene Stempel. 

22.  
Desgl. 	Avers: 	 'if 201.1 

. 	 66).>3  ail 
(sic) NKJ )....... 	 . 

Innere Umschrift: 	01.,6 Y.:. ( j.:4...t..fli 14.0)A11 Iii; yy:01‘111 t.....1 

Aeussere Randschrift zum Theil abgesebnitten. 	(sic) KAI.4.;;IS  
Revers, wie 	 d. i. gewohnlich, 	nur: 	21.1.1....ntl 	2‘1.11.? ".Axial 

	

1 0? ea; 	...x..71 0? fkai 
23. • 

Samarq an d , J. 321 (923 n. Chr.). 	Av. unten im Felde: 
Revers: 	 A.111? .01.011  

t..x.71 c7? .fai 
Vgl. T o rn b. n. 418. 	Ki.ehl, De numis Muhammadanis in numoph. 
Dresdensi p. 21. no. 15. 

24. • 	. 
Samargand, J. 322 (923/4 n. Chr.). 

Revers: 	 z‘111.? LeA:01,jii 
. 	Ari cii Jam,;  

Tomb. n. 424. 
25.  

Balch, v. dems. J. 	8.A1.44:.I.:3.5 cryrz..=, cA.i.21 iiLw tit, 
Revers: wie n. 23. 

26: 
Balch, J 	323 	(955 n. Chr.) 	}.11.4:::1:3., 0,1,..:::.., .,.:::,..1 	KAAN 	 .L..4 

Avers: Unter dem Glaubenssymbol: 	/,.2.i 04 i.,.).i . 	. 
Revers: 	r.1.11.4 c.f .:op 

0.71 cp) 50,23 

27. 
Balch, v. dems. J. 	Aal....Z.123 	(sic) 04.54.1 ‘.:-...A.13 lu.... e.1.;.? 

Revers: wie frtiher, nur unten im Felde o 
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28. 
Samargand, J.324 (935/6 n.Ch.). Tornb.n.441,doch mit, ...i..> 

• 29. 	 L' 
el -S ch as ch , v. dews. J. 	T or n b. n. 439, nur 0 unten iin Felde 

des Averses. 
. 	Nfih ben Nasr  

331-343 (942/3-954/5). 
29. a. 

Ma'd en, J. 330 (941/2 n. Clw.). 
Avers : 	 -bi b.11 

tk.x.>" $i! 	' 	• 
• (Sic) t‘Kas.:.:: *1 

Innerer Kreis: 	a;:::12 .4%. e),,,z4-. (sic) t...)•-Xii 	13,0  Y J A:0 a..}B 1.-.49 
(sic) 	%.,...1:5 5 

Aeuss. Kr.: 	(sic 1) to.....="ti c  i s/4  L.S.,t..4,4 Oot..) cr, J.....i Cr  JAN &LI 
Revers: 	 2,..-13 

k..X4... 

x_LIJ ,-.) 	 • 
(sic) 	a...J.;1  

TJmschrift: (sic!) L..) 0,1.,xli j-015j.i.6::3,-Ag- 0.).-x714 &I,4,)1 A J,-)  ‘x...s" 
VgI. die Tafel. 

‘ 

Nachschrift zu Karabacek's Bericht titer zwei kufische 
Miinzfunde. 

Zu No. 1. der Samaniden-Manzen kann ich meine Bedenken 
gegen 	die Schlussfolgerung., 	welche auf dieses Stuck gesttitzt wird, 
nicht unterdrucken. 	Allerdings stehen die Namen des al-Mu'tadhid 
als des Chalifen oder nachsten Thronfolgers und 	des Samaniden- 
Ftirsten Nasr ben Ahmed vereinigt auf der Ruckseite, und wenn 
man die von Hrn. Karabacek mit Sorgfalt zusammengestellten ge- 
Schichtlichen Data in Betracht zieht, kann man scheinbar nur zu 
dem von ihm gezogenen Resultat gelangen, und man mochte in die- 
ser Mune das 	erste Munzzeugniss fur die Selbststandigkeit und 
politische Unabhangigkeit der Samaniden-Dynastie erblicken. 	Diese 
fiele 	demnach in das Jahr 	279 	d. H. 	Hierbei 	ist vorausgesetzt, 
dass .der genannte Nasr dies Mfinzstack in Samargand babe schla- 
gen .lassen. 	Dagegen erheben sich aber bei genauerer Betrachtung 
der Munzabbildung die starksten Zweifel, angeregt durch die gra,- 
phische Beschaffenheit. 	Der Wirrwarr von Strichen, wie ihn unser 
Erklarer 	selbst anerkeunt, 	ruhrt keineswegs nur von einer argen 
Verpragung her, 	sondern der Buchstabenschnitt des Stempels, wie 

Bd. X XI. 	 • 	 42 
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er auf der Vorderseite 	sowohl im innern Felde als an der rechten 
Seite, 	von dem letzten Manzschlag deutlick liervortritt, war unver- 
keiinbar eine sehr rohe Nacbalimung 	einer Vorlage, 	die bei der 
Randschrift nichts als eine Reihe von Zacken mit einem a und ...‘....i 
bietet, woraus ersichtlich wird, dass eine Samarnander Munze zum ' 
Vorbild gedient bat, 	vielleicht auch noch mit einem Datum, worm 
p...4 als Einheit gegeben- war. 	Dergleichen barbarische Nachahmun- 
gen besonders von Samaniden-Miinzen , werden in Russland mid an 
den Gestaden 	der Ostsee in zalilloser Menge bekanntlich aus dem 
Bodert gegraben ; 	im hiesigen Cabinete liegen mir wohl an dreissig 
vor. 	Sie 	zeigen 	in 	sehr verschiedenen Graden 	eine Verschlechte- . 
-rung der-Schrift, welche alien gemeinsam ist, bis zu einer v6Iligen 
Deformitat, so (lass Aurivillius bei manchen zweifelhaft war, ob er 
wirklich arabische Zap vor -sich babe. 	Bei mehreren fehlt in der. 
Glaubensformel des Advers 	in xi ,4..l?,4 das ,_!, wie es auf dem tiler 
vorliegenden Exemplare der Fall ist, .und bei vielen ist ebenso wie 
bier .bei 	beiden Seiten 	der Manzschlag mit unrichtigem Aufsetzen 
des 	Stempels 	wiederholt, 	wodurch 	stuckweise Verrackungen 	der 
Legenden - entstanden. 	Tin Texte. selbst 	sind 	bei 	den_ schlechteren 
Sorten einzelne oder mehrere Buchstaben weggelassen, wodurch ganz 
unlesbare Wortmonstra 	erzeugt 	wurden. 	Bei den besseren gelingt 
es nur einem getibteren 	Erklarer, 	Nachahmungen von Originalen 
zu 	unterscheiden; 	ofters 	dient 	eine 	chronologische oder -  geschicht- 
liche 	Unrichtigkeit, 	sie zu 	entdecken. 	Denn an 	Anachronismen, 
Zusammenstellung von Namen, deren Trager zeitlich weit von ein-
ander gefrennt sind, ja sogar solchen, die verschiedenen Dynastien 
angehoren, 1st 	auf diesen Stiicken kein Mangel. 	Fur unsern Fall 
muss hervorgehohen werden, dass besonders auch Originale Nasrs II 
ofters 	zu Vorbildern gedient haben. 	So 	bewahrt 	das 	Rostocker 
Cabinet einen Dirhem, auf welchem der Stadtname Nisabur und das 
Jabr 403 mit den Personenuamen Qahir (reg. 320 — 22) und Nasr 
b. Ahmed . (reg. 	301 -7-331 ) 	erseheinen, 	obgleich 	diese Personen 
70 	bis 80 Jahre 	fruher lebten, • letzterer zur Samaniden- Dynastic 
gehorte, 	im Jahre 403 zu Nisabur 'aber der Sultan der Subuktigi- 
niden Mabmud herrschte. 	Sehen wir jedoch auch einmal ab von 
den geschicbtlicben •Ungeheuerliehkeiten, so muss nur nach der Be? 
schaffenheit der Schrift -schon unglaublich erscheinen, 	class ederglei- 
cher'. verzerrte Monstrositaten 	aus. einer 	sanianidischen Mtinzstatte 
in Samargand hervorgegangen 	Seien, wo 	bekatintlich litinste und 
Wissenschaften in hoher Blathe §tanden. 	Zudem 	sind wir iu der 
glticklichen Lage, eine solche Voraussetzuug sogar -fur das-  Jahr,- um 
das es sich hier handelt, und die nachstvorigen wie folgenden zur 
Evidenz bringen zu konnen. 	Ich babe im hiesigen Museum" einen 
Dirhem 	Samargand's veil eben -demselben Jahre 	279 vol. Augers, 
von dem . sich auch "ein Exemplar im Stockholmer Cabinet findet 
(Tomb. N. cut S. 	104. No. 	441), 	Es 	zeigt einen 	v011ig klaren 
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und netten kufischen Schriftductus, 	mit welchem der auf umerem 
fraglichen Stticke zumal auf der Vorderseite , 	angeblich aus dersel- 
ben Stadt und demselbeu Jahre, in gar keinen Vergieich kommen 
kann. 	Und ebenso verhalt es sich, wenn man die Munzen Samar- 
gand's aus den folgeuden achtziger Jabren 	dagegen halt. 	Genug, 
allein schon diese Schriftform macht es mil• unmoglich, an die Ent- 
stehung.  dieses Stuckes im bezeichneten Jahre aus einem samargan-
der Mtinzhofe zu glauben. 

Und wie nun aus demselben Jahre 279 und derselben Staat 
'loch eine unzweifelhaft achte Mtinze vorhanden ist, welche nur den 
Chalifen-Namen uud den des designirten Thronfolgers ,.den des Nasr ' 
aber nicht enthalt; so wird die Authentic unserer in Frage stehen-
den noel' um so verdachtiger und die Annalnne, dass Nasr I, wel-
cher im selbigen Jahr starb — wir wissen gar nicht, wie weit er 
in dasselbe hineinlebte — ganz kurz vor seinem Tode seine Ainah- 
hangigkeit proclamirt 	iiabe, 	 keinesfalls sehr an ,gewinntAadurch 
Wahrscheinlichkeit. 	Als der 	Zeitraum, binnen welchem dieses gesche- 
hen sein ,mtisste, 	konnten, 	soweit 	das lItinzstfick daftir Zeugniss 
geben sollte, wohl 	nur die 	letzten 	sechsthalb Monate ,des Jahres 
279 gelten, weil al-Mdtamid erst am .20 Radscliab stark, stilt Name 
aber, so lange er noch am Leben war, als des wenn auch nur nomi- 
nellen 	Tragers 	der 	geistlichen 	Oberbolteit 	ungleich 	unerlas§licher 
gewesen 	ware, 	dean der des• designirten Thronerben al-Mdtadliid. 
Dieser 	letztere 	steht abet: allein 	ant' dom Miinzstticke; 	es masste 
demnach, die Authentic.- vorausgesetzt,.nach al-Mdtamid's Tod geschla. 
gen sein. 	Vom Ende des Jahres her verkarzt sich aber wieder der 
Zeitraum 	dadureh , 	dass die Regierung Ismail's- des Bruders und 
Nachfolgers von 1Srar I auch noch aus dem Jahre 279 begonnen 
wird. 	Ob dieser Moment nicht bis vor. den Tod 'al-Mu tamia's zu 
datiren sei, bleibt ungeWiss. 	In solchem Falle warde fur eine Manze 
Nasr's I, die dessen Unabbangigkeit declarirte, tiberhaupt kein Raum 
bleiben. 

Unsere Vorlage wird aber als ein Meaux selbstredendes Zeug-
niss noch weniger Glauben erregen, wenn' icli Folgendes hinzuftige. 
Das jenaische Cabinet b'ewahrt eine aus der Soretschen Sammlung' 

men 	. 	4a.i 

	

J 
	• 

stammende Manze r  gleichfalls,  in 'Silb er, die- den Na 	3 	5 

...x.*>t, graphisch ganz gleich wie auf dem Stticke des Hrn, Kara-
bacele, ferner den Prageort Samarciand und -dai Jahr, 282(1) traigi. 
Alle diesen constitutiven Data sind viillig deutlich und sicker. Und 
dennoch kiMnen wir unmoglich irgend welchen .historischen Schluss 
darauf basireni 	denn Nasr -war bereitS 	rnehrere  Jahre vor 	282 
verstorben und die Samarciander Man= tragenvon: 280 an den 
Namen Ismail's. 	Auch bier verrath sich' die ,Unachtheit des Stacks 
.noch mit durcb die Schriftform ;  die auf dem Advers, zwar nicht 
eigentlich misslungen ist, 	aber eine unsichere Hand des Stempel- 
schneiders 	erweist und von dem schonen Ductus der •gleichzeitigen 

42* 

   
  



636 	Stickel, Nadschr. zu Karabacek's Bericht Vb. 2 kuf. MiinzAnde. 

Epinfdare Samaronds bedeutend absticht ; auf dem 'Reverse aber 
tritt 	uns 	in 	dem 	Glaubenssymbole 	und 	dem 	zunachst 	darunter 
befindlichen 	.tkill.4....ii ganz dieselbe grobe,' zackige , rohe Gestal- 
tung und daza noch eine Corruption des 	.Ili Lsle ‘..\....xit...11 entgegen, 
wie sie eben far die barbarischen Nachbildungen charakteristisch 
sind. ' Das Stuck des Urn. Karabacek scheint mir mit diescm jenai- 
schen ganz in .dieselbe Kategorie zu gehOren. 	. 

Der unvergessliche Frahu leitete den Ursprung dieser Zwitter-
gebilde von den Volga-Bulgharen ab, einem ruhrigen Volke, dessen 
Handel sich welt und breit ausdehnte, und das zur BefOrderung 
seines Verkehrs mit der Bokharei und Russland, Geld mit einem 
taliter qualiter nachgeahmten samanidischen Typus ausgemunzt babe, 

, weil das samauidische Geld zu jener Zeit in den nOrdlichen Gegen- 
den Asiens das currenteste Zahlungsmittel war. 	Die nns erhaltenen 
Proben davon zeigen, welche Willkiihr in der Zusammenstellung 
der Legenden waltete, die sich sogar bis auf eine Uinkehrung der 
Buchstabenrichtung 	steigehe, . so class. man erst im Spiegel eine 
rechtlaufige 	Legende erhalt 	Ein Beispiel 	hierfur liefert das bei 
Marsden Num. or. No. LXVIII abgebildete Stuck, weiches vom Her-
ausgeber . an ' die •Spitze der Samaniden-Manzen gestellt und gewiss 
unrichtig von Nasr I abgeleitet wird. 

Alles das Bemerkte zugestanden, konnte man aber noch auf 
ein Auskunftsmittel verfallen, urn nichts desto weniger die geschicht- 

. liche Beweiskraft dieser Stucke zu retten. 	Man konnte annehmen, 
es seierr auf den beiden Seiten, deren Data zusammen einen Ana-
chronismus ergeben, zwei aus verschiedenen Zeiten stammende Origi- 
nate, far jede Seite ein anderes zum Vorbild genommen, 	oder fur 
die, eine Seite 	ein 	alter Stempel 	aus 	oconomischen Rticksichten 
benutzt und nur fur die andere ein neuer angefertigt worden. Eine 
fair manche Stticke unzweifelhafte und 'nicht abzuleugnende That- 
sache. 	Es wiirde dann behauptet werden konnen , dass wenigstens 
'eine jede Seite fur 	sich 	allein 	als historisches Zeugniss zu gelteit 
babe, und wenn also auf dem Exemplare des Hrn. Karabacek der 
Name des Nasr ben Ahmed mit dem des. Chalifen al - Metadhid 
erscheine, 	so 	erharte das die Autonomie des 	gamaniden-Ftirsten, 
selbst wenn dieses Stuck auch nur eine Nachbildung ware. 	Die 
Original-Vorlage werde eben durch diese •Nachahmung tins er.kenn-
bar and sie habe jene beiden Namen vereinigt getragen. — Ich 

- 	halte aber auch diesen Schluss for nicht hinlanglich hegrundet, -son-
dern meine, dass die Graveure selbst in den Legenden derselben 
Seite willktihrliche Zusammenstellungen von Namen u. a., entlehnt 
von verschiedenen Originalen, vorgenommen haben. 	Als eine fremd- 
artige Beigabe erscheint mir . auf dem Wiener Exemplare sogleich 
der Stern unten im Reverse. 	Diese Verzierung erinnere ich mich 
wenigstens nicht auf irgend einer Samaniden-Mtinze, deren ich doch 
eine schr bedeutende Zahl im Originale oder Bilde vor mir gehabt) 
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irgendwn gefunden zu haben. 	Und endlich lust sich nicht bewei- 
spo, 	ilass •das Ablifid nicht von einem Kupfer- Originale eutnom- 
men 	sei; 	auf • selehen keinmen aber, wie aligemein behannt, die 
Prafectnamen seit den frhhesteri Zeiten des Islam vor ohne irgend 
welche Autonomic • Hirer .Thiger anzukiindigen. 	Denn 	das Recht, 

-II trprer . mit eigenem Namen zu mitnzen, stand den arabischen 
Previnz-Stattlialtern zu eiuer Zeit zu, 'Ws sie noch vollkommen ab- 
hangig vein Zhatifate ..ivaren. 	 . 

Ileine Ansieht tither dia.fragliche. Siiiek gebt demnach dahin, 
•dass es eine barberische. $acbbildung itus, spitterey Zeit 1st, 	dessen 
Verfertiger in der Legende des Revertes entiveder.  eine K upfer-
inkinze des  Samaniden Nasr I. pepirt, 'oder, was mir wahrschein- 
lieber ist, 

	

	kamen xa§es U .n* dem .des frtilier lierrschenden .den 
Chalikn al-Mtictadbid nach verschiedenen Wiliam zusammengestellt 
tind,, yielleieht nub eigenem Einfall den Stern noch las Verzierong 
hinzugethan hat. 	Uebrigens aber .sei nicht in' Abrede gestellt, dass 
nach dem Stur,Ze ,  der Tahiriden (261 	d. IL)' die Samaniden 	slob 
bereits zu Oren solehen .14itcht erhoben batten, weithe ihnen eine 
politisebe Unabhangigkeit moglich maohteh; nur fade. ich in den 
Idlinzdenlonitlern.  annocli kein Zeugniss, wadies die Preclarnirung 
derselben Vol; Ismail bdweist, den Mirlibond bei seinen hatorischen 
yorgitngern ails. ersten unabhangigen Herrscher von dieser Familie 

.. 	-4, bezeichnet 	farad i 	iii_,Ii , t‘--,1" 0(4— 4,31 )1 	I:) 	.».S 3,1• 	I._.:4. ,,,, o 	) 

Stickel. 
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Eine Kaside in Ujgurischer Schrift und Sprache 
mit Text, Transscription . Uebersetzung und Noten 

. 	• 
mitgetheitt von 

.. 
Hermann Tambery , 
mit 4 lithogr. Tafeln. 

• . . 
Unter alien Sprachen und Literaturen des uns naher bekann- 

ten 	Ostens 	ist in den 	letzten Decennien 	der ,u,jgurischen 	Schrift 
und' Sprache am wenigsten Aulmerksamkeit geschenkt worden. Gegen 
Ende des vergangenen und am Anfange des jetzigen Jahrhunderts 
hat 	Schrift 	und 	sprachliche 	Eigenheit 	dieses ,durch 	sein 	holies 
Alterthum 	beriihrnten 	Dialectes 	der 	turco -• tatarischen 	Mundarten 
wohl eiuiges Interesse erweckt. 	Abel Remusat, Davids , 	Jaubert, 
Hammer und besonders Klaproth haben sich mit demselben mehr- 
fach beschaftigt. 	Dem einen gait es , 	historische Beweise fur eine 
alte Cultur der tatarischen Volkerschaften zu erringen, dem andern 
den vermeinten Einfluss 	zu bestatigen, 	welchen die Ujguren dur.ch  
hire Culturzustande auf Hire Nachbarn und Stammgenossen•auslibten, 
wahrend 	ein Dritter aus blossem Dilettantismus in, der Turcologie 
die curiosen Charaktere 	der ujguriscben Texte.  zu entziffern indite. 
Dilettantismus 	sage ich, 	dean was wir tis heute, auf diesem`" Felde 
aufzuweisen haben, 	ist sehr wenig und lange nicht hinfeichend um 
dem »eugierigen Schuler zum Verstandniss der njgtirischen Manuscripte 
zu 't erhel fen. 	Es ist dies um so meter zu verwundern, da die Ver- 
8ffentlichung, eines. grOssern Textes 	ein gewiss •besseres Halfsmittel 
geweseu ware, 	als so manche Dissertation 4  und dass dies derrnoch 
nicbt geschehen , beweisen am besten die ungenugenden Erfabrungen 
der betreffenden Forscher. 	 • . 

Unsere europaischen Bibliotheken haben wohl keine allzugthse 
Auswahl an ujgurischen Manuscripten ; doch fiber einen ganzlichen 
Mangel konnen wir tins atich nicht beklagen. In England ist in der 
Bodleian Library das in Meisten:Calligraphic geschriebene a.AL:1)1.,.,;:..9 
eine Uebersetzung des gleichnamigen persischen Werkes, von pavids, 
so weit es the damalige Kenntniss des Ostttirkischen gestattete ziem- 
lich gut gelesen, ferner in Paris das 	l...,J5Vi s5S,..X3, 	das .%.41.:_?..1;2.4 
mid einige diplomatische Urkunden aus der Zeit der Mongolenherr- 
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sehaft. 	In Wien ist ein Freibrief Timurs, 	den Hammer im 6ten 
Baud der Fundgr. des Orients nach einer dem Original beigegebenen 
ta,tiaro-arabischen Transcription veroffentlicht hat, und das bertihmte 
Mscr. Kudatku Bilik (die gltickliehe Wissenschaft ',- das Jaubert im 
Journal Asiatique Tonle VI 1828. besprocben hat. 	Werfen wir nun 
einen Blick auf die aus den angef(ihrten Msc. verdflentlichten Texte, 
so finden wir, bei den soust sehr kleinen Sttleken aus dem 6...1..;',2.4 
und dem 1.4);3( 3.;S :..).s in •Kasembegs Gramm. (Zeukers Uebersetzung) 
in der 	ersten Zeile 	des 	Ersteren 	stalk 1,...e,.;......5)12‘K,:::".S.-.. in der 
der, Mitte des Kioskes Is_x..;...,.... s,..).,t to..<4,3" = im Zimmer 	des Kios- 
kes.. ' 0,1 	ist rein. osmanisch im e'agatajischen 	vU.,t ; .so auch 'des 
am 	Ende -einer 	angefuhrteu 	Rede. befindliche ,.)1.5 	welches 	,e......:0 
Gerundium. von 	k.$)....A_::----,sagen (osm.: 	gelesen 	werden. sollte. .3.4%); 

Im zweiten ,Stticke, 	nitnilich im. 	1.40/1 ,.$)5..ks 	ist 	L0153.- 	anstatt 
Le,A)31 ,...,... 2  ji.4A.Y4 statt il..../.0 	otter besser 0444,4 zu ' lesen. 	Der 
Leser hat das tag. Hilfszeitwort ,i.13.?=-_sein mit dem osm.: bulmak 
-----finden verwechSelt, welches in Mittelasien Uberall ,...31.4.3. 	tapmak 

. beisst. 	In der 9ten Zeile sehen wir 1,21.5.4 Krankheit statt Ja.45.4 
Kranker. 	In der vorletzten Zeile ist ,.1131)i erenler= Manner, Men- 
schen ausgelassen. 	In der letzten Zeile &.!...45,3statt (.5-7‘55,0, iN,I.:.:4 
st.: 	))./,_il.K;c4 	gelesen. 	Uebrigens 	haben die fraglichen •zwei Text- 
proben .io wenig Eigenheiten vom Ostturkischen, 	und so viel rem 
Osmanischen, dass sie leicht fur ein schlechtes Machwerk der neuern 
Zeit, gehalten werden kOnnen, denn sie verhalten , rich zum Ujguri-
schen des Kudatku Bilik so, wie das heutige Osmanli zum Dialecte 
Turkestans. 

So wimmelt auch das durch Hammer verafentlichte ujgurische Di-
plom von .Feldern, trotzdem doss bier nur die mit rotil e r Tinte 
geschriebene tatarische Uebersetzung gegeben wird, und 
dabei noel] 	fo,nf werkthatige Daktylen Clie kabirische 
Hand bi Id eten (wie Hamner •selbst sagt). 	Erstens . war der 
tatarische Umschreiber nicht 'gala bewandert im Lesen des Ujguri- 
schen. 	So sehen 	wir auf der ersten Seite 	3. Zeile des 	lithogra- 
phirten Facsimile ,.S.A st.: 	,5,.31 	(der Genet. von %.::,‘ , denn ci1.4.3. 
;k4.:::1.4 L-‘.:.:11 , Oberhaupt von 10,000 Pferden oder Reitern) = in der 
Z. 	Z. 	0..;,,t3:t1 ,:.:.,..;.S 	St.: 	xi4.1.3 .L:.....‘S , 	in 	-der 	7. 	Zeile 1 /4.5....)>5,.4 	st.: 

(..5.-  V.,-J... 	Auf 	der 	zweiten 	Seite 	1. 	Z. 	31..i.,,,,..„, 	st.: 	..,..I.i)„,„:„.. 
6. 	Z. 	al.z...3)":  i 	statt 	ak- 	4 	8. 	Z. 	cs......N...., -  st.: Lc—xxli. 	In der • - 	-Li J. 
10ten Z. f,I...?. 	st.: l......=--bis gemiiss , welches zum vorhergebenden 
Worte gehOrt, 	and' a'— Ende. 	hi 	der 11. Z. L.5...1.,...c.(1,41 statt 

4....4.4.4-,*x.1,11 (der Gestuteinhaber, ein Epithet des folgenden Eigennamens) 
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u. s. w. Nicht minder schlecht ist die Uebersetzung , 	doch ist dies 
leicht 	zu 	verzeihen , 	denn 	zur - Zeit 	der 	Veroffentlichung 	dieser 
Urkunde war unsere Kenntniss im Osttorkischeit eine 	so geringe, 
dass selbst der grosste Fleiss und Anstiengung nichts bcsscres erzeu- 
gen konnten. 	Schliesslich wollen wir noel].  jener 3 Zeilen erwalinen, 
die Klaproth im 2ten Bande der Fundgruben des Orientes • auf der 
zur Seite 185 beigefugten lithographirten Alphabetentafel gibt. 	Hier 
finden wir in einem Texte 	von 14 Worten 6 	Felder und zwar 
solche wie soft st.: sOzi, pek-sehr st.: harts& .alle, welch ersteres 
ein rein osmanisches Wort im tag. gar nicht existirt; magaildar = 
Beispiele st.: 	megaichlar ,- 	tr3Iche ; 	war = ist 	st.: 	ring --,--_ Genitiv- 
affix etc. 

Wir 	sind 	weit entfernt den Vorkfimpfern au!' diesem Felde 
der Turcologie irgend einen Vorwurf zu machen. 	Es ist nur ...Tau- 
bert , der in Besprechung 'des Kudatku Bilik grosse Nachllissigkeit, 
ja ich 	mOchte sagen 	Gewissenlosigkeit 	Bich zu Schulden kommen 
lasst, denn er lasst Zeilen and Worte aus, ohne es dem Leser mit- 
zutheilen. 	Der Entzifferer 	ujgurischer Handschriften 	hat 	wirklicli 
mit riesenhaften Schwierigkeit zu kampfen. 	Erstens sind 	die gram- 
Maticalischen 	und 	lexikalischen Eigenschaften 	dieses Dialectes- uns 
zu wenig bekannt ; 	zweitens ist es die allzu beschrankte Zahl der 
Schriftzeichen, von denen eines oft zur Bezeichnung mehrerer Laute 
gebraucht wird, 	die das Lesen erschweren , 	denn in vielen Fallen 
muss man ohne irgend eineu Anlialtpunkt aus dem Zusammenhange 
des ganzen Satzes 	das 	fragliche Wort errathen. 	Hinsichtlich 	der . 
Sprache mogen wir wohl hoffen , 	dass Dr. - W. Rudloff durch seine 
im Nordosten Chinas gemachten Forschungen,, namentlich (birch seine 
Studien .im Dialecte der Tarandges ,. eines schon lange • vom ujguri- 
schen Stamme 	losgelosten 	Zweiges, 	uns wesentliche Hilfe leisten 
werde. 	Die Sprache dieses friedlichen., Ackerbau treibenden VOlk- 
chens kann wohl nicht als reines Specimen des -altujgurischen Dia-
lectes gelten, von dem wir z. B. im Kudatku Bilik ein achthundert- 
jahriges Denkmal besitzen; 	doch ist sie in erster Lillie mit diesem 
verwandt, und wird uns gewiss viele Aufschlusso geben. 

Nicht 	so verhalt es sich mit der Schrift. 	Abgesehen von der 
schon erwahnten Armuth der Charaktere, 	denn das Ujgurische bat 
nicht mehr als vierzehn Grundbuchstaben , wie Arabgah in seiner 
Geschichte Timurs bemerkt, so haben diese miter einander noch dazu 
eine auffallende Aehnlichkeit, welche bei der geringsten Nachlassi„*- 
keit der Copisten 	oft die grOsste Schwierigkeit erzeugt. 	Wir wol- ' 
len 	nur einige 	davon anftihren. 	a) 'k.% ein Kehllaut, 	welcher das 
arabische ,,J t  4 	; 	 f ein Ziscblaut, welcher das arabische um 
LA 3 LP 04, und 17 ein Doppellaut , welclier r   r reprasentireu .- 
soli. 	Wurde man nun die primitive Form und Richtung beobach- 
ten, en, witrden die diakritischen Punkte, 	welche beim LA 	• 	erforder- 
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lich 	sind , 	oben oder unten beigegeben, 	so ware vieles erleicbtert. 
In den Handschriften jedoch 	finden 	wir das 	runde oder spitzige 
Ende, die rechte perpendiculare oder linke Stellung des fraglichen 
Buchstabens wenig beachtet, und 	bei einem solchen zweifelhaften 
Falle muss man in einem und demselben Zeichen oft den Werth 
eines 	

ti'd (-)N  ) r. t-' - 	• 	w.5 	• E. 	A 	• 	g und 	also 	zwOlf ve r- 
. 

schiedener Laute errathen. 	b) 	welches in-der Mitte _u_ 
ein t  t 6  s 	und mit einem unten angesetzten . e geben soil. 
c) 	5.- welches vier Labiale als , ..,..J ‘..1 	kj 	vorstellt. 	Ferner die 
Behr mingelhafte Bezeiehnung der Selbstlaute als: 	U. 	far a, 	e, 
_ez„ fur o, u, 6, u, denn das von Klaproth angefuhrte _lel_ 6, u 
ist nicht liberal! mit' Consequenz gegeben. 	

• 
Diese und viele andere Sebwierigkeiten haben mich bewogen 

vorliegende Kaside anstatt iii den verwandten aber nicht identischen 
mongolischen Typen drucken zu lassen, lieber in getreuem Facsimile 
zu vertiffentlichen, wozu die Photographie, 	naturlich 	ein 	sehr ein- 
'fades Verfahren, 	am besten an die Hand geht. 	Solite es mir 
gelingen durch dieses Specimen, welches als 	erste Arbeit gewiss 
nicht ohne Fehler ist, 	bei den Freunden der tarkischen Sprachen 
mid Litteraturen einiges Interesse ku erwecken, 	so will ich spater 
eine grossere Chrestomathie von stimmtlichen in Europa existiren- 
den ujgurischen Handschriften vorlegen, 	und da bis dahin meine 
Xagatajischen Sprachstudien" , 	die ein ziemlich vollstandiges Win-- 
terbuch 	der osttiirhischen Sprache 	enthalten , 	aus der Presse her-. 
.vorgegangen sein werden *), 	so wird der Text bei Erklarung des 
speciell ujgurischen, Wort- und Formenschatzes jedem Kenner des 
osmanischen Dialectes zuganglich sein. 

Wits die bier veroffentlichte Kaside anbetrifft, welche am Schluss 
der Handschrift des Kutdaku Bilik sich befindet, so ist sie ungefahr 
vierhundert Jahr nach genanntem ,Werke verfasst und geschrieben 
worden. 	Erstere hat als Datum der Abfassung 462 d. H. und 
letztere 843 , was auch ubrigens aus der Sprache zu. erkennen ist, 
denn das Kudatku Bilik hat eine Masse "derartige Worte und For- 
men, 	welche mit der Hilfe des reinsten 6agalaj von heute nicht 
zu erkennen Bind, 	wahrend die Vaside hinsichtlich der Sprache 
zwischen dem Dialecte der Chinesischen Tatarei und dem der drei 
Chanate steht und 	ausserdem aus der Feder eines solchen Mittel- 
asiaten geflossen ist, dem die westtlirltischen Mundarten nicht ganz 
unbekannt waren. 

*) IA bereits•geseheben. 	D. !ed. 
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Transscription 
des ujgurischen Textes. 

s...‘,...*.......1.-3 
,P..0)..4 	.sb.e,i 41,43),.)..3 	/ 413,.. ‘.3.3.1.:4 	,.:,..t.i 1 

j.,Ls.:,..w 1.s.:,x.4 	le,30 LAA 	0{...k. ,..i.ya cr.«)4,,f)*4 2 

iA)3  k• 	r*-4)  4.••• •ly t. 	‘..?.,a ‘43*A;;;.' , i.,:")11-C  '-4-41A  3  
LIA.7) od 	0),;.,,,3 	2...)1._:1 	ts..LAN.A S cr.? L.5.4 	roc 4 

k.3,4 j.,12  L.512A. crltot (..1103 	Le-.'? t...F.?1,-?-  5  

• 3N..E31 g) ,3.3.4t..0, 	jya ts.:::..e,... )13 if L5..)1.4  ty10 6 

dtk. 	 3,4 to v.:J1-€..?...i_ddi t.r.3_,.>. u:::..,.?? ElL,SD c:.5,3 7 

j.l.f.A1,... 3AL5 (!..01.i.,4 ts.X.*.11 1....0,1"10s..........31 cp.:::.11-  8 

3,1 0,10•.il p 01).3 ,,...,t4 0,3 tt.  k 4Si ya 04,3:1.l.4 j,.> 9 

LO-cw.? 	 kri•Ajai 	 ,.:•.,1.2-4° 	,:f_.a S,.....3 Ls.< d.k.:;.:.3 X13 10 	. 

)3.4, 	rg. 	Liz,.=., 	ro J.:4 	j, 	2$...)1.4  ,je..K.:?..3 	8.3.  11 

j.ii..3 	,.7.1 -A;a1 ,3,.1.-e 	3,1 	t5§.0.,_:, 	,y.t.ie 	ra,.. 12 
t=..to..1,....,,a tz.)) :i ,13.3.*:ilit...2 4.19 ky....)>1AS 0...b..4;ii,t,o'cp..?.... 13 
j.,1-3ji 	u:::...,y5,3,i 	‘.....4.-> 	oa,.> 	,,4) 	3'*_11 	vi..).  14 

46.31 01.431 	f-,*-4 old.31),.:i 	0. 	0......)I.si-4 is  jii)  15 

J.1),_i_a 	0..t....0,5...01.= 	0...., 	cr. 	%.3));,4 	L5.4 	xl....?. 16 
b) 	31 	01311 	)1, 	.x...0 	,..,..4.. 	6,....,.IL:i 	e.)..:;.::;),.xi 17 
yi.11 	(..4<4; 	(. 3.3..,..., 331 	ua,41..a 	t31 	1.4,, 	t...5),9 18 

, 
4.5..1.3.3.3 	0.1131 	)33 	,...412.4 IA ....a.4 	%....iif:ala ,..? 19 

LIJI;Aa's dUa-Vic)33 ej....d.A u;051 ('14 t.,s1,......S 331 20 

O) crw,y3:,,g to 	z...e.).„4 (..41 	0,1 	ds) 	ii.,:i  21 

315srs 	,45,ILLI 	 o;61 	..,..ei 	r.:3 331 	„j_pj, t)....4.;;; 22 

3...3 	,.....91 	Qjy:....1 	,..5.r.41 	,..)..)U2.= 	ey, j....4 	0.5:4":::"A  23  
,VojA 4= JS ,....4 ).3 ,,,,,,, ,z.,,s )),),...< N.1 op 24 
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k0-4Y),x3  .;..=-fit 	-s).-;•*3 	,,i.::4,4 .11.s4 1.K.:.41,41 25 

Sy:=5 t1.4 ..> 31  fre:-K-v ...As) L41.4 ,...:;.,43 L.,,,•14 26 

01... 1 /4.5..b.,9 ‘..)Vje4 %...ii. 	LS-  elexi LiJla z,?I /4 27 

,i.t.,.... tf.,ay.)I. 	rot 	0,)),..,..< 	2,4 	tl..- .51 je:K.... 28 

„5„).43 a.‹? ep:32 ,...0 iss' 0-4.i L.5.4:13 op ,st..> 29 
d,)VL.... J..51 r41) 0  A:ii 0  L4+4 8)).,1 Lg.,. sfl> 30 

0,...,1  .).-::44.1 0.4 1.91)4 L.5 ,>;ii Lfi.4i cf.:I.:3 ...A.> , 31 

,i,.14.1.3 	ej.,:ii:i L54.:i ,:.:".41 %-ii.. e4.......1 L04) 32 

,:f.w 2,..?. ...)14 .;i.>) 	LOJAI ts,....ota 4...Zt..0 tsAjg.:4),,a 33 

-..3."1,-4° 	cr 	r'- 	L,5-7-41 	%-is-•:::,Lc 	1-K.J.g)10.4.) 34 

$.,?. b.A.41.i.A -1.314 3,1 clay usiiai.ez.,00)..:.,0 0.5..c_,..:..4,1 35 

ii.1._...r.3 • 04:4. 	,y ,_55_:s.31 	0.--iii, 	0..);,11'.),2,.,)  36 

.z:.....63 	,z.:...;... 	J.4,1 	,._0,4  ..,.,,ito iV 	„0)1.:i 	LeKsj.4  37 

1....;S Ls  itity4 3,1 bu_A1 	„5,x.t..,? ‘3,.15:s 0,.xteo 38 

1.14 ,:t.:0,0)S L. 	xi.  .....k....,a...x>1,...v.„*ai 40.S 39 

ti...,iiii 	‘....A.,i ,..,iC pt.4 	LI:e;.1)  4,1 	%...i41.4 	0...Q1.? 40 

Y'j1  e  ,44 3.,E3r ,z.v.A.,,.... L5)...te:.?..3 Lc 3......,.4 xl..- 41 
j. L5,*.s.:. 0..A.,,,, Lc-4z cg.3 j.I.......,)  0.4) VIA  :i crw 42 
N4.531.,... eU.A...) 	:,:...,1i ...iiet3)14  ,AA> e.y.,tlai! d.U.,•;:z.,, 

li'Ll2-1--... 	A-4--...,-.31 	k.u...-.....,..) 	,...g.3)1 	..x.....-t 	 .it 

43 
44 

L5-1<1.,S ct*s ks,a4.4,3 l.K.;.(,3,3 0.31..3... L5.1:3j.3 45 

,.•.; 1,.....)1.4 	fitij.."49 4......L. 	j17 1,51„....o 1,4 	z,..t,t el..;.*.0 	z.I 46 

0)1 	Ali, 'v.,:•..0,5,:;*, 	oa) ))) Ls, ...,:1.414 	f.N,...3 	04, 

ill-0).H 	;1$,Xeti.4 	331 	.3)1.....4 	44,1,?.... ..,,...S ...).. 1—,10.,.,11 

47 

48 

a.......a 	basal 	0.....aje:4 	3,f 	cy,...... (5,3;at L5...,1)4.3:. 49 

t.: 3, 	1 /4-ii-4,r*EI 	,.4.9 )Jtake:4.4:0 	L5  04,4 	L,.....vnt  K !  i 50 
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lai 	 J;,4 LA...,41...ii 2,4 j..,.....) 	,ii. 	,j)), 01.> 51 

10,44 	 .t...c 41 v:5,3 L.5 --a 	E't .),:y 	Li..,:ii, 	.,.*6.,s 52 

/....= /4 ,....kia.A...1 07...4  0.43 L.,........*KAI 	b L5.41 tz.5,3 53 

j1.4= 	.,..so ,kz 	.,...o Lcs 1.,..ii_S Lprat L5,.....,IKAI 54 

01,.5 	3,, 	t  A.-f,...31.Ae,.51,...a 	b 	Ls......*Zi 	)L 	 ,.. ).)....7 55 

j...a...)1 	%-ii:_> 

	

J. 	3,1 	 v.:)).4.4 	 :.e,..K.4.5 	ts;.*.i.31 56 

Le. e14.. t4lA6 3,1 L.5.3j41 ‘5.1.4.,111,..\;.*Ai op. 57 

sj.-•...... 	;1.. 	a.......sib 58 ts11-4-1,  ‘5,1 ...b..........4 	Lr., 

‘5,431,1 	ek4)11.:414 ts>1.-3 	ca.) 	1..).;...*-y1 	et« ,59 

:11,..!...6.4 	0,,,,„..%0 	0,.....4..,,,0 ..0...al,4, 	,33t 	satev.;.• j....? 60 

L5y1t_iLS tik3.fri 	r_L= 	js 	 .J ,.$),A,t3)V..)44z.:::...a 61 

x-4...*,..:.> 	 1,..5-11....s.-4 L..l..,,-; 	'4 	,,..) 43.51Z 	,531-...4 '62 

L.53V1 e0:%S1 ,3  0,4jA14 ,z.:,-§t• 3,4 1.x4. 	.at ...ius. 63 

LP/A*3 t,.., 	431, 431,  Ls..4::Tc )1-33-w CI::AW—S' re:4 64  

--•,1.-xac )14:3  L.5),>L3  ..**514,1  L.g.5,4A 60;1  cr 65  
iile",:o ,-.,k-to: p.),........,..) 1,.... la; t):::,-**;;:"'s as ,..t.rs'o....., 66 
,3.1..0 0.9:,  cy ,...0.4.6. 110.0 otS3103,  ot.K1:9 	r".K3_,... crs 67 

iLo .)..) ek.:*.i 	ree...,i1 wt r-al 1.*Sb 04.4 *.er .)  eso 68 
. 0.,ws (I:lit= 	 f y, r) Lr.t..91 L5B1.4 ta,.1... ,  a......)L?  69 

3i_,-.11 0%,-4,...ft.-S 	cA-1211...... 	01-12L, ,5.,5L../L3 70 

...-i-xal LS Ulf;:. at 	..,...st 014031 ,:;,,)„?,„,3 "4  71 

L44+4 )LxA,5 0,.:*,4 tl......,31 em5,9 tij ..s:41 0.A012.1 72 

e.)I3; 33! 	 S:51 	 J--AL 1)1-3y-4 -.4.-0,-41 	0-al--:ii 73  
dis va...... 74 4.5 	,..0...1 raxs 31 0.51,er .,1 	..„.ca 
otq ,r*.? e.)14.4103 cr  j.0 k6,4t L 	00 tiLte:x7)• 75 

jkl .(:):'..)-4 	44,- 	1.,...;.*Ji 	 , ........3 	,),...*-3 	.1....k. c 	 v.., 76 

   
  



I/amber-1f, eine Kasjde in Ujgurischer Schrift und Sprache. 	645 

Uebersetzung. 
1. Die  	sammtlichen Geschtipfe 	ist der klare Beweis 

deiner Allmacht. 
2. Einzig bist du, 	du bast keinen Gefahrten, du der Welten 

Preis und Lob ! 
3. In deiner Herrschaft bast du keinen Genossen, 	keinen Mini- 

ster, keinen Vezir. 
4. 0 du, der Menschen, Geistern, Engeln, ja Allen Barmherzige! 
5. Fleischliche Existenz ist nicht seine Absicht, 	er hat keine 

Breite, keine Lange. 
6. .Er ist und war nicht geboren, 	er hat kein Ehehalfte und 

kein Kind. 	. 
7. In den vier Elementen, in den funf Sinnen, in den sechs 

Kubikseiten (der Welt) bat er keinen Raum. 
. 8. Weder oben noch unten, weder rechts noch links kann seine 

Wohnung (Privat-Gemach) bezeichnet werden. 
9. Das Gute ist von ihm, das &Ise von ihm, alle Wurde stam- 

met von ihm. 

• tiStyzcko-e 	-d5.4... 	1st 1. 	e)15.— 6-1-1-1-kis moglicherweiso 	(?) 	 mir nach 
einem mehrere Tage langen Nachsinnon und Nachschlagen in alien moglichen 
Worterbfichern unbekannt geblioben , and es ,sollte mich sehr freuen , wenn ein 
Faehgenosso in der Errathung gliicklicher ware. 	6„ ts ..1. 	1st das Affix des 
Besitz anzeigenden Fiirwortes des vorhergehenden unbekannten Wortes, 	wobei 
im Ujgurischen der Selbstlaut i , o, u, o, ii, der Endemitlaut des betreffenden 
Wortes wiederholt geschrieben und auch ausgesprochen wird. 

. 2. 	L.) V-S  #.3 bid bar with auch im en. fur Gott gebraucht. 	,§.;..« sengi ) •  
0—Vero mengi kommt beinahe immer anstatt sanga = dir, manga = mir vor. 

3. ,,,...?-1... 	kWh; welches wir mit Minister iibersetzen , 	heisst eigent- 
lich Kammerdiener und Thiirsteher. 	Mit diesem Namen bezeichnet man noch 
heute in Persien ein hohes Amt, bitmlich .::...f.;...X.i1 4.,....?-1.. 	Intendant des konig- 
lichen Palastes. 

4. L5,4  1•01 adam mi 	j.. cy..?- 	 in ni 1st wie.der 	eine Verdoppelung des 
I letzten Mitlautes, welehe der Accusativendung L5 beigegeben wurde. 

5. LC4.....- 	 —Ps_,.. t evahiri Aismi wort'. korperliche Essenz. • Hier und • 
auch anderswo 1st das %,:.:..itd.ol der Aussprache gemfiss mit 6= i ausgedruckt. 

1st 	 "." 	LIN,  ...51.6...e satbi 	eigentlich nur 0 	if 	doch scheint 	das , ver- tj 	 C., 
 

gessen 	
v 

worden au sein , dean 5:ii3 zati = seine Person, wie es sonst gelesen 
werden konnte, passt nicht hierher. 

6. ,.:......... tuft osm. %.:,:„..i..- kift=Paar, wird in Mittelasien liberal] statt 
Ehehiilfte gebraucht. 

7. k....:.4.4.?. L5xi1 alti tilat = die sechs Seiten des nach orientalischen Be- 
griffen in Kubikform reprisentirten Woltkorpers. 

8. Das 	0.0 	in, fin, welches an ,::,........4 	ast = unten 	Q:......e,i 	fist—oben    
angehiingt 1st, ist eM Adverbialaffix , das auch im Magyarischen existirt. 

   
  



	

646 	Yana?4ry, eine Ka,s'iile in Ujgariacher Schrift und Sprache. 

	

10. 	Nichts Unedles hat seine PersOnlichkeit , 	nichts Befleckendes 
selbst seine KOrperlichkeit. 

	

11. 	Der Berge und Meere , aller Witsten , aller Thiere und Vogel, 

	

12. 	Aller GeschOpfe SchOpfer ist er, doch ihn selbst hat Niemand 
erschaffen. 	 , 

	

13. 	Ein wahres Wunderbild bist du, viertausend Namen bat jede 
deiner Eigenschaften. 

	

14. 	Thora, Evangelium und Psalmen , der reine Glauben liess den 
Koran folgen. 

15. Ein gnadenvoller Verpfleger bist du, 	gut bist du, 	SchOpfer, 
mein Gott! 

16. Du bist der 	Ernithrer • Aller, 	der Verzeiher der Widersptn- 
stigen. 

17. Deine Macht 	ist 	staunend wunderbar,  , 	mit hunderttausend , 
Farben. 

18. Es gleicht . eine der andern von den darauf folgenden Far-
ben nicht. 

19. Diese ebene Erde bast in gefacherte Form gegossen du, Er-
halter. 

20. Jenen gerundeten schwebenden Thron (Himmel) hast kiosk- 
artig du erschaffen. 	 • 

21. Die sieben Planeten, 	die zwolf Himmelszeichen 	bast du in 
ihrem Laufe bewegt. 

ist 	Original 

	

11. 	Li.::....) 	vuhui 	im 	&J\t-g=.-1141-1 	uhui 	ohne 	...Q- 3  
gesehrieben , 	doch 	ist 	die 	Redensart ).3.42, ( j!.>..-3 	zu bekannt , 	als dass 
es anders interpretirt werden kiinnte. 

	

13. 	 gin munakkai 	das wir mit 	Wunderbild" k j:;ji.L,  cf., ... 	 , 	 „Wahres 

iibersetzen , 	ist von zweifelhafter I3edeutung. 	cy!a gin kann sowohl China, 
ebinesisch , als auch wahr, echt heissen ; 	LiLL;•••4 	munakka4 kann nur mit 
gemalt, 	geflirbt tibersetzt werden. 	Es ist 	iibrigens auch mtiglIch , 	dass wir 
fr.-0-11zi-• nicht richtig gelesen haben. 

	

15. 	4.5.3i tik eag. .....,,l= gut, giitig o1.631 ogan =Gott, Allmttchtiger wird 
heute in Mittelasien nur als Exclamation r,..il=3! ogauim =Mein Gott gebraucht. 

	

17. 	t",.......31.3 	tansug, 	richtiger 	„staunenswerth , 	ausserordentlich". 	Von 
der Wurzel 	,U tan 42..316:i tang stammen 1 /4_:!;1,0)..1.<:31.:i tanglamak=bewundern 
L3t.41.3,....:Li tansuklam4 = begaffen u. s. w. 

19. ....3i.*:it.a jatik = flitch, liegend, ist das Gegentheil von dem in der darauf 
folgenden 	Zeile stehenden 	145.....v....f kesik (eag. kiiik) krumm, schief, und man 
findet auch anderswo in ujgurischen Texten ersteres als Epithet der Erde, letz-
teres als Epithet des gerundeten Himmels angefiibrt. 

20. u.,4 & oos=Thron , auch der Name einer Stadt in Chokand , sonst 
Tacht i Sulejman .=-_-- Thron Sulei jmans genannt. 

21. 01.5)i erkian ..-:-.-- Sallie , Stiitze, ist wohl als Epithet der Planeten am 
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22. Die Sonne, Venus, 	den Mond, diese Karavane aller sieben 
Himmel. 

23. Jupiter, 	Mars, Mercur sind unter seinem Befehl, so 	auch 
Saturnus. 

24. Tag und Nacht, Feuer, Wasser und Erde, ja die ganze Ott- 
Eche Welt, 

25. Alles ist deinem Befehle eiteben, alle Mitwirker deiner Macht. 
26. Die Wachter der sieben Millen, die Engel der acht Paradiese. 
27. Einem Haudvoll     hat Gott Ehre angetban und 

Leben gegeben. 
28. In die acht Paradiese hat er tibersiedelt Adam, Idris and Eva. 
29. Davids Erde hat 	der Form 	ihrer Augenbrauen Reiz 	ver- 

li hen. 
30. A'uf Musa's Erde hat, er jene Farsten als Gast gebracht. 
31. Gottes Befehl ging an Ibrahim Ismael betreffend. 
32. Er. gehorchte, und Gott geruhte dem Opfer zu entsagen. 
33. Hundert und 	zwanzig tausend Propheten waren 	alle wahr 

und reek. 	 . 
34. Aus Sehnsucht zu dir entflammte Musa den Sohn Imrans, 
35. An jenem Tag, als von Osten bis zum Westen hin 

'36. 	Bis fiber Balkis hinaus,Sulejman's Befehl sich erstreckte (Eel). 
87. 	Jaakub's Sohn liatte (scbluckte) Drangsal, litt Kummer gar viel. 

doch kann ich 	dem 	 bis allorwenigsten passend , 	 sus 	ujgurischen -0-1-li C-- 
jetzt nicht anders herauslesen. 

24. ,.,..),.... .:.4 of sub = Feuer und Wasser. 	Sub wird such anderswo 
statt su = Wasser gebraucht, 	welehes Verhiiltniss auch im Magyarischen bei 
vielen andern auf Selbstlaute endenden Wurzelwortern 	sich zeigt. 	Z. B. ho 
hav = Schnee, 16 lov=Pferd, t6 tav =See u. s. w. 	. 

27. 	s-  '41 abue osm. Rug= Handvoll, scheint sich mehr auf das cinmalige 
Nehmen (Prise) zu beziehen, da, wie wir ens dem Ujgurischen sehen, die Wurzel 
ab , weleho in den mongoliselptiirkisehen Sprachen den lnbegrift von Nehmen 
hat, zu Grunde liegt. 	Die Worte jalga, tetik sind mir unbekannt , doch schei- 
nen sie Erde odor Lehm zu bedeuten , 	wie dieses aus dem Shine des Verses 
heiworgeht, auch findet sich ina eag. jolgin = eM schlechter Lehmboden vor. 

29. 	cr.19 begin mag wold auch (...r.e.9,  bean gelesen werden, 	doch 
kann es iu beiden Fiillen 	mit 	zierlieh , wohlgeffillig 	fibersetzt werden. 	Begin, 
(lessen Wurzel beg bag =Lust, Wohlgefallen bedeutet , existirt in den librigen 
tiirk. Dialeeten in begenmek , 	bejenmek u: s. w. 	so such bean= zierlieh ist 
im 	chokandisehen 	biOi ::-.—_ nett, 	osm. 	gigi bigi (Kinderspraehe) .T.-. -- schon vor- 
handen. 

33. 	 L5 • 3 ..1.,1 jalautiM oder jolandSi =Prophet , Gesandte, von jollamak=-.-_ 
sehicken, senden. 

37. 	Q.:.,;.,-..cvo Lszi., 	jutti mihnet =hat Kummer herabgeschluckt, 1st ein 
stitrkerer 	Ausdrnck 	des 	sonst 	gebrituchlichen 	eag. 	ti51....9 %:.:A.....4.,:S1A 	mibnet 
jimek =Kummer essen. 	,...t,11.) dalim odor delim kommt im Texte des Kudatku 
Bilik hiiufig vor und scbeint vial odor stark zu 	bedouton. 
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38. 	Er that Knechtschaft und Padigah wurde endlich Jusuf der 
Kenaani 

39. In der Schonheit hat Gott ihm gauze fluid (Treue) gewithrt. 
40. Zuleicha verliebte sich in ihn und es besiegte (zerriss) Jusuf 

den Fit'aun. 
41. Alle Propheten Bess er leiden, Frau, .Sohn und Tochter Lei& 

genossen (?)  
42. Du least aus ,Geistigem erschaffen Isa, Merjem und Jahja (Jesus, 

Maria und 'Johannes). 
43. Deine Barmherzigkeit der Welt zusagend bast Liebe gezeigt_ 

du dem Gottesgesandten. 
44. Ahmed heisst er, gnitdig ist er, jener Sultan aller Propheten, 
45. Sein 	Gluck 	erlosch 	nicht, 	in ( auf) 	seine 	Nacht 	fiel 	kein 

Unglucksschatten.  
46. Dreitausend und Dreihundert Wunderthaten, als water kennen 

wir alle.  
47. Die 	Oberhaupter 	des 	Islam, 	des •Glaubens 	und 	Gesetzes 

Fursten, 
48. Sie waren gar machtige Kampfer, jene vorztiglichen Martyrer. 
49. Hasan war der eine, der andere Husein. 
50. Beide starben den Martyrertod, und waren hocligeehrt geistig, 
51. Deun ihr Leben opferten dem Gottesgesandten sie. 
52. Vier Genossen, neun Frauen, dreiunddreissig tausend Freunde 

(hatte Mohammed). 
53. Von zweien der vier Genossen war der eine Siddik (Abubekr) 

der andere Omer. 
54. Zwei waren seine Schwiegersohne Ali und auch Osman. 

40. ,..4•Ci je,a jirtti besiegte, heisst wortlich vernichtete. 	So osm. jirtmak=-_ 
zerreissen magy. irtani = ausrotten, vernichten. 

41. Der ganze Vers ist mir dunkel geblieben. 	li- j...w,A n14... ist richtig 
stimmtlichen Propheten i a*indi kann auch ketSindi gelesen werden, 	so ist im 
Texte zwischen kiz =Madchen und siz =ohne nur schwer der Untersehied zu 
entdecken, auch des letzte Wort hem azab kannte ich nicht verbiirgen. 

42. 	Jahjani ist im Texte das obere als das verbesserte zu lesen. 

43. ....)L" saudii =Propfhet stammt von san=-_Nachricht (magy. szo ..-7_._-- ' 
t...5 	•   

Wort) ab. 	Im 6ag. heisst 	1 /4.5?..t t....... 	sau4i= Botschafter , 	doch 	nur 	ein 	sol- 

cher, 	der 	die Einladungen 	zu Festen austriigt, oder 0131,- ,..5....,Lµ 	sank' 

chatun =die Beschauerin (die der Briiutigam schickt) osm. L...6 .-‘4 )., 	gdriidin. 

44. Im Texte steht statt „enbialer" „embialer", da der ujgurische Schrei-
ber skit mehr nach der Aussprache als nach der Orthographie gerichtet hat. 

45. ts...L.K1.,.S. 	t\ttS 	keti 	kolgesi = Ungliickssehatten. 	Uebrigens 'wird 
dies irriger Weise fiir persisch gehalten. 	E.,-..5" = ked§=_-schief, krumm, unrecht 
kommt zumeist in Zusammensetzung mit anderen Worten vor. -1/49,-5).,-;  
ketijiirlik= Ungl iick. 
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55. Vier waren auserkoren , die Sechs • auch ohne Zweifel beliebt. 
56. Allen Zehn hatte Freudenbotschaft gebracht Ali der Gotteslowe. 
57. Im Glauben waren Hilfsgenossen die 'siimmtlichen Gefiihrten. 
58. Talha, Abbas, Hamza, Mes'ud und 	  Selmani. . 
59. Denen im Gesetz die Glaubenskrone das Haupt zierte (bedeckte) 
60. Bu Hanife, jener gapur Melik und Muhammed geibani. 	. 
61. Die Glorie der Hochgelehrten, die Fundgrube des Wissens. 
62. Gazi Jaakub , gafil Bu Hanife der Numaner. 
63. Jener getreue in. Gottesliebe Bajezid 	(Bestami ?) 	diese 	zwei 

flammenden Schwerter. (?) 
64. Von denen ein Blkk im Staube erniedrigt Feueranbeter und 

Christen. 	 - 
65. 0 mein grosser Gott;  mein gewaltiger machtiger Herr! 
66. Du verzeihe, sollte die Fluth meiner Worte sick nicht legen. 
67. Du kennst meine Mahe, o SchOpfer, gnadig bist du und geduldig, 
68. Barmlierzig auch and mildevoll mein Name and Sinnes Heil. 
69. Unbesttindig ist alles Erschaffene, o nimm ein Beispiel dir! 

54. 	-‘61.4"..f kiibek =Eidam (Sag. kiijau nud kiivau osm. gavel 
58. .......iv  -.--9.1-k1 	kada sa, 	chats sa oder chada sa 'nag vielleicht eiti 

Epithet des Selman oder Selmani Fars, wie or soust genannt wird, sein, doch ist 
es mir giinztich unbekannt, 	und 'ich babe die Transscription lieber ganz weg- 
gelassen. 

59. Von 	&teal ist die Sylbe im Texte mit 	-_ 	d. h. zwei %...5..?.1-1)..,1 
..d geschrieben; welche 	 wie auf .einander folgende 	 Duplication, 	die Erfahrung 

lebrt , oft statt o gebraucht wird. 
60. t.1.1,e)-.4 ),..?to:::, Sapur Melik scheint mir irrigerweise statt 	el.1....:J 	...t1.*.v• 

self iil melik angetlihrt worden zu sein; so ist auch tbil....*  G ..x 	--: Muhammed 
Aejbani , ein im Zeitalter der Verfassung dieser Naside regierender Fiirst, 	auf 
ganz unpassendo NVoise in die 	Relit° der ersten lleiligen des Islams eingefiihrt. 

62. Qt....16 Nutnan 1st dcr Name einer Insel im persisehen Meerbusen. 
63. 4..:,:.-ill'A> 	besser Q:...-4:4_,?1.— 	ist ilia Texte L3y.) 	 co.....;$ "3 	...........9..j..2-/ 

zlinun nach der Aussprache geschrieben. 
64. ist 	der in Mittelasien tiblic.hen Aussprache urz mit t Jo if- 	nach 	 ,..9.(13-tP-. 

u geschrieben, 	doch well unter dem Selbstlaut das Zeichen des 	E fehlt, was 
sonsi selten der Fall ist, so kanu ich die richtigc Lesart nicht verbiirgen. tsztjAzi 
nasraui ist im Texte in Folge der oftern.Verwechslung r==v nasvani gesehrieben. 

65. 01..,:,1 ugan =Gott ist im dag. nur als Ausrufung : 	t.465i =Mein 
Gott gebraucht. t..A..N.41 	idim =Mein Gott von id =--_ Gott, 	Mitchtiger, Starker. 
Diese Wurzel hat auch im Mongolischen den gleiehen lnbegriff, auch im Magya- 
risehen 1st iidii, 	iidv :=.---- Heil , Nutzen mit derselben verwandt. 

67. ryK3_,A am statt ri..K:1_,..4 r..:•,:-.4 menial muulcumr=meine Miihe. 
68. ,...t......0 t:-:.fl at isim 1st mir ein wohig dunkel, mliglich dass es rwi cil 

at ism = Name heissen soli. 
Bd. XXI. 	 43 	- 
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70. Dean 	es verschwand selbst Nugirvan, dieses 	hochstcn Fiir- 
sten, Macht. 

71. Den Lesern and Horern dieser Kaside, o Gott, 
72. Gieb in deiner Auld im Paradiese den ersehnten Aufenthalt 

(Gastfreundschaft). 
73. Dieser schwarze Bettler, meinen Vormund zuerst babe ich 

gemacht 	 
74. Auch der dritte 	  es offnete Gott der Wcisheit 

Millen.  
75. Betheilige an deiner Gnade, o SchOpfer, du mein Gott! 
76. Undbelitile vor Verderben den Glauben aller Rechtglitubigen. 

Die letzte Seite dieses Facsimile enthlilt ausser den Endzeilen 
der Kaside noch folgende andere Inschriften. 

• 1. 	zl.z. ts 	) 
.11...:::e,lq 	t•A‘XIO 	”ila 	,. 	.,1,.x.. 

J.-01y  1.-A..1.2..2.,4 	.....ii_.... 	1._? t. :....t.? 

L_AIGL. ts‘..41 r.,.,s 3,;;;,1 LF.).4.i 014.; 

0 Gott sollte ich gesundigt haben, verzeihe mir 	 ' 
Urn Mustafa und seiner Familie Willen. 

Ohne Sunde gibt's wohl keinen Menschen auf der Welt , 
Uebel hat nur derjenige gehandelt, der den Glauben verkauft. 

70, 	1 	,..:4,0 stria 0 	da.::".:, 0.)) 	.;•• 	• 

71. l',/  Lie.;.3.)  1 okigan 1st das Particip. Priis. 

72. (..5  )..:AA mingi , 	welches imTexte deutlich 	von mengi:.-_—_mir tinter- 
seltieden wird, ist mir von unbekannter Bedeutung. 

73, 74. 	Sind 	trots 	aller ilithe mir unverstiindlich 	geblieben. 	Im ersten 
Verse sind mit Ausnahme des letzten Wortes arzun oder azan einzeln alle ver- 
standlich , so such 	im zweiten , 	Ivo nur die' richtige Lesung des 0.4..-V6 31 	zu 
bezweifeln ist, 	und 	dennoch 1st es mir nicht gelungen nach langem Porschen 
den Sinn zu eriirtern. 

76. 	10......t..*Ji e......3 	neskli 	elinda --.7--- vor Vorwisolien, Verderben. 	.04.3- 

4.31.4.43 beisst im Ujgnriscben beschiitzen. 
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2. 	Datum d.er linsfde. 

' 	L;.:$  '1'-'•4.,1' 	-.$16 	.) i'A 	l'I C"' ei.)i.3 • 

••4,-.4e of CJs` Vii ./.., -??,*4 	- 

	

'4)) 	• L5'""4  • , _k4.94? 	.," . 
• tIA-A:  AA ,... 5)4' 	 ' 

. 	 . . 	, 

Zur Zeit Aehtliandert dreiaudiierzit'ani Eiide des .Seliaf-41mes 
• o;in 	vierten .des Mondes Maliarrein• ist es 

• in•der Stadt Herat geselivielien •w.otdeit.  

. 	 . 	 • 	. 	 . • • - 	a. 	Datum 	. 
.. der Abscbri'ft der Naiadschrift *.dres Eitdatku Bilig. 	- 

6 .  v_4. 	 .,:114 -'.Y: 	./-4  ..,i' .1 	03,11  . ',1 •• 	032,4,  LA''fv•::44  ).,*-1 -jit:'‘' eP 
x1VO.',1.3. i'..X 4 J:.,+. t ,c)..3.q,..3.4 L :Z.4%7.'9 	1:1.4.- . ... 	diirti .i4.6, L491.:4: . 	_  , ?. 

' wS)..-•:-4.• 	 - )150044 ,r, .-A 	 ... .ix-r9 .,,k4 	 #)1--a j)'1 
, 	. 	0 	.....-1,'..;.::! 	z.,:,..r."4 4.4)1-4'4- 	we-'4)0  .e,) 3,'"•*-1..14 

Zur Zeit Aghtliitudevt neamtudsiebzig itn• SehlangenjuAite •Init dey 
Sohn Fahri's. Gazi Ali das auk. dieses Kudatka ..Bilig; liii den. iil 
StambuT....sieli Thefindlleben Ifinnestinge 	Alidur Rezzak . , ... Sefa 
•abgesehriebeu ind .arcs Telfat es ihm zugeschiekt.. Es. 'soil,  gesegnet 
.sein, 	es komme Glitek, es gelauge Sarmlierzigkeit!' 	' 

43, 
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Aegyptische Texte 
aus der Zeit des Pharao Menophthah. 

Von 

Prof. Lauth. 
• I. 	Kriegsbericht. 

Nachdem ich in einem friiheren Jahrgange dieser Zeitschrift 
(1863) einen zusammenhangenden Text, namlich die Autobiographic 
von „Bokenchons, Eloherpriester und Oberbaumeister,  , Zeitgenosse 
1VIosis" nach dem Denkmale der Munchner Glyptothek, behandelt 
babe, will ich nunmehr Texte aus der Zeit des Menophthah vor-
fuhren,welche sowohl an sich, weil historischer Natur, als auch 
desshalb ein hoheres Interesse beanspruchen, weil Menophthah jetzt 
ziemlich allgemein 	als Pharao des Exodus, 	angesehen wird. 
Zugleich hat diese Wahl den Zweck besserer Orientirung fur den 
Nicht-Aegyptologen. 	Die Griinde, auf welche sich diese Annahme 
stfitzt, sind in Ktirze folgenae) In Manetho's Bericht bei Josephus 
uber den Auszug der Aussatzigen ist wiederholt 'dittivo.)Ttg und 
sein Sohn Zi191.og als gleichzeitig mit diesem Ereignisse genannt. 
Nun bat Manetho, wie seine Liste zeigt, seine XVIII. Dynastic mit 

'../litivaltpcG 	(Var. 'Attevoxpda, 	A mull phatis- Phesunus, 	IlaA- 
Micvc(0-rs, Aminophthis) 1) geschlossen , mid seine XIX. Dynastic 
mit .1'il,wg (Zi19.watg, .Ecaoicraog, 	..1'€19.6cfrig) 	begonnen 	und • 
nirgendssonst erscheinen -diese beideu Namen in unmittelbarer Suc- 
cession. 	Auch die Denkmallisten zeigen' nach Meueptah, dem 13ten 
Sohne des grpssen Konigs Ramses-Miamun (Sesostris), • regelmassig 
als Nachfolger den Seti 	oder S ute c h i. 	Es herrsclit also. voll- 
standige Uebereinstimmung zwischen den Denkmalern und der Ueber-
lieferung, mid da der Bericht uber den Auszug der Aussatzigen auf 
den nationalen Geschichtschreiber Manetho zuruckgeht, so habe ich 
es langst schon wahrscheinlich gefunden, dass der Dynastie-Abschnitt 
mit 'aitttvolc4, dessen Sohn jener .110.0)g unzweifelhaft gewesen 
ist, von Manetho absichtlich mit Rucksicht auf dai geschichtlidie 
Ereigniss des Exodus so getroffen wurde. 

In meiner frfilieren Abhandlung babe ich der Entdeckung er- 
wahnt , 	(lie H. C h a bu s in Botreff der Aperiu 	(Papyr. Loyd. I, 

1) 	Vergl. meine Schrift: Manetho u. der 'runner Ktinigspapyrus p. 5. 
1 
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348) 	zuerst gemacht hatte. - Da diese fremdlandischen A p eriu 
unter Ramses-Sesostris „Steine schleppten zu dem Bane der Stadt 
Ramses IP tinter der Aufsicht des Gendarmeriecorps der Mazaiu,. 
so steht der Identification dieses Volkes 	mit den Ebraern kein 
wissenschaftliches Ilinderniss entgegen 	und ist diese daher in der 
That fast von alien Aegyptologen adoptirt worden. 

Der Name des Pharao Meneptah (bei Herodot )seolv) be-
gcgnet uns meist nur auf usurpirten Denkmatern und man hat daraus 
geschlossen , 	dass dieser Konig nichts Eigenes 	geschaffen, sondern 
nur die Monumente seiner Vorfabren mit seiuem Namen versehen 
habe, worm .zugleich ein negatives Beweis fur die Unruhen wahrend 
seiner Regierung, und daher auch far den unter ihm erfolgten Exodus 
gegeben sein solite. 	Die Frage ist aber 'tech nicht spruchreif; denn 
in den Papyrus erscheint Menophtbah sehr hh,ufig und auf einer 
leider! arg zerstOrten Tempelwand von Karnak ist.  er als Sieger 
Ober die Lib yer und ihre Verbtindeten gefeiert. 	• 

Der betreffende Text, den ich zum Gegenstande gegenwartiger 
Abhandlung gewahlt babe, liegt jetzt in moglichster Vollstandigkeit 
vor 2). 	'Es fehlt zwar 	die bildliche Darstellung 	und meistens die 
Spitzen der Columnen-

' 
 auch sind sonst empfindliche Lucken getting. 

Dessungeachtet kanu fiber den Gesammtinbalt kein Zweifel obwalten. 
Ich werde in meiner Uebersetzung die fehlenden Stellen durch Punkte 
andeuten, die dem Sinne nach -sicheren Erganznngen in eckige Klam-
mern einschliessen und die zweifelhafteu Deutungen mit Fragezeichen 
begleiten.. 	Ich hoffe bei den Leserti dieser.  Zeitschrift die Ueberzeu- 
gung zu begrttinden, dass dieser monumentale Text, trotz der zahl-
reichen Verstummelungen, von grossem historischen Werthe ist, da 
der darin geschilderte Folding 	sick an bestimmte Oertlichkeiten 
Aegyptens anknupft and in Bezug auf Phraseologie jeden Augenblick 
alttestamentliche Reminiscenzen hervorruft. 	Auch das Vorkommen 
vieler semitischer Worter &tithe ihn der Aufmerksamkeit der 
Orientalisten empfehlen, die besser, als ich es vcrmocht, die Trag-
weite dieser linguistischen Erscheinung verwerthen mid vielleicht mit 
der Anwesenheit semitischer Stdmme — warum nicht der Ebraer? 
— in nitchstem Zusammenhange darstelleu kOnnen. 	 . 

Auf Taf. I gibt Dumichen drei Fragmente (a, b, c), wovon die 

1) Diese in den iigyptischen Texteu so hiiufig erwalinte Stadt wird im 
Pap. Anastasi VIII, 3 lin. 11 einfach mit dem Vornamen des Ramses. bezeich- 
net (wie das biblische 00733"1 u. 'des Romsis dor Araber) , 	ohne ein Priifix, 
in der Phrase: „das Schiff, welches geld nach . . ." , 	woraus seine Lege am 
Kanale zu folgern sein diirfte. 

2) D it m i eb en: 	Ilistorische Iusehriften Taf. I—VI unter der Aufsehrift.: 
„Siegesbericht ens Karnak iiber den Kampf der Aegypter im XIV. Jahrh. vor 
unserer Zeitreehnung gegon die Libyor u. ihre Bundesgonossen, die Kiiston- und 
Inselhowohner des Mittelmeoree". 	B ruf sch: Geographic II Taf. XXV hatte 
ihn vorher, ludess unvollstiindiger gebracht; 	seine 36 Columnen entsprechon 
den Coll. 8-43 bei Diimichen. 	,Zuerst Lepsius : 	Denkmitler III, 199. 
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ersteren,-zwei jedenfalis zu einem D u pli ca t e der grossen Inscbrift 
gehort haben. 	Wahrscheinlich wird diese Annahme oiner doppelten 
Redaction schon bei dem Bruchstucke a, dessen sechs Coll. lauter 
Phrasen enthalten, die wir weiterhin wieder antreffen. 	Sieber aber 
wird 	durch 	die 	sieben Coll. von Fragm. b 	ein Duplicat der Coll. 
65 - 	71 dargestellt , 	weil sie in alien Gruppen damit iclentisch und 
doch andererseits 	darin von ihnen verschieden sind , class sic oben 
nicht die Querlinie 	des Anfangs 	zeigen, 	wie coll. 67-71. 	Der 
Siegesbericht des Meneptah war also in Theben selbst mehrfach ein- 
gegraben 	und bildet insofern ein Seitenstfick 	zu dem Gedichte des 
Schreibers Pentaur 1) (fiber die Heldenthaten seines Voters Ramses- 
Sesostris 	im Kriege gegen die Cheta), 	welches 	bis jetzt 	schon in 
funfmaliger Redaction gefunden ist. 	Die beiden Fragg. a und b sind 
fe r t ic al , wie der grosse Text. 

Horizont al e Coll. dagegen zeigt Fr. c und zwar neunzehn. 
Sie bildeten vermuthlich das Piedestal zu der bildlichen Darstellung, 
die tomer verschwunden ist, abet' Hach der Analogic z. B. von Taf. 
xxviu , 	wo Ramses III. 	die gefesselten Ittrsten 	der Lebu und 
A m ar u der theban. Triade vorftihrt, leicht ergttnzt werden kOnnte. 
Zwar sind diese 19 Coll. von Frag. c meter als zur Hillfte zerstOrt; 
allein die abgerissenen Phrases geben 	doch 	zu erkennen, 	dass es 
sich um die Vorftihrung der besiegten Feinde vor Am on, den Haupt-
gott von Karnak, sowie iTherliaupt um die Verherrlichung des Pharao 
handelt. 	Nach dieser nicht aberfltissigen Eitileitung wird man den 
Triimmern einigen Sinn abgewinnen konnen. 

col. 1 „Heil mein 	2 „ 	 nimmt er; wohl kannte er den 
Morgen des 3 „. . . . anzugreifen seine Leute; gemacht von jedem 
Gotte 	4 „. . . . Wunder grosse,geschehen dem L an d e Mera 2) 
gegeben 	5 „ . . . . 	der Thuer Uebles ist niedergeschmettert von 
jedem Gotte, welcher 	6 „ 	 Mitte (?); Anfang der ermtideten 
Huld des Konigs (Ba-en-Ra Miamun, Vorname) 	7 	, . . . . zu den 
Tempeln; Bess einftthren 	8 „ . . . . [mope Meneptah) Hotep-her-ma 
daucru wie die Sonnet. 	Er antwortet auf 	9 „. . . . seine Sclaven, 
genanut Bind sie Ma urmeri, die nicht kanuten 	10 ,.....[Me- 
neptah] hotep - her - ma. 	Es spricht Amon zu diesen Le bu, den 
haufenden Frevel 	11 „ 	 suchen 	 suchen. 	Es gibt 
einen Herrn mit Leben, Heil und Kraft, urn ihn zu fangen, wissend 
12 „ 	 Jubel ertOnt aus den Stltdten Aegyptens (Tomera); sie 
13  ,,. . . . Dotter den verringernden es. Der Herr mit Leben Heil 
und Kraft zog 	14 „.. , . machte ihnen don Brunnen offen,, sendete (?) 

1) Vergl. De Rouge: Le poeme de Pentaour". 	 . 
2) Bestandig mit dem Deutbilde des Doppellandes. 	To:mera ist ofrenbar 

das mit dem bestimmten Artikel versehene Wripve tg, Bezeichnung Aegyptens 
bei Stephanus. 	Oh, wie nitwits glaubt, Mer a, well es such das Sylhenzeichen 
era hinter sich hat, mit dem Mudr a y a der Keilsehrirt dem MIS a p a (illvdetz 

tSteph.), u. dem bekannten Cr."11c7i identiseh 1st, verdient weitere Erwiigung. 
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15 . . . . „Spinier auf das Feld . . 	16 ' ,. . . . nicht lassen sie ab 
mit Rufen 	in 	der Nad 	„a 	17 	. . . . das Piiiigen 	18 . . . . „im 
Aussprecheu s c hal ma (tri..tte) 	19 „ . . . . vom Lande Azar and 
Inn (aa?)." 

Die letztgenannten Fremdliinder,  , deren Nameu sich in Lin 
(`Iv.ti) and 1113' umscbreiben lassen, deuten auf den Osten. 	Donn 
schon in den Eroberungsziigen von Thutmosis III. mid Sethosis I. 1) 
ist I n ua a unter den Stiidten von Ober-Retennu, 	d. h. des nord- 
lichen Syriens, 	aufgefuhrt. 	Der Siegesbericht Meneptah's 	enthielt 
also vermuthlich in dem Fr. o eine allgemeine Uebersicht seiner 
Macht, wie sie sein Vorfahr Sethosis I. 2) und sphter Ramses III. 3) 
nach den vier Weltgegenden bezeichnen. 	Den Libyern und Ma u r- 
rite ri (Marmaris ?) steheu dann die Ostlander mit ihrem 131v3 pas- 
send gegenither. 	•Die Stidliinder von K u s ch i and vielleieht einige 
Inseln des Mittelmeeres werden wir • alsbald in dem grossen Texto 
antreffen , zu dein ich jetzt ithergehe. 

Um das Verstannulso zu erleichtern, will ich zuerst den um- 
fangreichen Text von 77 Coll. 	seinem allgemeinen Inhalte nach zu 
charaliterisiren suchen , indem ich die eiuzelnen Absatze bemerklich 
macho. 	Im Ganzen lassen sich deren zehn unterscheiden. 	Coll. 1-2 
Exposition der feindlichen VOlkerschaften, deren Repritsentanten dem 
Amon gefesselt vorgefithrt werden. 	Per Aufang mit dem Datum 
fehlt. 	Coll. 2 —12 	Zusta.nd 	des Belches 	unter Meneptah ; 	seine 
Massregeln zum Schutze des Landes. — Coll. 13 —15 Einfall des 
Libyers Badid in das Land Thohennu ; seine Verbiindeten ; er er-
reicht die Gauze Aegyptens im Westen , and zwar im Gaue Leto- 
polites. 	Coll. 15-27 	gereizte Stimmung des Pharao; seine Apo- 
strophe an seine Grossen. 	Coll. 27-29. der Pharao will den Zug 
noch 14 Tage aufschieben, da ermahut ihn Ptah in einem Traum- 
gesichte 	zu sofortigern Anthracite. 	Coll. 29-30 	er stellt sich an 
die Spitze des Heeres. 	Coll. 30-41 	Zeit, 	Ort und Dauer der 
Sehlacht; 	Badid flieht mit Hinterlassung einer grossen Kriegsbeute, 
verfolgt von den Mietblingen aus dem Volke der N alu n a ; Aegyp- 
ten ist befreit. 	Coll. 41-44 Rede der Befreiten an den Pharao. 
Coll. 44-61 	Aufahlung der Gefallenen and der Beute. 	Coll. 62 
—77 Meneptah empfEingt in • seinem Palaste die Huldigungen seiner 
Unterthanen. 	 . 

Uebersetzung. 
Col. 1 [Im Jahre . . Monat .. Tag .. Vorftihrung der nieder-

geworfenen Maschawascha], Aqaiwascha, Tuirscha, Leku, 
Schardana, Schakalscha Ides Nordens?1, welche gekommen 
waren von alien Ltindern , 2. [gefangen durch] seine Tapferkeit und 

• 1) Brugsch Geogr. I, 59; II. 34. 
21 Brugsch Recuoil I pl. L, c, 5 u. 7. 
3) Dinichen: H. I pl. XVII. 
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vorgeftihrt dem Vater Amon von dem Konige Ba-en-Ra Miamun 
Men op t a h hotep-her-ma, dem Lebenspendenden. 

Siehe! 	es war dieser gatige Gott (der Pharao) 	  
3 	• 	alle GOtter zu seinem Schutze ; 	alle Fremdlander mit 

.Schrecken vor seinem Anblicke; 	der Konig . . . 	4 	 [die 
Gefangenen?] befinden sich in den augewiesenen Hausern, sich beu- 

_gend vor seinem Widerstande; 	die seine Granzen angegriffen, sind 
alle in 	5   	seine Plane alle sind gerecht; der Athem 
des Lebens, den er gewahrt, ist (sonst?) unbekannt den Menschen ; 
es siedelt der Reichthum seiner Macht in . . . 	6 . . . . zu schtitzen 
A n u und N u - (n) - Turn 1), zu decken die Stadtmauer des Ta n en 
(Ptah), zu rotten 	7 	 Zelte (ahil) ',:-AE-t vor P a -B aa i 1 s(t) 2), 
A r us c hakan a (semitisch ?) 3) . . . 	8 . . . . unangreifbar ; sie war 
verlassen auf dem Felde von den Heerden von wegen der Noun- 
volker, beseitigt ausserhalb der Bewohner.. 	Es sitzt der kOnigliche 
Herr in ihren • . . 	9 . . . kur Zeit?] der Konige des Unterlandes, 
in mitten ihrer Stadte, umgeben von sem utati (ein Gebaude) aus 
Mange! an Soldaten; nicht waren ihnen Miethlinge, um zu entspre-
chen den . . . . 10 . . . [aber Meneptah sitzt] auf dem Throne des 
Horns, der ihn gegeben , um zu beleben die Burger; er ist gekom- 
men als Konig, urn zu schtitzen die Reinen. 	Es wohnt Tapferkeit 
in ihm, urn es auszuftihren au!' . . . als ein Bild auf 11 	. . . . dem 

-Fremdlande Mabar 4); er befehligt die Auserwahlten seines Fuss- 
volkes, er ordnet Seine Rosse each jeder Richtfing; 	seine Urtheile 
sind im . . . . seine Veranstaltungen im 12 . . . er braucbte nicht 
Hunderttausende am Tage der Schlacht. 	Er befiehlt seinen Solda- 
ten auszuziehen ' gehend mit starker Kraft ; 	der schongesichtige 5) 
ftihrt aus seine Miethlinge nach jedem Lande .. 	13 	 Land 
(und) Wasser. 

• Aber da der elende Hauptling, der niedergeworfene, vom Lando 
L e b u (u.) Ma urmeri, (namlich) Badide 6), sich naherte dem 

1) Diese beidcn Stadtnamen entsprechen den biblischen Tiff und 'ain't; 
Lei den LXX heist letzteres auch No-v-aq'w, wie lbti ,i3=414s7to,las oder 
Th eben ist. 	Statt Pi-thorn end Nosh,nig kommt auch CIQCNI vor, 	mit der 
n Umlichen Bedeutung „Haus des T um". 

2) Chabas: „Voyage" etc. p. 29 vergleicht diese Namen ether Gottin mit 
der 130.91G, Biera91s, Blenii& von Byblos. 

3) Inn Todtenbuche cap. 163, 	2, 3 	erscbeinen die iihnlich gebildeten und 
deternaluirten Stadt-Namen Senh aqa ro h a, Senhaq a r o gana, 	ebenfalls in 
Micbster Verbiudung mit Anu 162, 7 u. S :Cis 163, 13. 

4) So bietet Brugsch's Copie; bei Dinnichen fehlt die Sylbe Ma. 
5) So ist der Pharao genalint nach dem Beiworte nefor-ho seines Namens-

patrons (Mene)-P t a b. 
6) Ramses HI. besicgte einen Libyerfiirsten Namens M os chaschele, der 

„Sohn von K a p uru" heisst — vielleicht von niZtl „Held" — also „Holden- 
ablciimmling" 	(Diimichen: II. I. XXII.). 
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Lande der Thohennu mit seinen Schaaren, 14 [den mit ihm Ver. 
btindeten Maschawascha, Schlardana, Schakalscha, (A)qaiwascha, Le. 
ku, Tuirscha, indem er mitnahm (das Haupt eines) jeden Krieger(s) 
(eines) jeden Streiter(s) seines Landes, 	und mit sich fuhrte 	sein 
Weib und seine Kinder 15 [nebst den) Grosses des ahai (Resi-
denz?), erreichte er die Westgriinze auf den Feldern von Pa - al i 1.). 

Siehe! da ward Seine Majestitt wiithend daruber wie ein 'Awe 
16 [und sprach zu seinen Grossen]: Horet die Rede eures Herrn, 
die ich euch zu wissen thue mit den Worten : „Ich bin der Furst, 
welcher euch voianeilt; meine Kurzweil ist aufzusptiren 	17 [den 
Feind ; aber keiner von euch befolgt mein Beispiel] im Schutzen das 
Lebeu 	seiner Kinder; 	ihr seid stunim (?) wie .Ganse; nicht wisset 
ihr etwas Gutes, urn es auszuftihren, keine Antwort -auf 18 [meine 
Frage: warum wird das Land verwustet] preisgegeben dem Streif- 
zuge eines jeden Fremdvolkes? 	Die NeunvOlker verheeren seine 
Granzen, die dem Angriffe taglich offen stehen ; alle Heiden berau- 
ben 	19 [Aegypten], indem sie verheeren jene Stationen; sie drin- 
gen ein in die Gefilde von Kemi in StrUmen ., sie stehen und weilen 
Tage' ja Monate lang darin; sie sitzen 20 [in den Gauen]; sie er-
reichen die Berge von U t a 2) , sie erndten in dem Bezirke von 
To-abe 3). 	Ist dies aber erhort, 	seit es Konige Aegyptens gibt, 
an andern Beispielen ausserdem ? Unbekannt 21 [ist Solches. Aber 
die Zeit ist gekommen fiir dieses] Gewiirm ; 	nicht sollen sie noch 
mehr thun in ihre Bauch°, begehrend nach Mord, hassend das Le-
ben, Hire Herzen tibermtithiger als . . . 22 . . ihre Hhuptlinge be-
schaftigen sich mit Kriegszfigen; urn anzuftillen ihren Bauch taglich; 
sic kommen zum Lamle von R em i , urn zu holen Muudvorrath; 
ihre Herzen 	23 . . . . meine Tribute sind wie Fisch(saamen?) in 
ihren Niuchen; ihr Oberhaupt ist anzusehen als ein Hund 4), als 
ein verworfenes Individuum, das keine Vcrnunft (Herz) hat. 	Siehe 
da, er hat 24 [sich genaht} dem Lande der Petaschu 6), die ich 
nehmen lasse Getreide in in ok a (uoxt, marsupium) um zu beleben 
dieses Land von Chet 6). 

1) Stadt im II. unteriigyptischen Gane (.(krorairns). 	Man vergl. den 
Namon ./7,;/ is bei Stephanus Byz. wenn auch nur zu mnemotechnischem Zwecke 
(Brugsch Geogr. I, 253). 	 . 

2) Nach Todtonbuch 142, 8, 9 c gab es ein sildliches und ein nordliches 
U t a. 	Hauptstadt des XVIII. oberiig. Ganes, 	oft genannt wegen des Weines 
(Pap. Anast. IV, 10, 11). 	Hier steht es geschrieben mit dem Packet. 

3) Stadt im XIX. oberagypt. Nomos. 	Der Ort Tana im Prosopites wiirde 
dcm Laute und der Lego nach ebenfalls entsprechen k5unen. 

4) Dasselbe Thier ist im Pap. Orbiney als dasjenige genanut , dem Anepu 
seine Gattin vorwirft, weil silo soinem jtingern Bruder Batu genet' dasselbe Auer-
bieten gemacht, wie die Frau des Pntiphru dem Joseph. 

5) Wortlich „Volk der Oede " , vielleieht zur Bezeichnung der Wiisten-
bewohner. 

6) Leidor am Endo zerstiirt. 	Da hier die bekannten Ch eta nicht gemeint 
sein konnen, so denko ich an die Landschaft Seete bei den Natronseen. 
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Aber 	ich bin der, 	dent 	die Crofter 	zucigneu 	jedes Wenn 
25 ['A1ies stela] unter mir, dem Kitnige Baenra-Miamun Meneptah 
hotep - hernia , dem lebenspendenden reichlich ; meine Person 	wird 
gemehrt [von Amon?]; ich gedeihe auch als Ftirst des Doppellandes, 
es befindet sich das Land To 	26 [me r a] in Zufriedenheit. 	Aber 
Amon, 	der von Theben, er hat losgelassen seine- Ueberlegenheit 
wider die Maschaiascha, 	[meine Soldaten] 	sehen das Land von 
T h o m e h u 27 die Miethlinge stehen vor ihren Kampfgenossen, um 
zu belcriegen das Volk der Lebu; 	sie ziehen aus, 	die Hand des 
Gottes ist mit ihnen, Amon [geht vor ihnen her] als ihr Schild '). 

• Darauf befahl er dem Lande von Kemi sprechend: „28 man 
rtiste sich zur 	Abwehr in 	14 Tagen". 	Siehe! 	da schaute Seine 
Majestat ein Traumgesicht, wie wenn ein Bild des Ptah sttinde vor 
dem [Bette?] des Pharao 2) mit Leben Heil und Kraft; es war wie 
erhebend 29 [seine Stimme], es war sprechend zu ihm : „o! mache 
ein Ende mit dem Zaudern!" -- indem es ihm reichte die Sieges-
waffe 3) — „du sollst entfernen die Unentschlossenheit aus dir". 

Da war der Pharao mit Leben Heil und Kraft aufgestanden (?) 
sogleich 30 [ordnete] sein Fussvolk und. seine Wagenkampfer als 
Kundiger und hielt an ihrer Spitze auf der Strasse ausserhalb des.  
Ganes von P a- al i. 

Alsdann traf der elende Hauptling der 	31 [Lebu-Maurmeri : 
I3a d i d e] in der Nacht des ersten Pachons frtthe zur Abwehr mit 
ihnen zusammen; der Angriff, gemacht von dein elenden Hauptling 
der Lebu, 	(erfolgte) in der Zeit des dritten Pachons; .es brachten 
32 [die Feinde ihre Streitkrafte hervor]; da erschienen die Fuss-
truppen Seiner Majestat mit seinen Wagenkampfern; A m o n-Ra 
mit ihnen, und Nubti 4), um ihnen die Hand zu reichen. Personen 
33 [unzahlige, der Feinde lagen bald] in ihrem Blute, nichts blieb 
ttbrig von ihnen. 	Damals verbrachten die Soldaten• Seiner Majestat 
sechs Stunden des Kampfes mit ihnen, tiberliefernd sie der Schneide 
des Schwertes im Nu 34 [oder gefangen nehmend die] Fremdvolker. 
Damals kampfte such . . . der elende Hauptling der Lebu; da aber 
ward furchtsam sein Herz und feige; 	da wendete er 35 [sich urn, 
warf seine) Sandalen, seinen Bogen, seine Kocher 5) in Eile hinter 
[sich; Entsetzen) befiel ihn ; 	Schrecken erfasste seine Crlieder, (ob- 

, 
1) Das Deutbild kiinnte freilich auch eine Sch lender darstellen , 	mid 

&MI liesse sich das Wort q er a mit 3,1:p funda , 	vergleichen.  
2) Phar-ao, wortlich axes piyas (Horapollo) und mit dem Deutbilde des 

liOnigs begleitot. 
3) Diese Waffe (c ho p es c h) wird in der Rosettana mit Oni.ov veroircx4v 

iibersetzt. 
4) Name dos Set-Typhon; die Stadt ()mhos zeigt die nibnliehe Schreibung. 

Set - N u b t i als Kriegsgott wird dargestellt, 	wie er die Pharaonen im Pfeil- 
sebiessen unterweist. 

5) aspathau, offenbar r1t123.ti pharetrae. 
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gleich) grosse Starke durchdrang seine Glieder; 36 [er liess zuruck 
eine Menge] von seinem Eigenthum: seine Spangen (manudatha 0), 
sein Silber, sein Gold, 	seine Geftisse von Metall, den Schmuck 2) 
seines 'Weibes, seine Thronsessel, seine Bogen, seine Waffen, kurz 
Alles, (was) er mitgebracht, 	37 [welche Gegenstande Ole] in das 
Hauptquartier [kamen] 	um sie aufzufuhren 	mit den Gefangenen. 
Unterdessen war der 	elende Hauptlin'g von Lebu in starker,  Eile, 
um 	ihm zu 	entfliehen ; 	er wusste 	38 	[dass er getodtet (werden) 
wiirde durch Scblage der Schneide des Schwertes. 	Alsdann begaben 
sich die Commandanten der Gespanne mid Seine Majestat hinter 
ihnen her; er starzte in 39 [kurzer Zeit] alle Feinde nieder, nicht 
schauend auf das Beispiel der (fraberen?) Konige 3) des Unterlandes. 
Alsdann ward dieses 'Land von Kemi in [Frieden v.ersetzt];' nicht 
bestand Verderben in der Periode der Regierung 40 [Seiner Maje- 
stat; die Gtitter verliehen dieses Gluck] aus Liebe 	zu ihrem 	ge-.  
liebten Sobne, damit er schutze die Region von Kemi als ihr Herr; 
damit er rette die Tempel von Tomera. 

Es sprachen 41 [die Bewobner] der Stationen des aussersten 
Westens zu dem Auserwahlten , dem Pharao mit Leben Heil und 
Kraft die Worte: „Sintemal der verworfene Ma urmeri flachtig 
gegangen 	und seine . sundhafte Gestalt entwischt ist aus dem Ge- 
sichte den Menschen mit Begtinstigung der Nacht, auf 42 oden 
Wegen, verfolgt von jedem Gotte Aegyptens — die Prahlereien 4), 
so er ausgesprochen, zerstieben und alle Worte seines Mundes sich 
ninkehren auf sein Haupt — da man ferner nicht kennt seine To- 
desart 	43  	sich in seinem 	Geiste; wenn 	er 	noch lebt, 
sich nicht wieder erheben kann , well er ein Gestiirzter,  , emu Spott 
seiner eigcnen Soldaten ist: so gestatte du uns , die du mitgenom-
mew hast , um zu todten 44 [die Feinde] vom Lande T h o in e h u, 
dass wir (sie?) setzen einen Andern 	an seinen Platz , 	aus seinen 
Bitidern welche ihn befehdeten." 	Er .(der Konig) 	betrachtete die 
gebrochenen Grossen 	wie die . . . 45 . • . . die Soldaten ( Hulls- 
truppen) das Fussvolk, die Wagenktimpfer und alle Veteranen, welche 
von den N a lu n a 6) da waren, eine kraftige Streitmacht 46 vor 

1) Offenbar von dem chald. 'Mt biuden. 	Gesenius bemerkt bei ri:1M 
dass eine Metathesis aus riilprn vorliegt. Die Bedeutung, „Fesseln" fand sich 

-r - bier nicht recht passend. 
2) a per u: Trots "V: Staub, Erde, glaube ich doch an einen Zusammen- 

hang dieser WOrter, 	well 	11:131  Iniufig als Bestandtheil semit. Personen-Namen 
erscheint. 

3) Vielleicbt eine Anspielung auf das Verhalten Unterfigyptens beim Emu-
falle der Hyksch6s, welche nach Manetho rittaviri es eroberten. 

4) s ch a ar u mit dem Deutbilde 	des Sprechenden, 	vielleicht das Kopt. 
mt.plu „praeceptum, votum, prornissum." 

5) Infs truppen 	der Aegypter, 	und als solche biiag verwendet (Chabas: 
Voyage p. 64). 

   
  



660 Lauth, agyptische Texte aus der Zeit des Nara() .21.1e4ophtha. 

Buren her, 	beladen mit den Phallen, den unbeschnittenen 11), vom 
Volpe der Le b u nebst den abgehaueneu Minden alder Fremdvolker, 
die es mit ihnen hielten, in Fellen auf Tafeln, sowie alit Dinge , so 
47 man erbeutete aus ibrem Bezirke. 

Da war das gauze Land im Aufjubeln zum Himmel, die Stadte 
und Gaue im Entzticken ob jener Reichthtimer,  , die Mien in Stro- 
men geworden. 	Das Verzeichniss der Tribute (kam) in's Magazin, 
urn schauen zn machen Seine Majestiit seine Siege; das Verzeichuiss 
der Gefangenen, die man gebracht von diesem Lande der L e b u,• 
sowie den andern Fremdliindern , 	ward eingeliefert, 	wie das der 
Gegenstande 49 zu dem neuen Hause des KOnigs Meneptali, 	 
welches sich 	befindet 	in 	Paali, 	sowie zu den weiteren Sttidten, 
welche begonnen waren durch den Konig Meneptah. 	Phallen, un- 
beschnittene, von 6 Individuen, SOhnen der Ilituptlinge und Briidern 
des Grosseu der Lebu, welche getOdtet worden waren ; ihre Phallen 
wurden eingeliefert. 	51 Von den ilbrigen getOdteten Lebu wurden die 
ihnen gehorigen unbeschnittenen Phallen eingeliefert, an Zahl 6359. 
Summe der Sohne der Grossen 	(52) von Schardana, Schakalscha, 
Agaiwascha, von den L an d ern des Meeres, gebracht ihr Un-
beschnittenes, (53) der Schakalscha (sic) 2), Individuen 222; Betrag 
an Hunden: 250. 	Von den Turscha, 	Individuen: 742, 	Betrag 
an Minden: 790. 	Schardana (54) und Agaiwascha, welche nichtig 
seiend in Anbetracht ihrer Unbeschnittenheit, getodtet wurden, ein- 
geliefert ihre Hande, 	abgeschnitten, nichtig seiend 	in Anbetracht 
(55) ibrer Praeputien 3), eingeliefert ihre Phallen, die unbeschnitte-
nen, zu den in dem niimlichen Falle befindlichen, Individuen 6111. 
Betrag an unbeschnittenen (56) Phallen und ihren HUnden, Indivi- 
duen 2370. 	Schakalscha, Turscha, welche gekommen im Kriege der 
Lebu, eingeliefert als lebendig Gefangene, Individuen 218. 	Ferrier 
die Weiber des gesturzten Hauptlings der Lebu, 	die er mit sick 
gebracht, lebendige weibliche Lebu: 12. 	Summe des Eingelieferten 
(58) an Menschen 9376; 	an Waffen. und Gerathen (?) 4) die sich 

' befunden in ihren Hamden, als sie gefangen eingefuhrt wurden, Ko- 
cher(?) 5) und Schwerter der Maschawascha : 	9111. (59) auslandi- 
sche (?) Thiere 120,214 ; Pferde, welche fithrten diesen verworfenen.  

1) (la rna tha. 	Nach Analogie von S chi n ear, das 	iigybt. S c hi ngar 
lautete, und mit Weglassung der Pluralondung a tha (ni) Ifisst 	sich dieses 

	

Wort dem 5-11+. unbeschnitten (unrein, 	profau) einstweilon vergloiehen. 	Vergl. 
unten sanehe= t rt."0, die Heuschrecken. rn r 

2) Sonderbarerweise siud die L e k u in der folgenden Aufahlung nicht 
genannt. 

3) Die betreffende Gruppe fast ganz zerstort; das erhaltena,Deutbild scheint 
ein Priiputium darzustellen; das Wort endete mit r. 

4) Die Gruppo 1st 	Kalb 	zerstort; 	sic 	beginnt mit nor und schliesst mit 
dem Deutbilde des Holzknorrens. 

5) Nur figurativ und etwas undeutlich ausgedriiekt. 
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• . _ 
Lebu, nebst den SOhnen des Grossen von Lebu, eingeliefert lebeu- 
dig . . . . GegenstAnde (60) (Eigenthuin?) der Maschawascha, 	der 
Sclaven Seiner Majestitt 	mit Leben Heil und Kraft, 	welche am 
Kriegc jener gesturzten Lebu (betheiligt) waren: Rindvieh, verschie-
denes 1308 Stuck ; Kleinvieh, (61) verschiedenes 54 Stuck; Silber, 
TrinkgefOsse, 	Mischkrtige (?), 	Schwerter,  , 	K ar omazarn a 1) von 
Metall, Scheiden (?) von Metall, GefasSe verschiedener Art: 	3174 
Stuck. 	Nachdem weggeriumt (62) [waren diese Gegenstiindeb legte 
man Feuer an das GebUude ihrer chennu (Thiere) uurein 2) sammtlich. 

Der Konig thront mit Leben Heil und Kraft, im Saale des Pa-
lastes sind (63) [eutfaltet; die Grossen des Reiches, welche standen] 
vor Seiner Majestat L. H. K., freuten sich bei seinem und seiner 
Thaten Anblick. . Es wurden die Knechte S. M. L. H. K. jubelnd 
zum Himmel ; die Diener entztickt. 	(64) [Und der Konig sprach : 
Schauet] die Paniere des Klinigs; welcher Herrlichkeiteu, bereitet 
vom Sonneugotte meinem Wesen; ich verdanke sie namlich dem 
Gotte, welcher verliehen die Kraft seinem Lieblinge, mir, dem KO-
nige Baenra-Miamun Meneptah -hotep - herma, mit Lebeu Heil und 
Kraft. 	65 [die Fremdvolkerj insgesammt, sie kommen als zins- 
pflichtige (Auslander?) aus dem Innern ihrer DOrfer (StUdte, Fle- 
cken); 	Kusc hi 3) dessgleichen bringt seine Tribute 	schon langst ; 
es kommt als geschlageues,ich liess es merken meine Hand; 	in 
Heldenthaten (?) ; 	66 	sein Ilituptling 	bringt 	seine Waareu (cryte) 
alljabrlich seit jener grossen Niederlage, die ich unter ihnen ange-
richtet; [Kriegsscharen?[ sind die noch Lebenden, pun zu fallen die 
[Arbeitshituser] der Stadte. 	67 Ihr Hituptling der niedergeworfene, 
floh vor mir her; ich entsendete [Soldaten] urn ihn zu tOdten

' 
 thuend 

ihn in's Feuer, und die Hand gebunden, wie Ganse. 	Ich that das 
Land (68) das sich vergOtternde 4), dieses (that ich) iu [Unguade?] 
bei den Gottern all, welche mich gezeugt als Horns 	zum einzigen 
Herrscher von Kemi. 	Es fallen, es fallen, die herfaiendeu fiber es, 
tinter meine Hcrrschaft. 	Es begtinstigt mich Ptah (69) der. starke ; 
der Sonnengott ist (meine) Siegeswaffe . wider 	die NeunvOlker, 	ich 
empfange von Sutech die Starke, die Kraft von- Horns; es er- 
freut sich an 	der Gerechtigkeit (Wahrheit) der GOtter Gunstling: 
der Konig Baenra-Miamun Meneptah hotepherma L. H. K. 	Ich 
(70) bin ein unbezwingbarer. 	(Wohl) waren die Lebu im Sinnen 

1) Offenbar gin unbigypt. Wort; 	sollte Faro dem hebr. 41;;Z Gefiiss , 	il.:P 
Geriith , 	Gepiiek , 	entsprechen ? 	Dann Minute ma a a r ika mit dem bekannten 
rrinii 	oder nil:1Z „Herbergen" identificirt warden. 

2) Diesmal germs th a gesehrieben , aber wieder mit dem Deutbilde des 
Gliedes. 

3) Es bedarf keiner weitereu Ausfiihrung , 	dass 	hiermit 12717 Aethiopien 
gemeint 1st. 

4) Wortspiel 	als Allusion ant Arabia felix
' 	

das stets ton uter „das giitt- 
Hello Lund" in den agypt. Toxten gena.unt wird. 
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Ueble,s, urn es auszuflihren wider Kemi, 	Aber sidle! sie sind ge- 
stOrzt; 	ich 	todtete 	sie und trieb 	Beute 	ein 	aus 	ihrem 	Gebiete. 
71 Ich veranlasse Tomera zu Festfahrten auf dem Flusse ; es lieben 
mich die Einwohner, gleichwie ich sie Liebe gebend ihnen Lebens- 
athem. 	Es erheben ihre Stadte Jubelrufe auf meinen Namen als 
des 	„Oberen der Lander". 	72 	[die Unterthanen sind befriedigt; 
denn] 	sie finden, es sei meine Zeit eine gltickliche in dem Munde 
der Gescblechter, nach Massgabe der Grosse der Wohltbaten , (so) 
ich gethan an ihnen. 	Und wahr ist dies Alles 73 [was ich gesagt 
babe; die Aegypter] besingen den Herrn , den wohlthatigen , 	den 
Eroberer der beiden Welten, den Konig des oberen und des unteren 
Landes: Baenra-Miamun Meneptah hotep herma mit Leben Heil und 
Kraft, indem sie sprechen: „Gross ist das, was geschehen ist dem 
Lande Kemi ; 	[niedergeworfen bat 	74 der machtige Pharao] 	die 
Lebu ; 	wie Bittende kommen 	sie • und verhalten (?) sie sich zu dir. 
Sie waren (zahlreich) wie die Il en schrecken 1), die Wege alle 
waren verrammelt von ihren 	75 [Schwarmen; aber jetzt ist das 
Land befreit von ihnen; wir] 	tragen heim deine Geschenke im 
Ueberflusse 2), 	wir liegen in Wonne zu jeder Zeit, 	und es gibt 
keinen 	76 [Darbenden unter .uns ; alle leben in Frieder)] der, wel- 
cher es wtinscht, 1st in alien Stunden zu Hause, eingehegt ist der 
Besitz dauernd zu ihrer Speisung. 	77 [MOge der glorreiche Pharao 
lange sitzen auf dem Throne des Horns, Gebieter] der Jahre wie 
Atum; moge dein Wesen gedeihen, wahrend deine Krone winkt(?), 
nicht mogen wir scbauen [ihr Ende]." 

Dass die Lebu nichts Anderes sind, als die _difiveg, 	trilb 
der hl. Schrift, von denen der altere Name Afrika's : ./45'ini her- 
rtihrt, braucht nicht weiter begrtindet zu werden. 	Ihr Erscheinen 
fallt mit dem Anfange der agypt. Geschichte selbst zusammen ; denn 
die von 	dem Haupte der III. Dynastie: 	N ech ero c his wieder- 
unterworfenen Libyer waren scion der Gegenstand eines Fcklzuges 
fiber die Granze unter dem Protomonarchen M en e s 3) gewesen. 

In Betreff der Ma schawas c h a bat Brugsch 4) die anspre-
chende Vermuthung geaussert, dass sie mit den Mc4usg Herodot's 
in identificiren sind , 	der sie (IV, 191) 	im Westen des Flusses 
?Wm)/ wohnen lasst. 	Auch diese mit der Haarlocke ausgezeich- 
neten Afrikaner leisteten nach ihrer Unterwerfung den Aegyptern 

1) s a neb em 	„Raubinsekten", 	scion liingst mit 	13:11 0 verglieben. Vgl. 
S. 660 blT, und garna (tha) wegen des Weasels von n and 1. 

2) rosehaaj das Kopt. put  we suffieientia , diirfte vielleicht die Ueber- 
setzung „in binliinglichem Maasse" empfehlen. 

3) Manetlp : (Arne (Miivnc) .vnee6etov oTeazeiav inossioavo. . . . IV,oxe- 
etaxig • 	el, 	ov Alyea-moat, .41fives iliyvirricor xal si;s olativiis nova 1orov 
01,77.9.sions a col nos iavrak naforlorray. 	Erst Ramses III 	uuterwarf sie 
definitiv (Thimichen H. I. Taf. XXVIII.). 

4) Geogr. II, 81, wo er unsere Insehrift summarisch behandelt. 
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the Dienste 	von Hiilfsvolkern , wie die Libyer im Heere 	des Er- 
oberers von Jerusalem: 	Schescha(n)q 	(Schischaq) und des Apries, 
Kambyses und Nerxes. 	Der Titel agyptiseher Heerfiihrer: 	„Ober- 
commandant der Meschawascha" erhielt sich lange Zeit. 

In gleichem Verhaltnisse standen die S c li ar d a na. 	Erst mach- 
tige Feinde, dann Bundesgenossen, tragen sie den wichtigen Beisatz: 
„des Meores" (col. 52), wie die Schakalscha und Agaiwascht. 	Ein 
bisher unbeachteter Text 1) besagt: „Die Lieferungen der Schardana 
des Mittelmeeres, welche Gefangene sind Seiner Majestiit, bestehend 
aus alien angenehmen Utensilien fur den Saal des Palastes. 	Vor- 
flibrung der Tribute an Getreide, gebracht dem Aufseher des Spei- 
chers auf ihren Gespannen nebst Heilkrautern." 	Ich bin daher mit 
Chabas 2) einverstanden 	 der sie mit den S ar di n i e r n zusammen- 
bringt, deren Nationadieros 	( nach Strabo und Solinus ) 2'de8og, 
Sohn des Herakles, sie aus Libyen nach der Insel Ichnusa gefuhrt 
liaben 	soil. 	Als 	Variante 	erscheint 	in 	unserer 	Inschrift 	auch 
Schardi n a. 

Diese Identification erhalt 	eine nicht unerhebliche Bestatigung 
dadurch, dass auch ihre Verbilndeten, die S cha kalsch a, zu den 
Inseln des Mittelmeeres in Beziehung standen. 	Tn der Seeschlacht 
gegen Ramses' III. 3) werden unter seinen Feinden auch die S c h a- 
k al s c ha gena,nnt 	', mit den Viilkern , welche gekommen sind von 
den tnseln des Mittelmeeres". 	Es scheint mir daher, dass der Name 
..3',..x e 2.6g so wie der im Anfange 	etwas verstummelte 'EA, c 6 6 a 
(bei Syncell.) von dem der S c h a k al s ch a 4) nicht zu trenuen ist. 

Wenn sich dieses so verhalt , so findet nth der Name der 
Tuirscha 	seine Erledigung. 	Ich erblicke 	darin 	die Tursci, 
Tvecnivoi, das biblische n-or (1 Mos. 10,.2), welches schon frillier 
z. B. von T u c h, auf die 'tyrrhener bezogen wurde. 	Daraus wurde 
sich auch Manches Aegyptische in der- etruskischen Kunst 	erkla- 
ren lassen. 

Was die Lek u anbelangt, 	so draiigt sich der Gedanke auf, 
dass allenfalls der Muss Lyku s, denn man hinter den Natronseen 
(Scete-Chet ... vgl. oben) bis zu dem lacus Mareotis gelegen dachte 

( (vielleicht hangt dieser Name mit dem monumentalen A m a ru zit-
sammen , wie Marmaris mit den Maurmeri), das Andenken dieses 
Volkes erhalten hat. 	Mit dieser Annahme ware eine 	spatere An-.  
siedelung in Italien, 	sei es in Lucanien 	(bos LUcae), 	sei es in 
Ligurien (Airle) immerhin vereinbar, 	besonders wenn man die 
Nahe der Sardinier, Turscer and Sikeler in Erwagung zieht. 

1) Pap. Anastasi II Verso pag. 8. 
') Voyage p. 67. 
3) Brugseh Geograph. 1, 85. 
4) Demit man sick nicht daran stosse , wenn 	bienneli des — os , 	sonst 

Endung, bier zum Stamme gehort, citire ie.h aus der Liste Manetho's den VvOos 
r...—_ Urines, sowie deteeios =-- Ntarinsch und Ntariwaseb. 
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Schwieriger ist die Frage zu beantworten, wo man die A q a i- 
wa scha t) zu suchen hat. 	Da sie nach col. 52 sicher unter den 
VOlketm „des M eeres" genannt sind , 	so hat tins dieser Text 
meglicherweise die alteste Form des Namens 'aizattig (betout wie 
..lize)Og nach semitischer Weise!) aufbewahrt, da das w von Aqai- 
wascha in dem lat. A c hi v us 	sich erhalten hat. 	Ich gebe diese 
Vermuthung naturlich nur als solche , . obgleich ihr die Umgebung 
ahnlich erldarter Namen einiges Gewicht zu verleihen scheint. 

Sollte es erlaubt sein, bei dem Namen M a b ar an Maur i zu 
denken? 	Die Pet aschu 2) konnten recht wohl den Bewohnern 
der Syrtis entsprechen, wahrend die Thomehu uud T h oh enn u, 
ziemlich allgemeine Benennungen, die Bergvelker im Westen Aegyp-
tens und im Norden Libyens bezeichnen. Das kopt. -ra.l.tb.Ta „vicus 
provinciae Djikeh" klingt an ersteres an, wahrend letzteres in dem 
bekaunten Tennis an der Kanopischen d. h. der westlicbsten Nil-
mundung vertreten sein konnte. Die so oft erwalinten Heru- scha u 
,;Oberon des Sandes" bewohnten allenfalls die 0 as en (ai/Zwetg). 

II. 	Siegeshymne. 
Der eben behandelte , p r o sa is ch e Bericht 	fiber den sieg- 

reichen Feldzug des Pharao Meneptah gab auch Veranlassung zu 
p o e tischer Bearbeitung des Stoffes. 	Der Papyrus Anastasi II. 
bietet auf S. I—VII eiuen durch r o t h e Punkte als 	dichterisch 
bezeichneten Text, zu dem Papyr. Anastasi IV. pag: 5-7 stellen- 
weise Duplicate liefert. 	Nach 	der schwungvollen Schilderung des 
Becheu 3) in der Stadt Ramses, gelegen zwischen Zaha (PhOni-
cien) und To m era (Delta), folgt eine Rubrik und dann folgender 
Text, dessen Halbverse ich durch Querstriche getrennt halten werde : 
„Der gtitige Gott, tapfer wie Menthu ('iielig) — der Grosskenig, 
„siegesmachtig, hervorgegangen aus Ra ("H2,wg) — Ebenbild des 
„Stieres von A nu — siehe! er erdriickt, die seine Siegeswaffe hem- 
„men — gleich dem Grosstapferen auf der Millionenbarke — kli- 
„nigliches Ei, wie die Majestat des Horus — erobert' er die Gegen- 
„den all durch seine Starke — zachtigt' er die Fremd-Lander ins- 
„gesammt durch seine Plane — die Neunvolker werden getreten 
„unter seine Fusse — die Barbaren all herbeigeschleppt zu ihm, 

1) Die Form Aqaiwas c ha stebt jedenfalls dem .14x ,s iFo; niiher,  , 	als 
Aequus, an das man such denkeu Minute. 	Auch passt der Zusatz „des 
Meeres” in ersterem Falle besser. 

2) Von diesem Feta 	(Kopt. lit's-C arcus) stammt offenbar das violbe- 
sprocbene cteac..-T mit Pluralartikel III,um bald die Stadt Marea am gleieli-
namigen See, bald den an den Weston des Delta stossenden Theil Libyens zu 
bezeichnen. 

3) Uebersetzt von Brugseb in dem Artikel „Tanis und Avaris” 	von ,und 
Cliabas: Mélanges II, 151. 
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„trageud ihre Tribute — gewiesen hat er die Heiden stimmtlich auf 
„Einen Weg —: Keiner widersteht ihm — die Hauptlinge der 
„Fremdviilker sind entmuthigt und geschwacht — sie sind geworden 
„zu Gebeugten in seinem Gewahrsam —• er drang ein unter sie wie 
„der Sohn der N ut 1) — niedergeworfen sind sie von seiner Flam- 
„me, 	so lange die Sonnenscheibe dauert — 	die Lebu stil rzen 
„von seinem Schlage, getroffeii von seiner Schneider 
„verliehen ist ibm seine Siegeswaffe his in Ewigkeit immerdar. — 
„Es fliehen vor seinem Geiste, die verunehren den Kimig Ramessu- 
„Miamun (seinen Vater) — er ist der Herr der Siegeswaffe, wel- 
„cher sent Reich beschtitzt. — (Rubrik) Ein Sohn des Amon, Herr 
„der Siegeswaffe, welcher sein Reich beschiltzt — Stier, starker als 
„die Mengen insgesammt — 	steht er aufrecht -auf seinem Wagen, 
„wie der Gebieter von Theben — ein Krieger, umgeben von kraf- 
„tigem Kriegsvolke, schwingt er seinen Scepter — durchzieht seine 
„Tapferkeit alle Fremdlander — er macht Aussendungen von Hee- 
„ren, um aufzusuchen die aussersten Enden — sein Ruhm ist in 
„den Herzen derer, die sich furchten vor seinem Angesicht — ein 
„tachtiger Furst 	von wirksamen Planet — 	verbreitet er seinen 
„Namen durch alle Lander — ein Konig der oberen und der un- 
„teren Gegend, wie die Majestat des Horus 	— thut er die Grossen 
„dieser Lander unter deine 2) Mannlichkeit — o! Konig Baenra- 
„Miainun Men e p t a h - hotepherma mit Leben Heil und• Kraft! 

„Der gtitige Gott, lebend in der Wahrheit — 	Grosskonig, 
„Liebling der Grater — Ei, gedeiheudes, Sobn des Chepra (Sella- 
„pfers) — Kind, gottlicbes, gleichend dem Stiere von Au u — ein 
„Sperber, tretend in die heilige Barke — geboren von Iti s, ein 
„Horns — (ist): B a enr a (Theil des Vornamens) 	mit Leben Heil . 
„und Kraft aufgegangen uber K e rni 3) — die Erde falit nieder vor 
„seinem Sitze — des ausserst heldenhaften Baenra L. H. K. — 
„ausgertistet 	ist 	er mit seinen Platten — seine Worte sind wohl- 
„thuend wie die des Thoth (Hermes) — seine Thaten alle ver- 
„wirklichen sich 	— 	er ist ein Wegweiser an 	der Spitze seines 
„Herres — seine Reden alle werden zu Mauern — ausserst gerne 
„willfahren ibm seine Soldaten — Amon's Liebling (Mi-Amun) mit 
„Leben Heil und Kraft — siegreicher Kampfer, schlagt er nieder 
„die Nahenden — waltend mit Macht 	— 	es verlassen ihr 
„Eigenthum zitternd (?) die Leku — es verbrennt sie das 

1) Das 1st Baal - S u t ee h , 	als Kriegsgott, 	der die Pharaonen im Pfeil- 
sehiessen unterweist , 	und , 	wie 	seine weiblichel 	Ergiinzungen 	An at h a und 
As tart h a, moist eine zerstiirende Thiitigkeit iiussert. 

.2) Statt „seine”. - Dieser Wechsel der Person 1st in don poetiscben Texten 
sehr Iiiinfig und wohl beabsiebtigt, als Kennzeiehen der diehterischen Diction. 

3) Da das Ropt. auch peal..e.E dafiir bietet, so diirfte Merin das biblische 
ttr3 gefunden warden. 

Bd. xxr. 	 44 
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„Corps der Ma.z ai u. — 	Die Schardana bast du hergebracht 
„durch die Siegeswaffe — es kehren sich um die Mahan tu (Be- 
„duinen). — Gar erfreulich ist dein Einzug in Theb en — trium- 
„phirend. ist dein Wagen, bewinkt ') mit der Hand — die Haupt- 
,/linge sind umgewendet 2) vor dir her — 	du bringst sie 	deinem 
„Vater mit L. H. K. — Amon, dem Gemahle seiner Mutter 3). 

„Das Beched Orlin specula) des Konigs S es u 4) (-furowo-tg) 
Ilverdoppelt die Panegyrien — (ebenso?) die Bevolkerung von P a - 
„t o t u n en (Memphis); man feiert Feste in Sech em (Letopolis), — 
„wie dem T u m(Hauptgott von Pithom) — du Abglanz 5) deines 
,Vaters R a. 

„Gluck auf! Diese Meldung werde kund in T h eb e n — dem 
„Palaste des Pharao mit Leben Heil and Kraft, der die Wahrbeit 
„liebt — die beiden Horizonte des R a sind in ihm -- dein Ott- 
„liches Antlitz ist fur uns der S c h u (Sonne) 	beim Aufgange — 
„erleuchtend 	die beiden Welten 	mit 	seiner Herrlichkeit — der 
„strahlende Sonnendiscus, verscheuchend die Finsterniss tiber Aegyp• 
rten. — Du bist wie die Beschaffenheit deines Vaters R a — wann 
1)er aufleuchtet am Himmel 7— 	dein Glanz dringt in (das Inner° 
„der) Mauern 6) — kein Ort ist leer von deiner Herrlichkeit — zu 
„welchem Grasse spricht das ganze Land — du bist ruhend in 
„deinem Palaste als Pharao mit Leben Heil u. Kraft — du horest 
„die Reden von den Gegenden alien — du,  hast Millionen von 
„Ohren — der Buick deines Auges ist uber (weiter als) die ,Sterne 
„des Firmamentes — kund ist in beiden Welten der Aufgang dcr 
„Sonnenscheibe 7) -- das Geredete von dem Munde der Wande 
„heren•deine Ohren — wird gethan etwas im Verborgenen — so 
„ist dein Auge es erblickend —: Baenra Miamun Meneptah hotep- 
„herma L. H. K. — Herr der Gnade, Grander der . . . . (zerstert) 
„[wie] Amon-Ra, der Anfang des Seins der Welt (?halbzerstiirt) — 
„der Gott der urspriinglichen Zeit.” 

Trotz der vielen Schwierigkeiten, die ein poetischer Text dem 
Verstandnisse darbietet, dilate aus obiger Uebersetzung, 	ohne wei- 

1) D. h. die Hiinde der Dastehonden winken dir zu. 
2) Vielleicht besser: „gefessells”. 
3) Amun Ka-ma a t -f woher wohl Ka/4ns. 
4) Es ist die Stadt Ram ses gemeint. 
5) chabus , mit dem Deutbilde des Elates, vielleicht verwandt mit C! ;.:, 

Silber, wenn dieses Wort urspriinglich .„Glanz” bedeutet. 
6) qa ir, vielleicht identisch mit "I`p Wand, Mauer. 	Das Kopt. ./so.A.-s.A. 

panics, hat den Stamm roduplicirt. 
7) D. h. des KOnigs, 	der bier bestiindig mit der Sonne verglichen wird. 

Die Gruppe fiir Aufgalig 	(scha
' 	

916,1) bezeiebnet 	:web die Thronbesteigung. 
Das Duplicat (Pap. Anast. IV, 5) macht these Deutungen sicker, 	nur werden 

ort diese Scbmeicheleien dem Xiacoe, dem Sohne des Meneptah, dargebracht. 
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teren Commentar, doch der allgemeine Charakter der agyptischen 
Dichtung 	ersichtlich 	werden. 	Der historische Gehalt tritt 	in 	den 
Hintergrund vor den bestandigen Vergleichen , besonders 	mit deco 
Sonnengotte , 	dem Protodynasten der gOttlichen. Dynastieeu. 	Mau 
wird auch nicht umhin kiinnen , 	in der Anlage und Durchfithrung 
der Halliverse,. kurz in dem ganzen poetischen Anstriche, eine grosse 
Analogie mit einzelneu Stticken des Alten Testamentes zu erkennen. 

Die Sprache anlangend, trifft man hier weuiger Semi ti sme n, 
als 	in 	den prosaischen Texten , 	z. B. 	dem von H. Chabas 1) so 
meisterhaft behandelten Papyrus Anastasi I. 	Wahrend 	z. B. das 
Wort Wag en in dieser Urkunde bestiindig durch mera k a b u t ha 
(ni=r7i) 2) ausgedrackt ist, steht in obigem Gedichte constant das 
tigypt. Wort u r r it (Lem!). 	Wenn sich soustige Anklange fiuden, 
so sind sie auf Reaming der Yerwandtschaft zwischen dem agypti- 
schen und den 	semitischen Idiomen zu setzen. 	Auf dieses weit- 
laufige Kapitel Bann jedoch jetzt bier nicht eingegangen werden. 

III. 	Tagebnch. 
Der Papyrus Anastasi III. 	enthalt 	auf der Vorderseite eine 

hochpoetische Schilderung der Ueppigkeit des Landes um die Stadt 
R a' mses 3) aus dem Rohre des Schreibers Amunem ap e t, sodann 
einen Briefwechsel dieses Litteraten mit dem Schreiber Pe nbesa 
ober den Betrieb der Studien , Glackwansche, die bevorzugte Stel-
lung des Schreibers gegentiber andern Berufsarten, z. B. des Offi- 
ziers , 	von dessen trabseligen Erielmissen eine drastische Darstel- 
lung 4) gemacht wird — des Wagenlenkers, uud endlich eine Liste 
von Lieferungen ftir did Tempelbevolkerung von Ramses, wo der 
grosse Ramses-Sesostris 	als Gott verehrt wurde. 	Von pag. 7 an 
bezieht sich der Text ausschliesslich auf Men e p to h. Dieser Konig 
wird genannt: „das erste Schiff, die Deichsel des Sieges, die Harpe, 
welche niedermacht die Peiude 5) — gar schiin ist der Tag deines 
Kommens — ausserst sass die Stimine deiner Reden" —. Alsdann 
werden seine Bauten in Ramses gertihmt, wo die fremden Schiffe 
anlanden, und Tribute abliefern, die ausfiihrlich aufgezahlt werden 6), 
und manches 	semitische Wort ergeben. 	Amunemapet datirt sein 
Elaborat vom „Jahre III, Pachons 18". 

1) „Voyage d'un Egyptien au XIVeme siècle avant notre ere`. 
2) Auch ins Koptisebe in der Form ftepecialowrc iibergegangen. 
3) Uebersetzt von C babas in seinen Melanges U, 132 sqq. 
4) Uebersetzt von De Rouge und Go o dyv in. 
5) Leider ist der Name unleserlich. 
6) Es erseheinen' die Liinder Khalu (Syrien) , Kedi (Galiliia), 	Sclaven 

von Kalk a (Cilicieu oder Kolebis ? ) 	und Kahamau in 	Khalu., 	Neger 
(N ehasin, wohin Orp`R 	Neger") von Kuseh, Gerathe von A r man. „der 
Pap. Anastasi IV, 15-16, 7 entlnilt ein Duplicat dazu. 

44* 
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So, interessant diese Texte auch sind, 	so soil mich doch bier 
der Verso theses Papyrus zunachst beschaftigen. Der Augeuschein lehrt, 
dass die acht Ruckseiten von anderer Hand herruhren, aber gleich-
wohl uuter die Regierung des Meneptah zu setzen sind._ Insbeson- 
dere hat pag. 3 	die Aufmerksamkeit der Forscher 1) 	auf sich ge- 
zogen , weil dort von Ziegelarbeiten 	in 	einer Weise 	geredet wird, 
die augenblicklich an 	Exodus cap. 1 u. 2 	erinnert. 	Es 	gehoren 
aber pag. 1 u. 2 zu dem namlichen Texte, 	wie schon die Schrift- 
zuge ausweisen; auch der Inhalt, 	soweit er 	aus 	der fast ganzlich 
abgeriebenen oder verblassten Gruppe ermittelt werden lcann, stimmt 
offenbar dazu. 	 _ 

	

Es wird namlich im Eingange 	„ der• Ertipfang gewisser Liefe- 
rungen an das konigliche Haus" erwithnt, und zwar „von dem In- 
tendanten des Muses 	zu 	Z al u 2). 	lin. 2 : 	„dass 	der Sitz 	des 
Pharao L. H. K. geschmuckt wird mit vielen Bauten, durch Arbei-
ten, unausgesetzte (?), fur den Pharao L. H. K., welcher kommen 
wird (?) selber zurn Geburtsfeste 3) in Mitte lin. 3 seiner Gefahrten. 
[Nicht lasse ich die Bauleute feiern] 	von 	der Arbeit, wegen des 
Wortes 4), des gesprochenen : „O! mache sie vollenden! nicht sollen 
sie rasten! (lin. 4.) Ich [vollziehe den Befehl, indem ich sage: Ma n 
wird kommen zu (lin. 5) dem koniglichen Hause 	 lin. 7 
fuhrend das U c h a, welches nach (?) Khalu ... ich bin ini Bauen 
das Haus fertig , thuend den einzelnen Maurer des Hauses verdop-
peln 3) . . . , lin. 8' meines Flerrn ; fruher waren es s e ell s Maurer 
und zwei Paliere (?) 	aus der Ferne; ich allein war tiber die zwei 
Zuchtmeister 	der Nachlassigen 	lin. 9 	. . . . 	ich 	liess mauern die 
Mauer . . . von den  	fruher, Maurer . . . jene, welche 
bray  	pag. 3 lin. 1. gegenwartig Maurer zwOlf. 	Zahl- 
reicher sind die Leute , 	welche die Ziegeln (Backsteine) 	fassen in 
ihre Formen, 	einzuliefern zur 	Verarbeitung an 	dem 	Hause, 	si e 
machen 	fortwahrend 	ihre Zahl 	an Ziegeln titglich; 
nicht lasso ich sie rasten mit der Arbeit an dem IIause, dem neuen. 
Auf diese Weise ist gehorcht dein Auftrage, gethan von meinem 
Herrn." 	Quer darunter steht „der Oberaufseher", vomit der Brief- 
steller sich selbst gemeint hat. 

Das Ende ist vollstandig und beweist, 	dass wir einen Brief 
vor uns haben; der Anfang liesse sick erganzen durch die gewiihu- 

1) Brugsch in seiner Histoire und Chabas in seinen Mélanges II, 121. 
2) So 	llisst sich der Name am fiiglicbsten erganzen 	(•11T und %Spat 

advena). 	 ' 
3) zit 781,04%ta in der Inschrift von Tanis. Kopt. talpICTE , 	intervallum 

temporis. 	 . 
4) depar, offenbar gleich "131 wie A p riu="nY. 
5) Wortlich: 	„in zwei" ; in der That werden statt se ohs Maurer spiiter 

z w di f aufgefiibrt. 
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lithe Formel : 	„truss! das ist eine Meldung um kund zu thun 
meinem Herrn ", 	welehe sich 	so wortlich auf pag. 7 	des Verso 
vorfindet.  

Pap. 4-bietet 12 Namen , wahrscheinlich • von Schreibern ; 	bei 
einzelnen* ist 	die 	Filiation 	mit 	s i 	( cf. 1; ) 	angegeben. 	No. 10 : 
En main ist „Wedeltrager" betitelt. 	Ein „Fahndrich zur Rechten 
des Konigs, Basilikogrammate und Hausintendant" erscheint pag. 8. 
Quer daran stosst die wichtige Legende : „Jahr I, Monat Thoth, 
Tag 25, als 111 an 1) war in der Stadt Ramses", 	die auf M e n ep- 
t a h sich beziehen muss. 

So fragmentarisch diese Legenden sind , so tragen sie doch 
Einiges dazu bei, deu Text auf pag. 5 u. 6 mit je 9 Zeilen , den 
ich tiberscbriftlich als „Tagebuch." betitelt babe, etwas verstandlicher 
zu machen , als es sein eigerier Inhalt , so wie die der demotischen 
sich naherndo Schrift gestalten wtirde. 
lin. 1: 	„Lieferung des Dieners 	des Nechta von Sazal 2) 	zu 

dem B eche n hause des Konigs Men e ptah- hotepherma L. H. K., 
2. welches in der Nahe von Zarduma 5) ; 	seine Bestimmung ist 

nach Khal; 	ucha zwei, verschiedenen Inhaltes. 
3. Der Feldwart Pen am ou, ucha 1; der Hauswart Ramess u 

von dieser Stadt, ucha 1. 
4. Weitere Beitrtige : 	Der Schlosswart P a fui 	von Meneptahho- 

tepherma — Stadt ,  
5. welches liegt 	in dem Bezirke des Alma ilandes 4) ; 	seine Be- 

stimmung ist der Ort , wo Man sich befindet — ucha 2 ver-
schiedenen Inhaltes. 

6, Der Feldwart Phraembeb, ucha 1— 7., der Offizier Phraem- 
h e b, ucha 1. 	 • . 

8. Jahr III, Monat Pa ch on s, Tag 25. Ladung des Iia4en (vs.:R.) 
Encerauu von der grossen Oekonomie 5) 9., des KOnigs Baenra 
Miamun L. H. K. im Innern (?) ; 
-- 	 . 

1) So 	bezeichne ich wiirtlich die ligyptische Formel , .die den PI a r a o 
ausdrtickt. 

2) EM iihnlich geschriebener und identisch lautender Ortsname mit 	dem 
Zusntze 	arir 	(111 ti hintere , 	der such Pap. Anast. VIII, 1, 7 als Zusatz einer 
Stadt Anul in Verbindung mit einem Selliffbauer des Ramses-Sesostris erscheint) 
steht im Papyr. Anastasi I zwischen Baal - zephon und A bsaqa b u (Abu- 
qeseheb ?). 	Chabas Voyage p. 285. 	Es ware 	70(n'to).  

3) Entweder 	„llochfels" ('liY.) von rum a trn, oder „der Vertilgung" 
von 1-T721 „vertilgen". 	Das hieratische d ist von r eben so schwer zu unter- 
scheiden, als 1 von '1, eine fiir die Palaeographie wicbtige Thatsache. 

4) Man fiihlt sick versucht , 	an 1:1'.1:1:i zu denken. 	Nach Pap. Anast. III 
ult. lieferte Elmo. u gute p u g a (utu di) „Bretter". 

5) p•ahe cf. vta.-u•oze 	„oeconomus". 
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• 10. Jahr III, Monat Pachons, Tag 26. Ladung des Dieners von 
B al(cheta?) 1), Sohnes des Zapur 2), aus G az aj i — 11., des-
sen Bestimmung ist nach K h al , ucha 2 verschiedenen Inhaltes. 
Der Feldwart C ha i , ucha 1. 

12. Der Hauptling ( sar, wit) 	von Z ar 2): 	Balt ar em g a, 1) u (?), 
ucha 1. 

13. Jahr III, Monat Pachons, Tag 27. 	Nahung ,. gemacht von 
den Oberen der Miethlinge an dem Brunnen Meneptah hotep- 
herma L. H. K., 	. 

14. welcher ist auf den Randern, alle urn Aufnahme in der Veste, 
welche ist in Zalu 3). 

15. Jahr III, Monat Pachons, 	Tag 28. 	Ladung des Dieners 
Thoth, Sohnes von Zakalmau aus Gaqathi 4). 	16., Mal- 
duthau, Sohn des Pamabalu, ditto. 

17. Der Fromme Min(?)m e su , Sohn des A nu I (?)d egar 5), ditto. 
18. seine Bestimmung ist der Ort, wo M a n sich befindet. Der Feld-

wart C ha i, Lieferung : ucha 1." 
Bin Seitensttick zu lin. 13. u. 14 liefert Pap. Anast. VI, 4 (wel-

che Stelle man sehe bei H. Chabas in seinen Mélanges II, 155/156): 
„Eintritt der Fiihrer der S c has u (!_ticuc pastores ' Yx-croig Joseph.) 
von Aduma ( ciiti. ) zur Veste Meneptah-hotepherma L. H. K. zu 
D h aku (VIII. Nonios) und zu den Fischteichen (berekabutha riimml; 
arab. birk et piscinae, lacus) der Stadt Pa-Tum (rrin,q J/crov-
pog) und der Stadt des Meneptah hotepherma L. H. K. von Dhaku, 
urn Lebensunterhalt zu verschaffen ihren Heerden in 	der grosser! 
Oekonomie des Pharao L. H. K., der gutigen Sonne des ganzen 
Landes. 	Im 	Jahre VIII  	[zur Stadt des Baal-] 
Sutec h. 	Ich habe sie bringer 	lassen 	in das Verzeichniss . . . . 
	 der andern Namen, am Tage ihres Eintritts zu der Veste 

1) Das B a 1 der Namen B a 1(cheta?) B a Itaremgabu , Pamabalu , geht 
auf 1...,= und-  zwar als gottl. Namen zuriick. 

2) Der Name erinnert an 1171F.:N.:, das Weib des Moses, die fomin. Form. 
Uebrigens bat 	der Gott Bas 1 i 	in Pap. Sallies IV' verso 	lin. 	6 	don Beisatz 
Zapur (Zaigveos?). 

3) Offenbar Tyr us nil:. 	Die Lage des Landes Kha 1 	(Challe ?) wird 
bestimmt durch Pap. Anast. III, 1, 10: 	„Das Land Kha 1 erstreckt 	skis von 
Z al u bis nach Aup". 	Die Granzfestung Z al u wird verschieden gedentet. 

4) Scheint eine Verschreibung flir G a zat hi, oben Gaz a ji, sonst Gaza - 
t h u =.rt4ct Kavrtg, :ITV 	zu scin. 

5) Der Stadtname A nul (s. oben S. 669 not. 2) Minute auf In ti 	„worn, 
stark , mnehtig" also auf ein Fort passen, welches auch fiir eine Person eine 
ziemende Benennung abgeben wiirde (cf. ':: 1'1 Gott). 	Was d eg a r botrifft , 	so 
fiihre ich es wie Chabas Voyage p. 187 auf 31 , 	nal , 	abor in der 	volleren 
Form 7111 D ag on, den Namen des Philistergiitzen, zurilck. 	Freilich bedeu- 
tet 1 n auch „Getreiden. 
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Meneptah .hotepherma" 	 Zu dieser . nalien Verbindinig 
Edenis Snit dem Ph arab stimmt die Erwiederung seines Mints 
,anf den (pruss und des Ansuchen seines pruders Israel: 	 non trans- 
i1 is per me, ..aliequin aimatus eeeurram till& (Num. N'X, 18). 	. 

Weitere 'Texte mid Ferschungen werden die liege der ni die- - 
sem senderbaren Tagebuche i,on Pap. Anast: III genanuten ,Oertlieli- 
keiten gnauer bestionnen. 	Se.  •viel spheia, mir slier jetzt schon 
festzustehen, dass wir sie ale an der Ostmark des Delta' ,,.an den 
aussenton Grii;nzen. <ter Waste" und zum Tlieile gerade dort zu 
suchen haben ; wo- der Exodus der Kinder Istaels seinen Sehatiplatz 
hatte., 	zu beiden Seiten 	des naeh , dein Itotliefy :Were fiihrenden 
S'e s o-s tyi s -Oblides 1),. 

1) Sant P i h aii i.ro.tit Ms inaidaw0 dibpfte in dem imlbzerstiirten, aber 
mit .ro t cudendeit Ontsnamon, iin Papyr. 1.eydons. I, 	348, :stecken; les lahron• 
2 Pisehorbarken von ,dont her..  
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Notizen, Correspondenzen und Vermischtes. 

u .1 =Follis. 
Von 

Dr. 0. Blau. 

Es steht im Allgemeinen fest, dass die Araber in ihrem Munz-
wesen sich an die in den eroberten Landern vorgefundenen Ein-
richtungen aufs engste anschlossen und, wahrend sie in der Technik 
der Prfige theils persischen, theils byzantinischeu Vorbildern folgten, 
die Benennung der Gold-, Silber- mid Kupfermtinzen ,aussehliess- 
lich den Byzantinern entlehnten. 	Dass )1...,;.,!,) 	aus 	ativ.aetov,  , . r.P ),.> 

aus jeaX.141/ umgebildet ist, 	unterliegt 	keinem Zweifel. 	In Betreff 
der Benennung 	der Kupfermunzen ti....1..i 	hat 	sich 	die 	verbreitetste 
Geltung d i e Annahme verschafft, dass es „dem 'griechischen 6(3olak 
uachgebildet" sei, wie noch neuerdings K r e h 1, 	Rel. der vorislam. 
Arab. S. 21 	sich ausdruckt. 	Dagegen scheint Tornberg andrer 
Ansicht zu sein , wenn er Ztschr. XIX , 	628 sich folgendermassen 
Aussert: 	„Die zwei erst en (Dinar und Dir he m) , den Byzan- 
tinern entlehnt , 	wurden 	scion an 	und fur sich 	deutlich auf die 
Quelle des islamischen Munzfusses hinweisen" ; 	womit dieser vor- 
sichtige und jedes Wort wohl wfigende Forscher zu verstehen gibt, 
dass ihm die Ableitung des arabischen 	 ....1i1 von 613olg oder fiber- 
haupt-  von 	einem 	byzantiuischen 	Worte 	nicht 	sicher 	scheint 1). 
Welche andere Etymologie Tornberg etiva dem Worte giebt , ist 
mir aus 	seinen Schriften nicht ersichtlich , 	und ich knupfe daher 
an seine Bemerkung eine kurze Erorterung uber den Ursprung des 
Worths, wie ich ihn glaube nachweisen zu konnen. 

Der Ausdruck 	OdAltg und „nummi quos Graeci ph ol le r a- 
1 e s vocant" kommt seit der Zeit des Kaisers 	Anast a sins, 	wel- 
cher nach einer langeren Pause zuerst wieder Kupfer in grOsserem 
Massstabe schlagen 	liess , als Bezeichnung der Kupferscheidemtinze 
vor ; jenes bei Hesychius Miles. (fragm. 5 in Muller fragm. H. Gr. 
IV, 151), 	der 	zur Zeit Anastasius 	und 	Justin's lebte ; 	dieses bei 

1.) Auch B e li n bist. deonornique do la Turquie Journ. Asiat. 1864 Mai — 
Juin S. 418 Not. 1 gibt nur die Etymologie von Din a r und Di rli e m; nicht 
von F e 1 s. 
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dem Chronisten Comes Marcellinus sub anno 498. 	Mo mm s e n, der 
letztere Stelle in seinem Aufsatze tiber die Follarmunzen 	(Pinder 
und Friedlander Beitrage zur alt. Munzk.' I, S. 124 ff.) ausfuhrlich 
commentirt hat, bemerkt a. a. 0. S. 129 Anm. 1, dass sie F o 1 - 
la rmtinzen hiessen , d. h. Sackmtinzen , weil sie bestimmt waren in 
einen grossen Geldsack 	(f o 11 i s), der eine gewisse Quantitat fasste, 
gepackt zu werden. 	Er vergleicht dazu die ehemaligen Schillings- 
dtiten in Holstein. 	Aehnlich ist, und vielleicht ein Rest alter Han- 
delsgebrauche , 	dass 	im Tfirkischen 	die Scheidemunze in grossen 
Zahlungen nur nach :,.....??..1" „Beutel" = 500 Piaster berechnet wird, 
zumal auch Follis .speciell von eincr Summe von 500 Kupfer-
stticken gebraucht wurde (Cod. Theodos.). 

Als technischer Ausdruck hat der Name sich deun auf ver- 
-schiedene Sorten von Kupferratinzen fixirt. 	Procopius (hist. arcana 25) 
nennt die gewiihnliche constantinopolitauische Kupfermtinze Li9oloiig 
ovs viaetg xcraolatv; Cedrenus (I, p. 801. Bonn) setzt den Follis 
--z----- 	1/12  Keration : 	TOD.Etg 	;ji-ot, voilftp.oc. 	Andre Citate 	bis 	ins 
11. u. 12. Jahrhundert hinein 	s. bei Mommsen S. 128 , welcher 
das Resultat seiner Untersuchung in den fur unsre Frage bedeut-
samen Worten zusammenfasst : 

„Der Follis, 	obgleich 	occidentalischen Ursprungs, 	bat sich 
dennoch im 0 ri e n t viol langer im Gebrauch behauptet, und als 
nach 	dem 	Untergang 	des 	ostgothischen Reiches Justinian wieder 
solche Follarmunzen 	in Italien und Afrika schlagen liess , 	scheint 
die Bezeichnung 	als „nummi follares" 	dort 	sogar ftir griechisch 
gegolten zu haben. 	Dieser F olli s . und dessen Multiplen und Quoten 
sind die „ nu m m i follares", die kupfernen Einer, Funfer, 	Zehner, 
Zwanziger und Vierziger unsrer Cabinette." 

Dieser Satz, der in seinem Zusammenhange an der angefuhrten 
Stelle 	zunachst 	fur den 	byzantinischen Orient gilt, 	ist fur unsern 
Zweck ohne weiteres auf den mohammedanischen Orient zu uber-
tragen; da es feststcht, dass die ersten Kupfermiinzen der Umajja- 
den, 	auf 	denen sich die Bezeichnung j......li findet, 	eben nach dem 
Muster der damals gangbaren byzantinischen Scheidemtinze geschla-
gen worden sind; und es daher nur naturlich ist, dass die Araber 
mit der Sache auch den Namen tibernahmen. 

Eine Nachbildung 	des 	griech. 	0flo2.Os 	liegt 	daher in if....Li 
nicht vor; 	wohl aber ist 	zur Stutze 	der vorgetragenen Ansicht, 
wonach es Umbildung aus lat, 	f o 11 i s ware, noch das anzufiihren, 
dass das arabische u.....13 nebenbei auch ein anderes, echtgriechisches 
Lehnwort wiedergiebt, . das einen sehr verwandten Kiang hat, n5,1n- 

1) Die jedenfalls 	richtige Combination 	des 	arab. 	x..13 mit dem griech. 
en0.)ig haben schon frither J. von Hammer -Pur g's t all (Wiener Jahrbb. 
XXXIX, 39.) and P a u.1 .d e Lagar de (Reliqu. gr. XXX VII, und Gesammelte 
Abhandlungen S. 79. not. 3.) aufgestellt. 	D. R. 
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lich Taig Schu pp e und Fleck en der Haut; vgl. Bh. bei Vul- 
. 	 ;-..., 

lers L. I. II, 689; L5 41..4 u...ib Fischschuppe, und 0....1.A.0 	bei 	Firu- .. 
zabadi nach Krehl a. a. 0. 20: 	„etwas auf dessen Haut Flecken . 
wie die Obolen und Schuppen der Schlange sind"; 	wogegen Frey- 
tags u....*Isi:i s qft am a pi scis (L. A. III, 369b unten, ohne Angabe 
der Quelle) mir verdachtig scheint. 

Uebrigens mtichte ich noch bemerken, dass neben der von den 

Lexikographen vorgeschriebenen Vokalisation Ly.:1, ich yon gelehr-

ten Orientalen mehrentheils u:.13 habe sprechen lifiren, und daran 

die Frage kntipfen, ob nicht die ursprtinglichere Aussprache Ful s 
gewesen sein miichte, worin das Omikron festgehalten ware? 

Ueber eine vollstandige Ausgabe der Gedichte des Abil Nuwils. 
Von 

A. v. Kremer. 

Ich habe mich bisher enthalten uber die in Kairo vor einigen 
Jahren erschienene vollstandige Ausgabe der gesammeiten Gedichte 
des Aba Nuwas Anzeige zu erstatten, da Herr Ahlwardt denselben 
Text herauszugeben begonuen hatte und ich den Absatz nicht beein- 
trachtigen wollte. 	Nachdem aber die Ahlwardt'sche Ausgabe nicht 
fortgesetzt wird, so dtirfte es den Orientalisten erwunscht sein fiber 
die von Kairo, welche sich durch grosse Billigkeit auszeichnet — 
sie kostet zwei tisterreichische Thaler d. i. 40 Tarifpiaster —Nach-
richt zu erhalten. 

Der Sajjid Abmad 	arif al - ( Adawl und Alabmad 
Eff endi M a 1 a tij all liessen den ganzen Text des AbCt Nuwils 
lithographiren unter dem Titel:  

SLP 	a 	 ....<-0 	.1‘.= 	.1; 	r.311 	zi.:6 	zl.«: 	xildo• 	,...,131 	!y,3 1,5•9) 
(-5 	CY. Cr"Y 	ts 	t..5. 	3, 	3  i 	.5 	) 	. 	• 	e.) 	- 

	

C.:L.0..1 	' j.,,A..1! 	3.,)51,.X.,= uNiyi Lol.i 	 04 	04 c  

Diese Ausgabe billet einen Band in Kleinquart von 279 Sei-
ten zu je 23 &Hen in ziemlich schlechter Nashischrift und, wie 
alle orientalischen Textausgaben, 	ist sic nur der Abdruck einer, 
wie 	es scheint, guten Handschrift, 	die sick im Besitze des `Abd 
al-Hamid Bey Naif, eines reichen Ttirken, Sobnes dos Dichters von 
Damiette, 	befindet. 	In 	der Vorrede, die 	eine meistens 	aus Ibn 
Hallikan geschOpfte Biographic des Abil Nuwtis enthalt, theilt `Abd 
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al-Hamid Bey uus mit (p. 6), er habe bulge Zeit nach den Gedich-
ten des Abil Nuwas vergeblich geforscht und er wiirde sich damals 
glucklich geschatzt haben, weun er auch nur zwei vollstandige Kast-
dah's hatte auffinden konnen, bis zuletzt die Guade Gottes es wollte, 
dass eine Handschrift des gauzen Diwan's 'ich San Ausgabe ihm 
in die Halide kam , sowie eine zweite Handschrift ohne Namen des 
Saminlers Mid ohne Vorrede, welche die Gedichte des Abu Nuwas 
in acht'Kapiteln enthalt. Die Anordnung ist folgende: I. &X....4 3,  
IL tssf).4.11 Lt 	III. 	,.,..A.:-.0.11 1 /4t 	IV. ,....?..-4-.8 	 V. V. 	,..xPi.J1 t.: 	VI. o.1:1' i I j 

VII. 	eL,14.)4.--...6 „t 	VIII. t:)?--k.:15 	--.1.113  3=11 ,. 

Ein Abdrnck dieser letzteren Handschrift, bereichert mit eini-
gen Varianten aus dem ersteren Exemplar, ist die vorliegende Aus- 
gabe. 	t Abd 	al-Hamid Bey bemerkt ausdracklich in der Vorrede, 
er . habe zwischen den beiden in seinem Besitz befindlichen Hand-
schriften ausserordentlich zahlreiche Verschiedenheiten gefunden und 
sich 	somit uberzeugt, wie richtig Ibn ljallikan's Bemerkung 	sei, 
dass der Diwan des Aba Nuwas  von verschiedenen Personen gesam- 
melt ward und 	deshalb auch so verschiedene Textrecensionen exi- 
stiren. 	 _ 

Diese Angabe ist bedeutend umfangreicher als alle bisher be- 
kannten handschriftlichen Exemplare des Diwan's. 	Ein Vergleich 
mit den von Herrn Ahlwardt herausgegebenen Weingedichten beweist 
dies. 	Herrn Ahlwardt's Ausgabe enthalt 	71 Weinlieder, 	die 	vor- 
liegende 	enthalt deren mehr 	als zweihundert; 	doch fehlen wieder 
verschiedene Stiicke , 	die in jener enthalten sind. 	Von diesen Ge- 
dichten tragt ein betrachtlicher Theil den Stempel der Echtheit und 
aus 	inehreren Stellen geht hervor, dass der Sammler keineswegs 
alles . im Geschmacke des Abu Nuwas 	Gedichtete seiner Ausgabe 
einverleibte , 	sondern die Spreu 	vom 	Weizen zu. sichten bestrebt 
war. 	So 	wird Seite 51 	eiu Gedicht 	mit dem Beisatze angefahrt, 
dass es Abil Nuwas (nur) zugeschrieben wird, so Seite 53, wo am 
Schlusse der Lobgedichte gesagt wird : 	Dies ist das • letzte wirklich 

. 
von Abet Nuwas stammende Lobgedicht: NJ ,::,.. - c.511 b•-•‘.X...* .3.-1- 1,.3..0 

Eigenthamlich• ist es aber, das (Adawi's Ausgabe, ungeachtet 
sie um ein Drittel reicher ist als die Ahlwardesche, dennoch cinige 
Gedichte nicht aufgenommen hat, 	die in dieser sich vorfinden. 	Es 
berechtigt dies zu der Vermuthung,' dass, wahrend die Wiener und 
Berliner Handschriften so ziemlich derselben Redaktion angeharen, 
in 'Maxi's Text eine andere, selbststandige mid bisher unbekannte. 
Sammlung dieser • Gedichte vorliege. 

Die Vergleichung der beiden Ausgaben giebt wesentliche Text-
berichtigungen, die ich bier folgen lasso, indem ich jedoch, um die-
ser . Anzeige nicht zu grosse Ausdelinung zu geben, nur das Wichti-
gere hervorhebe; ich bezeichne die Ahlwardt'sche Ausgabe mit A., 
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die von Kairo mit K. und folge in der Anordnung der Gedichte 
der b ersteren. 
1. v. 4, 	nach K. ist zu lesen L„4:ii,..

0  
.1 aK.f, v. 5, 	A. a.x.91 	K. 	L3 

,........z  
1.41.11 1 /4.t af.x.9(. 	Statt J..0 hat K. 	t.:;.:, 

2._ feblt in K. finciet sick aber in der Tadkirat Ibn HamdAn. 
3. v. 3, fehlt in K. Bowie in dem von Herrn A. bentitzten Berliner 

Mannskript. v. 4, K. u..1.K.fl 	statt 	,...i.'31 A. v. 8, fehlt in K. 

v. 9, K. 1..:.,-,IS und l9lhs statt Le....'S 	und 1.90..x's A. 
4. Sowohl in K. 	als 	in der Tadkirat Ibn Haindiin. 	v. 5, 	K. 	hat 

ti„,z31. 	statt ja,.11.? ; ebenso Tadkirah des Ibn Hamdfin. 
5. K. v. 4, 	14,3b- statt l.P)l.. A. 	— v. 	8. K. 	ts,..)!J.5 statt e51.... 	A. 

6. K. v. 3, 1....ii- statt 114 A. — v. 5. K. 1.5..p.air.i statti.".cw..x.L A. 
v. 	16, K. t.i.x.,..?.L.= statt l..e.::... 	A. 	— v. 	19. fehlt in K. — 

.. 	. 
v. 	21. 1.,.,.S&* statt 	l....i: 	A. v. 22, K. 	1304 	statt L.,i..ii A. 

7. K. 	V. 	3, 	Li_tilit.i 	statt 	1etity3 	A. 	v. 	8, 	K. 	..:.:-.,.....ii 	statt 	,z.:,.....if A. 
(erstere Lesart richtig, weil auch das kleine Agani und die 
Wiener 	Handschrift 	tbereinstimmen). 	V. 	10, 	K. 	,.::......i 	statt 

‘..::... 
	A 

.0- "4-3  A. 
 

8. Sowohl in K. als in Tadkirat Ibn Hamden enthalten. 
. 9. K. v. 8, ,,..'s statt fa A. v. 9, K. 5.;41., iii statt sjilb 0,3 v. 13, K. 

j..:LA statt J. S1..4 A. v. 17, fehlt in K. v. 23, K. 2 statt L.5.4.1.. A. 

10. K. v. 	3, steht zwischen v. 	5 	und v. 	6, 	statt ,..)..14 	hat K. 	L,...o,C..). 
v. 12, -steht in K.. nach v. 15. v. 13, folgt in K. nach v. 	14. 
v. 	16, fehlt in K. v. 	18, folgt •in K. auf v. 20. 

11. K. 	v. 	1, 	tz:i..*A3 statt ,.::.:?,.§.:.- 	(beides 	aber 	ist 	irrig, 	die 	gute 
Lesart ist 	:....,t...,...0: 	denn 	dies 	erhellt 	aus 	dem Parallelismus 
mit 	 *K—). 

12. fehlt in K. sowie in der Berliner Handschrift. 
13. fehlt in K. sowie in der Berliner Handschrift. 
14. K. v. 3, 	fehlt in K., welche 	daftir zwei Verse einschiebt, sie 

lauten : 
.. 	- l.x..:31 	0 • CI,).,..:6 	`:"•'•S  itss-  cr. ,.•.:"...i g 	• 

1..=.)  t.:,:.)......:4 Lk:4 	1..:41.1 	w.513 	Ii.-::-.. 
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v. 6. K. hat statt des ersten Hemistich: 	- 

L., 
15. K. 	v. 	2, 	L.i.,„:.:•: statt ,...sisr...:::, A. 	v. 	6. 	Lies 	mit K. 	LI? statt .s.? 	A. 

v. 	11, 	K. 	hat .1...+0 statt Al ,n,2 	und 	k::.3l.:........11 statt Q.1)1..L......i( 	A. 

16. K. v. 	6, 	statt 	Ist,...x.;1) 	A. _lies 	Isy..x.all 	K. 	v. 	7, ts......0.3 A. 	statt 
L.5.....oi= K. 

19. 	K. 	v. 	2, 'i.,.31j,0 	statt K2....)1.:_e A. 	v. 	14, ;51).x,0 K. 	statt ‘.„.51..itx.4 A. 
v. 	15. 	L.s.... K. 	statt 	l..s?....... 	A. 

20, 21, 22. Verschiedene kleine Varianten. 
23. K. v. 12, tehlt. 	Statt %jilt; 	wie Herr Ahlwardt schreibt, ist )3 

wohl ...Ail; 	zu lesen. ),..) 

24. K. v. 	2, fehlt. v. 	6, fehlt. 
25. lileinere Varianten. 
26. K. v. 3, 	t,...,,- ,:f %::,..k.;.; 	(ganz 	im 	Sinne 	des 	AbO. 	Nuwas ) 	statt 

J)...) ;a )3A. 	v. 4, 	K. 	1.....j.f statt e..e.:3).1 	A. 	v. 	5. Statt 	%..ii..:a.s 
hat K. ofsi:i, dann K. ..)......11, 0111 c,, statt oq3.11)0.1.....11 (.:;;;;) A. 
v, 	6. Statt .,...=.x.4-4  A 	 j...1-2.:Q.4 K. 	Der zweite Halbvers lautet 

rG K.: 	64L53 _.,.;.„.6 vit..? 	1/ 4..f.a.4 'LIS. 	v. 	7, 	8 	fehlen in .11. 	statt 
ihrer finden 	sich daselbst folgende Verse: 

(sic) 6)•,...)11 	sj:Z? 	 1,I)j.if 	1.4x.A.;Ji 3 	c.1:A.1U4(..Vi) (j.c51 	s).:3  %z:A4- 	5 t-Ai 

.L.,51--• )1/4.•, 	CI) 	c", 	t 	1.;.:,..•,, 	I-4J Lelt 	1,..kt( 	Litr3t.,, 	gli,..5 	&ill 
,.),),--; 	„6....ical „.. , 	,.....,.,. 	;x6i, 	k_,,-___,. sq,_...1 	 ,..li ,.:.,...ri..,; 

v. 10 folgt in K. auf V. 1 A. Vgl. Ahlwardt's Ausgabe p. 45. 
.. 

27. K. v. 	2, ,...„-, 	statt 	A. A. 

28. K. V. 	1, .y...?..)1, L5;1 	statt n..iV1.)...?..1 A. 

' .5 29. K. V. 	1, 	ddi.ti J1 statt 	 k.1....,, 'Ji A. v. 	3. L5)...CD1 	cr. 	r....ti e..... L.   
d.:),..s.. 	v. 	4. 	S. 	I.....;.11 u.,4.ie.31 statt )......;31 	zt......31:9 	A. 	v. 	7. 	K. 

13 ,).Z4 cy 	S tatt NI:Z/4 cy= 	A. 	v. 	8. 	K. 	1,..,3)  jx.sp cy1/42Ja statt 	. 
NAL::: j.,..J 1 .),..\.....V A. 	Zwischen 	v. 8 	und v. 9 schiebt K. fol- 
genden Vers ein: 

. 	s. • 
1.;.:,  ( riik.:i 	 t e.4...K.11 j.=1 ,....44,,, 	2,43  safri )0,4 a,t,;:, &J 

(i 
v. 13. K. t.).....) L.X.>1)  zctii rt.ili statt A. 	.x 	fLii.) 2,141 L'...16. 
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30.  Unbedeutende Abweichungen. 
31.  K. v. 	1, Ulm. statt 	A. A. 	v. 	7. 	K. (.5 .«..)13 1.9)741 statt J 	%.::.A.A 

(43 A.  
32.  

	

K. v. 2, I..:u alb)  statt be,...zi A. 	v. 	4. K. 	1,Lx1ii statt 11::41 	A. 
v. 	6. 	K. 	.11:::1 statt AA. A. 	v. 	7. 	K. 	kL:....1,..... statt ,:.:.A11... 	A. 

33.  K. v. 	13, ‘,..54:9 statt t:.:),....i..? A. 	(die erste Lesart ist gut.). 
34.  Unbedeutende Varianten. 
35.  K. v. 	1, 	 .7: statt L5}..4 A. v. 5. K. L;1):.:i statt 1.5.4);:a A. 
36.  K. 	v. 	2, 	110,s1... 	statt ls0jx,o A. 	v. 	5. K. 	-4)3 	statt 	A. 	u513 

beide Lesarten, sind falsch, die richtige ist: 	•,..251:. 	Auch sind . 	-• in K. die Verse 5 und 6 versetzt. 
37.  K. 	v. 	8, 	c....,..31..›. 	statt e.:.5(3 	A.  
38.  K. v. 3, v.........64;:4 statt t:.3i.....c A. v. 6, statt rl-dcr ist zu lesen 

14;i! 041 	dann 	hat 	K. ,u...l....4: statt cr 1..‹A 	A. 	Statt 	a.:::ii, 
- 	&  
hat K. tall.i., was wohl verschrieben ist far x...,:i

.
0:51  der Vers 

h5tte also zu lauten:  
,,...L..4,,, 	,...,...3 	,A...? 	,.t.:it...5 	1 /4,...k.::41.... 	.s.1,., 	rUts1 	cy. 	ali 3 

	

' 	- 	g- 
39.  Unbedeutende Varianten. 
40.  fehlt in K. 
41.  K. v. 1, 	statt 	A. v. 2. K. 	statt 	A. Le...! 	,.::,......y:o- 	3 	,4:./..st.....)  t.5 .,,..*3 

42.  K. 	v. 	3, 	•.,...goLl 	statt ,,.........:11.:,:i 	A. 
43.  fehlt in K. 
44.  K. v. 5, 	folgt nach v. 9. K. hat Cx)..,:::.:,4. 	Im ersten Halbvers 

hat K. auch 1..g.a3ly5l  wofur wohl zu lesen ist 1.4,01.iii. 	Ueber 
beide 	Worter 	vgl. Ktnfis. 	Statt 	silbl.;.4 A. 	hat K. 	tg;411-j. 
v. 11, K. 	schiebt zwischen v. 11 u. 12 folgendeu Vers ein: 

45.  
Ls..i.:,) 	(sic) 	(..).p./.4.*.Ck.-_:"ie.:.:,), 	1.10,x A cr, 41.0 cr 	 4.),::...:, 

K. 	v. 	6, 	I.:, yiyi 0.3 (.5,,kTf ioSf3 statt l.4,..,i ,.....si.I0 `5L..71 33 	A. 
Letztere Lesart ist die bessere. 

46.  K. 	v. 	4, 	111,x3 statt til,XA A. 	v. 	5, 'K. 	ylj,..a.0 statt ,.....,3342,4 	A. 
v. 6 und 7, versetzt in K. 	v. 9, K. ,_:31.611 	statt ,_:31:s;.11 	A. 
v. 10 und 11 K. zusammengezogen, wie folgt: 

L.5.31.;.:11 	a.) tsv-4 LO.5T, 	,S1.6*P 	5,1-.1": 	)y-C.) 
47.  feblt ill K. 
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48.  K. v. 9 u. 10 folgen auf v. 12 A., dann folgt in K. auf v. 10A: 
sr, 

4 	.L.= L.i.,"..4 )5)  c‘1.4 	icti.., ,.)IA of 1.2?- L.5.3i•C j.*-11 0. 

v. 	12. K. ,..52\.;.11 statt tslixil A. 
49.  Der Text dieses Gedichtes ist in K. im Ganzen mit dem in 

A. tibereinstimmend. 
50.  K. 	v. 	6 	c_ 	(.... pct 	..13 	statt ......ti 4...,,..".1s 	A. 	v. 	8 fehlt in K. L.,13  
51.  K. v. 	3 	Q.:....1-.) statt 	A. 	v. 	5 K. 	12.a..:Z..,4 statt 1:;1te:w4 A v.:,....‘i,.) 

(Die richtige Lesart durfte sein T.?!i.....4). 	v. 6. 	K. 46;3 )-',. 
statt ti,.) .1i A. 	v. 7. der zweite Halbvers lautet in K.: ) 

(1. 	J.41.10) j.icisitc 	rat12...< ,.::,,.."-io 131 l..-ID 
52.  Unbedeutende Varianten: 
53.  fehlt in K. 
54.  K. lasst ant v. 5 folgen: 

J.. 	iol..4.3  () 	)04iiii 	13 (.4.= .:..%)i:i ai 
55.  K. hat v. 2 in folgender Form: 
. J-e:•41  tz.:.a." 	3,......1.3 z.,.tii 	0.1..‹..) 	j= 	ii4,... 	 121,..,, 
56.  
57.  

K. 	v. 	4, besser ,..1, 	statt ,...! 	A. 

	

c... • 	c.,-)  fehlt in K. 
58.  K. v. 1, L1.7 statt AA crli; 	dies 	ist die 	einzig richtige Les- 

art; ich fasste in meiner deutschen Bearbeituug des Abu Nu-
was den Vers ebenso irrig auf, wie Herr Ahlwardt. 

59.  K. v. 	7, L5k..:,„,1 statt Lola A. 
60.  fehlt in. K. 
61.  Unbedeutende Varianten. 
62.  fehlt in K.  
63.  Stimmt mit K. bis auf einige kleine Varianten, v. 7 fait in K. 
64.  K. v. 	1. 01........1.11 Ucsz und ul.:1 /4stif L5i.ol.A 	statt (40.41 ,...ilc und 

01.;,*.11 	 ol.= 	A. 	v. 	9 	u. 	10, 	versetzt 	in 	K.; 	v. 14 	K. 
i•l.....J1 o f AS• 	v. 15, fehlt in K. 

65.  K. v. 	1, oThe'6,.t statt e.)1_. ,:,.:„.?,? Lt A. 	v. 3, K. 	4154 ,z.:....KK:;:, 
statt Lel.x...4 1 /41:,..,.:04:,6 	A. 	v. 4, 	K. 	richtig 0.41.22.4 	statt 	des 
fehlerhaften ).).A.6.4 A. 	v. 9, K. e.5!;..11 statt N.:!Pi A. 

66.  Ganz tibereinstimmend.  
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67. fehlt in K. 

68. K. setzt die Verse 14, 15 zu Anfang des Gedichies. 	v. 4, K. 

0,....111 statt ,_J,0 A. 	v. 10, 11 fehlen in K. 
69. K. v. 2 and 3, untereinander versetzt. 
70. fehlt in K. 
71. K. v. 21  ' 	.• statt c..5.:.•- ' A. (erstere Lesart ist allein richtig). ,,,.. 

Einzelne dieser Varianten lassen uns vermuthen , dass die tier 
Ausgabe von Kairo zu Grunde liegende Handschrift einen ursprang7  
licheren Text enthalt, als jene, die Herr Ahlwardt benutzte, denn 

wenn die Ausgabe 	von Kairo zum.  Gedichte 1. v. 5 (.5., 	zum 

Gedichte 26. v. 3. .L4 ,::,..‹.;.i ) 	zum Gedichte 28. v. 1 	> I 	T .." . )  ..) L.5) 
zum Gedichte 51. v. 6 tg5)4.) 15 schreibt, 	so ist dies ganz dem 
cynischen Tone des Abil Nuwas entsprechend, wofur spater anstan- 

. 	
I

J. 
diger and frOmmer jo, &.)” "...?-1

.  
 and f,L.S.). a( geschrieben ward. 

Die in (Adawi's Ausgabe feblenden, in jener des Herrn All-
wardt enthaltenen Gedichte sind No. 2, 12 ;  13, 40, 43, 47, 53, 
57, 60, 62, 67, 70. 	Von diesen Stucken fehlen 12 mid 13 and 
in der Berliner Handschrift, ersteres steht jedocb im Cod. Goth. 567 
and im kleinen Agani, 	nicht so letzteres, dessen Echtheit somit 
stark 	in Frage ges,tellt ist. 

Aus einem Briefe des Ilrn, Consul Dr. Blau an Prof, Fleischer. 
Serajevo, 4. Aug. 1867. 

Seit Jabren 	sind in der Zeitschrift d. D.M.G. von verschiede- 
nen Seiten Angriffe meistens gegen meine epigraphischen Forschun-
gen gerichtet, ohne dass ich mich dagegen besonders gewehrt haft°. 
Ewald fing damit an, Bd. XIII, 344: eine Erwiderung nahm ich 
auf den Wunsch der Redaktion zuruck. 	E. Meier fuhr damit 
fort, sowohl wegen 	der Sinaitica, 	als 	gelegentlich wegen phonizi- 
scher Dinge (Bd. XVII, 575 ff..X1X, 1. Abhandl, IV, no. 4); 	ich 
fiihlte mich nirgends getroffen, and — De mortuis nil 	nisi 
benel Mordtmann XIX, 406 fasste mich gar von Seiten meiner 
„amtlichen Functionen"; ich schwieg, um ihm nicht auf ein far ihn 
selbst an Erfahrungen reiches Feld folgen zu mtissen. 	Levy end- 
lich, mit dem ich mich zu meinem Bedauern oiler in Widerspruch 
befinde, als ich bei seinem unbestreitbaren palaographischen Talent 
wtinschen mochte, hat gegen mich bisher stets das letzte Wort be- 
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halten. 	Ich weiss zu gut, dass eine Polemik , die nicht Schlag auf 
Schlag, sondern in laugen Zwischenraumen gefuhrt wird, fur die 
Loser 	wie 	far die betheiligten 	Streiter hochst unerquicklich 	ist. 
Daher tiberliess ich das Endurtheil am liebsten allein der Zeit oder 
imparteiischen Dritten ; 	indesseu glaube ich im Interesse der fur 
die Wissenschaft erstrebten Resultate selbst wenigstens einmal die 
Art and Weise kennzeicbuen zu mtissen, mit .der besonders Hr. Pr. 
Levy gegen mich zu Felde zieht. 

In dem mir in diesen Tagen zugegangenen 1. mid 2. Heft des 
XXI. Bandes, S. 284, findet sich ein auf meinen Artikel in Ztschr. 
XIX, 522 ff. bezuglicher Brief desselben vom 9. Febr. 1866. Seine 
Erklarung, dass er sich mit meinem Aufsatze „in Widerspruch be- 
findet", war insofern entbehrlich, 	als ich eben in jenem Aufsatze 
die von ihm gegebenen Erklarungen der fraglichen Inschriften aber- 
all zu widerlegen suche. 	Dann folgen zwei Satze, in welchen das 
beliebte Adverbium „sicher" zweimal eiue 'mogliche, aber nichts 
weniger als .unbestrittene Lesung und Deutung ohne weitern Beweis 
uuanfechtbar machen soli. 	Dabei laufen folgende Unachtsamkeiten 
mit unter : aus ein er Inschrift (c) macht Hr. Prof. Levy z w ei,. 
n und c, und weiter meiut er, dass die Bdtg. v e rfe rt ige n -far 
131,, die i c b dem Worte vindiciren wolle, abzuweisen sei, withrend 
E r selbst, der er s t e gewesen ist, 	der dies Wort im Phonizischen 
so deutete (Phew. Stud. II, 71, Anm.: „-ms nach dem Aram, = 
hebr. rtiblv machen"). 	Da er ubrigens den Gegeubeweis ftir einen 
andern Ort aufspart, dass meine_(tiberdiess, Ztschr. XIX, 535, Z. 18, 
vorsichtig als Vermuthung hingestplIte) jetzige Ansicht gegen m eine 
fruhere, 1339  sei appell. als „Knecht" zu fassen, 	wieder zurticktre- 
ten masse, so will ich gleich hier bemerken , dass nun gerade das 
auf dem Siegel (a. a. 0. 535) stehende yr...-13y, als?  Eig” name 
Abduziv gefasst, einen unerwarteten Halt in dem 'A fiaotfat flog 
einer Inscbrift aus der Gegend von Byblos (Renan, Miss. de Phe- 
nicie, Texte III. Livr. p. 241) gefunden hat; 	eine neue Warnung, 
dass man nie zu frith etwas fur sicher ausgeben soli. 

Zum Schlusse p rotestirt Hr. Prof. Levy mit Ents c hi e - 
d en li e i t „gegen das Symbol", d. h. gegen meine Auffassung des 
fraglichen Zeichens als Symbol, und Er schliesst also: „B e i Luy- ' 
nes an der von Blau angeftihrten Stelle findet sich 
gar nichts, was diesem Zeichen ahnlich ware". — 

Mien die Loser, welche nattirlich nicht alle so seltene Werke 
wie Luynes Inscr. 'et Numism. Cypriotes zur Hand haben, 
etwa glauben, dass ich zur Stutze meiner Ansicht beliebige Citate 
aus 	der Luft greife? 	Gegen eine 	s olc he Insinuation muss' ich 
mich auf das bestimmteste verwahren. — Es handelt sich um die 
Deutung eines Zeichens in der von Levy PhOn. Stud. II (no. 4 
der Tafel) •publizirten 	Siegelinscbrift, 	.welches 	derselbe als Koph 
nimmt (S. 	30), wahrend es nach meiner Deutung (Ztschr. XIX, 
535) „nur das bekannte Symbol ist, welches ant cypriotischen Mia- 

Bd. XXI, 	 . 45 

   
  



82 	Aus einem Briefe des Hrn. Consul' Dr. Blau an Prof. Fleischer.. 

zen 	sii, haufig vorkommt". 	Mich fuhrte hierauf die Vergleichung 
folgender beiden Darstellungen: 

---G• 
Die fragliche Gruppe bei Levy sieht so aus: 

• 
wogegen der von Luynes Numism. et Inscr. Cypriot. 	S. 36. 	37. 
beschriebene Cylinder, in dem Theile, von welchem Luynes 37 aus- 
drticklich sagt: 	Je n'ai fait graver. ce cylindre que pour montrer 
les rapports du Mahrou des Perses avec celui, qui parait sur les 

	

fs 	C) • medailles cypriotes, nach Taf. VII ebenda, folgendes bietet: 	) 	-6".. ,A , 	k CM 
Beachten Sie 	die Aehnlichkeit, 	nicht blos des Zeichens, 1/ 
sondern auch der Figur mid Haltung. 

" 	 .) 

) 

Nimmt man nun hinzu, dass auf den von Luynes a. a. 0. S. 32 
beschriebenen Mtinzen (Taf. VI, no. 7. 8) der cypriotische Mahrou 

folgende Gestalten hat: V qp, 	-find 	I 	so wird es wohl 

erlaubt sein, zur Vergleichung des .bestrittenen Zeichens auf Luynes 
cypriotische Denkmaler S. 32-37 	zu verweisen ; jedenfalls setzt 
es viol Dreistigkeit voraus, zu behaupten, an der von mir angefaltr- 
ten Stelle finde sick nichts jenem Zeichen ahnliches, und gegen die- 
sen Vergleich „entschieden zu protestiren", — der starkste 
Ausdruck, den eine wissenschaftliche Polemik tiberhaupt• keunt, und 
der hochstens bei notorischen Falschungen statthaft ist. 	Herr Prof. 
Levy aber scheint diesen Ausdruck eben seiner Starke wegen beson- 
ders zu lieben; 	er bat denselben schon einmal in einem ahnlichen 
Falle gegen mich gebraucht, Bd. XVII, 94 Anm. 1. 	Damit wir 
zum Besten der Wissenschaft, welcher wir beide dienen, Hand in 
Hand weiter arbeiten ktinnen, wird er wohl thun, seine Worte ktinf-
tig etwas genauer abzuwfigen. — 

Endlich erlauben Sie mir noch ein pair Zeilen Antwort auf 
die mir ebenfalls vor kurzem in die Augen gefallene Interpellation 
des Hrn. Prof. Wickerhauser in Ztschr. XIX, S. 623, 	welche, ob- 
schon sie keinen Namen nennt, an meine Bemerkung in Bd. XVII, 
392 anknapft und sick gegen den von mir gebrauchten Ausdruck 
richtet, dass 	das Wort . 	 ......, 	im 	Hock - 	and 	Schriftturkisch 	der 
Pforte recipirt sei. 	 . 

Gegentiber der Behauptung des Herrn Prof. Wickerhauser XVII, 
757: 	„Das Beiwort j.......*.,,, neblig, regnerisch, gehOre dem kroa- 
tisch-t arkischen Dialecte an", bedeutet der Ausdruck XVII, 
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393 	„das Wert sei im Ito ch - ,und S:cliriftt tirlti s ch en der 
P4 or t e recipirt" zunitelist nichts anderes , ails. dass es weder ein , 
V nil g A rwort noeli du Fr av in z i a li,  sm us ist , sondern zu den 
Wortern gehort, die "sowolit in der Unigangssprache •,der linereu - 
Kreise , als auch indesondere in der inustergultigen Sehriftsprache 
der tarkisehen Ilattptstadt angewendet werd'en; , vgl. den Aus- 
*tick : „Idassisehes Scbriftthritiseli" in, den Nadlirichten fiber die 
Angelegenheiten,  der DII,G. zu Bd. XXI, p,. II, Z. it). Deli weiteren 
flusffilirungen des tterrn Interpellanted .und dem Sinne deS Gtgen- 
Satzes zwischen ,der „Sehute Ms eitz weig" and den „Manne ro 
d e r,  .'F is s e:ns e Mt f t" nadlizugelien , finde ich. mich nicht. ;bertifen. 
Indem tell,  Mich ihinsiehblich tulles Uebrigen,  iin Voraits auf meine. 
de:m*6st * den Atliandinngen -der Gesellschaft •erseheinende Ar. 
belt Ober den itroatiseh-tilvkischen,  Dialelit .lieziehe, bemerlce ich hier 
nor.  noch, ,dass kir. Prof, Wickerhauser in •seineni Aufsatize vom 28 
Januar 18'65, Ztselit. XIX, S. .620 if., tvoli$ itherselien hat, was ich• 
inzwisehen in den Briefe an Sie v.om,  it Juni t81,4 (abgedruckt 
Ztsehr. XVII.t, 827) lieigdhraeht ,hatte ; 	soast wiirde er Wenigstens 
die Vermuthung • zurtieltgehalten iiaben , 	dass das Wort ot..*...., im 
tholcischen gamus fable. 

Druoli von G. L.eysi.mg  
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XXV. 	 lithe' t: Judaica. 	 September 1867. 

- 	 JUDAICA. 
• Geschichte, Literatur, 	Cultns, etc. 

• 
1 Abraham Bar Chija. Mischnat ha-middot, die erste geometrische Schrift* figr 6 

in hebr. Sprache aus Handschriften in Mintchen und Rom herausgeg. von 
M. SvEiNsmiNEtnEit. 	(Hebr.) 	Berlin, 1864. 	8°. 	hr. 	 — 10 

2  Ansaldus, C. I., ord. praed. 	De forensi Judaeorinu bnccina cowmen- 
wins. 	Brixiae , 	1745. 	40. 	Prgtbd. 	BehOnes Exemplar mit breitem 
Mande. 	 — 95 

3  Arias Montanus, Bened. 	Antiquitatum Judaic:arum libri 11%. 	Lug& 
Bat. 	1693. 	40. 	Prytbd. 	 1 10 

4  Assemanus, St. E. 	Bihliothecae Mediceae Lanrentianae et Palatinae 
codiciim mss• orientalium catalogns. 	Rec., dig. notis illustr. A. F. Goftio. 
l'Iorentiae, 1742. 	Fol. 	Mit Kern. 	Sehr sehones Exemplar. 	 6 20 

5  Bardon, D. 	Costumes des anciens peuples it ('usage des artistes; cont•  
les 	usages 	religieux, 	eivils, 	domestiques 	et militaires 	des Grecs, 	des 
Romains, des Israelites et des, Hebreux, des Egyptiens, 'des Perses, des 
Scythes, des Amazones, des Parthes, 	des Daces, des Sarmates etc. 
Nouv. ed. redigee par COCIIIN. 	4 vols. 	Paris, 1784 — 86. 	40. 	Mit 
351 Kpfrtfln. 	Hlbfr.z6nd. 	 5 _ 

(1  Bartoloccius de Celleno, J. 	Bibliotheca magna rabbiniea de scripto- 
Him; et scriptis hebraicis, ordine alphabetico hebraice et latine digestis. 
4 vol. 	Romae, 1675-93. 	Fol. 	 16 — 

7 	' 	Idein cum Bibliotheca 	latino -liebraica, sive de scriptoribus latinis, 
gni 	ox diversis 	nationibus contra Judaeos scripsere, anctore .T, Litho- 
NAT°. 	5 vol. 	Romae, 1694. 	Fol. 	 20 — 

	

Diego 5  Mc. linden Welt Selton vereinigt. 	100 fr. de Sacy. 
8  Baur, G. A. L. 	Veber die weltgeschichtliche Bedentung des israeliti- 

schen Volkes. 	Giessen, 1847. 	80. 
II. 	 1 
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se '119/-* 
9 Bedencken, christh, wie und welcher Gestalt christl. Oberkeit den Juden 

unter Christen an wohnen gestalten !tonne, und wie mit ilinen zu ver- 
fahren, sey. 	Giessen, 1612. - CRESCENTII, J. B. 	Consilium super Ju- 
daeorum privilegiis. 	D. i. ausiiihrl. Bedenken / ob die Juden / in dem 
H. R. Reich zugedulden etc. 	Darmstatt, 1612. - 	Der Judea Erbar- 
keit. - Ein Gesprech zweyer Christen. 	o. 0., 1571. (In Reimen.) - 
ABTRUCK KayserLoMandats, den 20. Julij einer Ehrenlieb. Bfirgerschaft 
zu Franckfurtt insinuirt. 	o. 0. 1612. - 	VERANTWORTUNO / Anzeyge 
Bitte und Erbietung / der samptlicheu Zfitifftgenossen / u. Bfirgere der 
Statt Franckfurt a. M. etc. 	1612. 	P. 	Prgtbd. 

sdinnitlich die Judenverfolgungen betr. 
4 - 

10 Benetelli, Luigi Maria. 	Le saette di Gionata, ecaglinte a favor degli 
Ebrei. 	Venezia, 1703. 	4°.. Mit Ttlkpfr. - 15 

11 Benjamin Tudelensis. Itinerarium, ex hebraico latinum factum B. ARIA 
MONTANO. 	Antverpiae, ex off. Chr. Plautini, 1575. 	8°. 	Fleckig. 	. 1 -- 

12 Itinerary. 	Translated 	edited by A. ASHER. '2 vol. 	London - 	 and 
and Berlin 1840-41. 	8°. 	(.2 1. 4 s..)_ 5 - 

Der erste Band entliiilt Text, Uebersetzuug und Bibliographic, der zweite die Coin-
mentare and Noten. 

13 Betram, B. C. 	De politia judaica tam civili quam ecclesiastica jam 
inde a suis primordiis , 	hoc est ab 	orbe condito , repetita, 	Genevae, 
1580. 	8°. 	Prgtbd. - 20 

14 Blatter (Wissenschaftliche) ails der Veitel - Heine -Ephraim'schen Lehr- 
anstalt. 	(1. F. LEBRECHT, Handschriften und erste Gesammtausgaben 
des Babyl. Talmud. 2. Tu. BAARBROCKER, Rabbi Tanchum Jeruschalmi, 
Arab. 	Commentar zum B. Josua. 	3. M. STEINSCIINEIDER, Zur pseud- 

• 

epigraphischen Litteratnr des Mittelalters.) 	Berlin, 1862. 	8°. 	br. 1 20 
15 v. Boscamp, C. F., gen. Lasopolski. 	Werden und !cannel), Israeliten 

zu Freimaurern aufgenommen werden. 	Hamburg, 1788. , 80.. - 5 
16 Beim, A. 	Israel's Wanderung von Gosen bis zum Sinai. 	Elberfeld, 

1859. 	gr. 8°. 	Mit 1 'Carte. 1 -- 
17 Braun, J. 	arts vn.: i. e. Vestitus sacerdotum Hebraeorum. 	Altera 

editio. 	Amstel., 1698. 	4°. 	Mit vielen Kpfrn. 	Prgtbd. 1 10 
18 Idem. 	Amstel., 1701. 	4°. 	Mit vielen Kpfrn. 	Prgtbd. - 1 10 

Braun. 	Das Judenbad zu Andernach. 	Bonn, 1853. 	8°. 	Mit 1 Tufel. 19 - 5 
20 Bucher, S. F. 	r.= Antiquitates Hebraicae et Graecae selectae sea de 

conclusis Hebraeorum ac Graecorum fominis, vulgo: Vona verschloss- 
nen Frauenzimmer der Hebraer und G riech en. 	Budissae, 1717. 	12 0. 

' 

Prgtbd. 	Stoeill. - 25 
21 Buxtorf, Joh. 	Concordantiae Bibliorum liebraicae et ehaldaicae ed. 

B. BAER. 	2 vol. in 5 part. 	Stettini, 1861-2. 	4°. 	..(8 Re.) 5 --- 
22 Dissert. de 	 divortiis. 	Acced.: Is. sponsalibus et 	 ABARBANEL: De 

Excidii 	poena. 	Basil, 	1652. 	4°. 	Angebunden: 	Liber 	Cosri. 	Rec. 
J. Homily. 	Basil., 1660. 	Jedoelt fehlen Titel und das erste Blatt 
der Dedicatoria desselben. 	Frzbd. -Sehiines Exemplar. 2 ---- 

23 - Institutio epistolaris hebraica. 	Basil., 1610. 	8°. 	Selten. 1 15 
24 theologica. 	Acc. - tr,......p 	to 	sive 	eatalecta philologico- 	 mantissae 

virorum celeberrimorum. 	Basil., 1707. 	80. - 25 
25 Synagoga 	de Judaeornm fide, 	 Basil., judaica, 	 ritibus, ceremoniis. 

1712. 	8°. 	Cart. - 15 
26 Synagoga Judaica, das ist Juden Schul 	darinnen der - 	 : 	 ganz jfidische 

Glaub und Glaubensubung mit alien Ceremonien etc. erklfiret, item ein 
aussfiihrlicher Bericht von threw zukiinfftigen Messia: snmpt einer Dis- 

	

putation eines Alden wider einen Christen, 	Getruckt au Basel, Seb.. 
Henriepetri 1603. 	8. 	Das Titelbbitt unterlegt. .- 20 

97 -- ideal. 	Basel, 1643. 	8°. 	Prgtbd. - 15 
28 Bynaeus, A. 	De ealceikollebraeorum. 	Ace. Somnium de laudibus cri- 

tices. 	Dordraci, 1682. 	12°. 	Mit Kpfrn. 	Prgtbd. ...... 20 
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29  Carboni, Fr., Le pitighe dell' Ileln•aismo, col Mine delle piit pretiose 
Wgr 

(tontine d'antichi seritturi eattolici, hebreie gentili. 	Venetia, 1674. 	80. - 
30  Carpzov, Joh. Gott]. 	Apparatus Itistorieo- (linens antiquitatunt sacri 

codieis 	et 	gentis 	llebraette. 	CUM 	811110'ali011iblIS 	ill 	Tu. 	Goonwint 
MosEN 	et 	AAttornint. 	Fraiiciy'art/ti et Lipsiac, 	1745. 	4°. 	Unbesehn. 

12 

Mit Purtr. 	 1 
31  Catalogus Bibliotheette Bodleianae vodka))) 	manuseriptortnn 	orienta- 

limn videlicet hebrait•orum , chaldaicorttm, syriacorunt, 	itethiopicorum, 
arithicorum , 	persicortint, 	tureieorum, 	copticorunique a Utit 	confeettis. 
Oxanii, 1787. 	Fol. 	(I' 1. 	10 s.) 	 3 

10 

15 
32  Catalogus codieum matinscriptorum orientalium Bibliothecac Bodleianae 

pars secunda arabicos complet•tens. 	('onfecit ALEX. Nicota.. 	Editlo- 
nem absolvit et catalog= thiamin) alitpiatenus emendavit E B. Pussy. 

- 

0.Gotiii, 	1535. 	Fol. 	 5 
33 Catalogus librorum hebraeor. in Bibliothecit Bodleiana iussu etn•atorum 

digessit et notis instruxit M. STEINSCIINEIDER. 	Berolini, 1852-60. 	40. 

- 

(CXXXII. et 3304 col.) 	 33 
34  Catalogus conspectus codd. mss. heir. in Bibliotheca Bodleiana. Ap-

pendinis instar ad catalog= librorum et mss. hebraeortun sub anspiciis 

10 

curatorum digessit M. STEINSCHNEIBER. 	Berolini, 1857. 	40. 	 1 
35  CattenbUrch, 	Adr. 	Syntagma 	sapientiac 	Mosaicae. 	Amstelailmni, 

1737. 	40. 	• 	 - 
311  Cecchetti, Jo. Cl. 	Dissertationes quibus Judaeortnn emotes fats:nine 

de promisso .sibi Messia pritejudicia refelluntur. 	Mediae, 1750. 	40. 

- 

12 

Pryttal. 	 - 
37  Chronologia Ilebraeortun major quite „Seder olam rabba" inseribitur, 

15 

	

interprcte Cit.n. GENunaminit, theol. Parisiensi. 	Paris/is, 1578. 	So. 	1 
38 Cohen, S. J. 	Ilistorisch - kritische Darstellung 	des jadischen 	Gottes- 

dienstes nod dessen Modilikatione», von den illtesten Zeiten an, his auf 

10 

,auto 'rage. 	Leipzig, 1819. 	80. 	Ilfrzbd. 	 1 
39 Conforte, Rabbi David. 	Liber Dore ha-Dorot, denuo edidit, textual 

emendavit, introductionem notes, indices adjecit D. CAgBEL. 	Berolini, 
1846. 	4°. 	(1 Re. 10 'Pp) 	 _ 

40 Conring, H. 	De nummis Ebraeorum paradoxa. 	Ace. eiusdem De Re- 
publica Ebraeorum exercit. ac de initio anno sabbatici et tempori messis 

- 

15 - 

Ebr. comment. 	 flelmst., 1675. 	4°. 	 - 15 
41 	-- Hem 	Priftbd. 	 , 	 - 
42 da Costa, 3. 	Israel 	and die Volker. 	Geschiatte der Juden his auf 

20 

unsere Zeit. 	A. d. Hull. V011 K. MANN. 	Frankfurt a. /IL, 1854. 	80. 	- 
43 van Dale, Ant. 	Dissertationes de origine •ac progressu idololatrine et 

superstition= : de vera an falsa prophetia uti et de divinationibits ido- 

10 

lolatricis Judacortun. 	Amsteloilana, 1696. 	40. 	 1 

	

4  4 Dale, R. W. 	The Jewish Temple and the christian Church 	A series 
of 	discourses 	on 	the 	epistle 	to 	the 	Hebrews. 	London, 	1865. 	8°. 

:- 

Larndtal 	(7 sh. 6 d.) 	 1 
45 Dassovius, Th. 	Antiquitates liebraieae quam plurima, utriusque foe- 

5 

deris loca tlifficiliora illustrantes. 	Ace. Jo. FABRIC!' notitia scriptorum 
qui 	antiquitates 	liebraicas 	illustrant. 	 flafniae 	et 	Lipsiae, 1742. 	S0. 

• 

Prytkl. 	Etwas wassegt. 
46 Depping, G. B. 	Les Juifs dans 

- 
le 	moyen 	age. 	Essai 	historique. 

15 

Paris, 1834. 	8°. 	• 	 1 
47 Difesa contro 	gli 	attacchi 	fatti 	alla 	nazioni ebrea net libro intitolato 

10 

„Della influenza del Ghetto nello 

	

48 La difesa de' 	lilivi santi c della religione 
zioni 	e 	vatic 	dicerie 	del 	Sig. di 

stato." 	Paria, 1784. 	S°. 	- 
giudaica contro 	le imputa- 

Voltaire. 	Trad. dal]' francese. 	Ve- 

10 

nezia, 1770. 	40, 	Cart. 	 • 	 - 

49 Du-Coutant de la Molette. 	Trattato .sopra la poesia e la musics 
degli Ebrei , 	it qual serve d'introduzione a' Salmi. 	Tirato dal franc. 

10 

da G. A. CoitNAnci. 	Venezia, 1788. 	8°: 	 - 
1* 

20 
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50 Dumor, C. 	De sebolis et acadenilis veterum Hebraeorum dissertatio.
4947: 

• Wireeburgi, 1782. 	4°. 	 - 10 
51 Eisenlohr. 	Das Volk Israel tinter der Herrsehaft der Konige. 	Thl, I. 

Leipzig, 1855. 	8°. 	(1 4) 	 - 20 
52 Eisenmenger, S. A. 	Entdecktes Jadenthum, oder grundliclier and 

wahrhaffter Bericht, welchergestalt die verstoekte Juden etc. 	2 Title. 
Konigsberg, 1711. 	4°. 	 4 - 

53 Ethridge, J. W. 	Jerusalem and Tiberias;* Sora and Cordova. 	A 
Survey of the relig. and scholastic Learning of the Jews; des. as an 
Introd. 	to 	the 	Study 	of Hebrew 	Literature. 	London,' 1856. 	8°. 
Lumdbd. 	(7 s. 6 d.) 	 1 10 

54 Ewald, H. 	De feriarum Hebraeorum origine ac ratione. 	Gottingae, 
1841. 	4°. 	32 pg. 	 - 6 

55 Fagius, Paulus. 	Sententiae vere elegantes, piae, mireque, vet. He- 
braeorum quas ritu; ,p-i3 id est Capitula nominant. 	Isnae in Algauia, 
1541. - 	Ejusdem. 	Exegesis sive expos. dictionmu hebraicarton in 4 
capita Geneseos. 	Isnae, 1542. - Eliia Leeita. 	Opusculum reeens he- 
braicum, cui tit. fecit -awn id est, Thiebites, per P. VACUUM latinitate 
donatum. 	Isnae, 1541. 	4°. 	 . 	5 - 

Selioues Exemplar dicier 3 Mir aeltenen Werke. 	 • 
56 Feuillade, P. 	Examen crit. du Judaism et du Malmmetisme. Paris, 

1821. 	8°. 	 - 15 
57 Fischer, St. L. B. 	De caeremonialibus praeceptis Israelitico populo 

praescriptis exercitatio. 	Romae, 1780. 	4°. 	Prgtbd. 	 - 15 
58 Fleury. 	Moeurs des israelites et des clirCtiens. 	Nouv. edit. 	Lyon, 

1829. 	8°. 	 - 10 
59 Le 	Paris, 1854. 	12°. 	6r. - 	mettle. 	 - 10 

Costumi degl' Israeliti, 	de' Cristiani. 	2 	in 1 vol. 	Vole.- - 	 e 	 part. 60 
15 , zia, 1776. 	12°. 	Hldrbd, 	 , 	 - 

61 Costumi degl' Israeliti, 	 it 	di una semplice - 	 ne' quali vedesi 	modello 
e sincera Politica per lo governo degli Stati e per Is Riforma de' Co- 
stumi. 	Trasport. dal francese da SELVACIOIO CANTURANI. 	2 vol. 	Ve- 
nezia, 1789. 	8°. 	Ppbd. 	 - Hi 

62 Lo stesso. 	Perugia, 1833. 	12°. 	 - - 6 
Frankl, L. A. 	Nach Jerusalem! 	Reise in Griechenland, Kleinasien, 63 
Syrien, Paliistina. 	Ins Ebriiische iibersetzt von M. E. STERN. 	Wien, 
1860. 	8°. 	 - 25 

64 Gajo, Barth. 	Epitome hist.-chronologica gestorum omnium patriarcha- 
rum , durum, indicum, regum et pontificum populi bebraiei ab Adam 
ad Agrippam usque iuniorem, propriis uniuscuiusque iconibus aucta et 

. 	illustrata. 	Opus universum in were 111C2.  SUM. 	Romae, 1751. 	Fol. 	Un- 
beschnitten. 	SchiMes Exemplar dieses ens 103 Kupfertafeln bestehenden 
Werkes in schonen Abdriieken. 	 3 - 

65 Geiger. 	Der Hamburger Tempelstreit. 	Breslau, 1842. 	8°. 	-- 5 
66 Gesenius, W. 	Carmina samaritaua. 	Lipsiae, 1824. 	4°. 	Alit 1 Kpfrt. 

(1 y, 4) 	 - 15 
67 Idem. 	Londini 	Gothanis 	1. 	40. 	24 Fag. 	Mit 1 et 	ed. s. 	et a. 

Kupfer. 	 - 15 
68 De Sumaritanorum theologia ex fontibus ineditis commentatio.' Fla-- 

lee, 1822. 	4°. 	46 pg. 	 - t l 10 
69 Ghillany, F. W. 	Die Menschenopfer der alten Hebraeer. 	Eine ge- 

sellielil. Untersuchung. 	Nurnberg, 1842. 	8°. 	(22/5  Mk) 	 1 10 
70 Goeree. 	De Republyk der liebreen of Gemeenebest ileeJoden onder 

de Wet der Cerernonien en Dicnstbaar Jerusalem. 	Amsterdam, 1700. 
8°. 	Mit Ken. 	Prganl. 	 - 15 

71 Graetz, H. 	Gesehichte der Jutlen vom Untergang des jiid. Staates bis 
aunt Abschluss des Talmud. 	Berlin, 1853. 	8°. 	(2% 8,J61 ) 	 1 20 
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72 v. Gumpach, J. 	Ueber den altjiidischen Kalender znnichst in seiner 
Beziehung zur neutestamentlichen Geschichte. 	Briissel, 1848. 	gr. 8°. 
(4 *) 	Lwndbd. 2 -- 

73 Guthrie, W., und J. Gray. Geschichte der Juden. 	Nach dem Engl. 
von Olin. G. HEYNE. 	3 Bde. 	Wien, 1792.- 	8°. 	cart. 1 10 

74 Guttenstein, B. F. 	Die poetische Literatur der alien Israeliten. 	Mann- 
heim, 1835. 	kl. 8. 	120 pg. - 6 

75 Hackspan,. Th. 	Miscellaneorum sacrortnn libri II. 	Quibus acc. ex- 
ercit. de Cabbala Judaica. Altendorf, 1660. - A. Pn. HERWART. Pauli 
Raptus exhibits. 	Martisb., 1671. - G. VULPINUS. 	Analysis Vaticinii 
Jacobaei. 	Berol., 1663. - J. KRASKE. -Psalmus gradunm XIV (in or- 
dine CXXXIII.) expositus. 	Francof. 1659. 	kl. 8°. 	Prgani. - 20 

76 -.-,2r -12, ma- hoc est, Constitutiones servi Hebraei ex scriptura et rab- • . 
binorttm monum. coll. a J. C. MIEG. 	Ilerbornae, 1735. 	8°. - 12 

77 Hamaker, H. A. 	Aanmerkingen over de •Samaritanen. 	Leyden, 1834. 
8°. 	Mit 1 Facsimile. - 10 

78 Hartmann, A. Th. 	Die Hebriierin am Putztische und als Brant. 
3 Bde.. 	Amsterdam, 1809-10. 	8°. 6 .___ 

&la eaten. 
79 Hegesippus. 	De 	bollo jmlaieo 	et 	urbis Hierosolymitanae 	excidio 

libri V. 	Ed. cum scholiis per C. GUALTUERUM. 	Coloniae, 1575. 	8°. 
Prgtbd. - 20 

80 - Historia tra i christiani scrittori antichissimo do le ualorose iprese 
fatte da giudei no l'assedio di Gierusaleme etc. 	Breve somma del me- 
desimo di quanto 6 compreso ne l'opera. 	Trad. per P. LAURO. 	Vene- 
tia, 1544. 	8°. 	Prgtbd. - 20 

81 FiintY Mellor von verhergung der stat Hierusalem vnd aussreyttung - 
der Juden so zu rach dem vergossnen blut Jhesu Christi vusers Herrn/ 
von 	Tito 	vnd 	Vespasiano 	beschehen 	ist. 	Strassburg , 	1532. 	Fol. 
Etwas stockflechig. 1 10 

82 v. Herder, J. G. 	Vom Geist der Hebritischen Poesie. 	3. mit Zusitzen 
verm. Ausg. von K. W. JUST'. 	2 Thle. 	Leipzig, 1825. 	8°. 	(4 .) 1 20 

83 -- -- Aelteste Urkunde des Menschengeseblechts. 	2 Title. in 1 Bde. 
Rign, 1774-76. 	4°. 	Ppbd. 1 10 

Uubeschn. Orig.-Ausgabe.  
84 Herzfeld, L. 	Geschichte des Volkes Jisrael von der Zerstorung des 

ersten Tempels bis zur Einsetzung des Makkabilers Schimon. 	Braun- 
schweig, 1847. 	8°. 1 10 

85 Das 	Deutsche 	in 	der Liturgic" 	der Braunschweiger Synagoge. 
Braunschweig, 1843. 	8°. 	(25 Ngr.) - 10 

86 - 	r:-:;',; (Gabe fiir das Gedichtniss). 	Nordhausen, 1861. 	8°. 1:-:i! - 6 
Hess, J. J. 	Geschichte der Israelite!' vor den Zeiten Jest'. 	12 Thle. 87 

Zilrich, 1776-88. 	8°. 	(10 .x) 	Ilfrzbd. 2 15 
88 The History of the Jews. 	3 vols. 	London, 1830. 	kl. 8°. 	Laundbd. 

Mit Karten. 	(15 s.) 2 --- 
89 Hoffmann, Chr. 	:'`j4.3 	'2,2,V 	Umbra in Luce: sive consensus et 

dissensus religionum profanarum, Judaismi,Samarit., Muhomm., Gings- 
Chanismi, etc. cum veritate christiana. 	Je nae, 1667. 	4°. 	Mit Holz- 
schnitten. - 20 

90 Hofmann, 3. Ch. K. Aegyptische und israelitische Zeftrechnung. Nord- 
lingen, 1847. 	8°. - 8 

91 Holdheim, Sam. 	Geschichte der Entstehung und Entwickelung der 
Jiidischen Reformgemeinde. 	Berlin, 1857. 	8°. 	br. 	 -- 15 

92 Jiidische Glaubens- und Sittonlehre. 	Berlin, 1857. 8°. fir. (15 Sgr.) - - 6 
93 - - Moses Mendelsohn und die Denk - rind Glaubensfreiheit. 	Berlin, 

1859. 	8°. 	br. 	 - 
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4: No 
94 Hottinger, J. H. Juris Hebraeortim leges CCLXI. Jutita Nop.o4catac 

mosaico ordinem, atqtte seriem depronnae, et ad Judaeorum mentem. 
Tiguri, 1655. 	4°. 	Prgtbd. - 25 

95 Houtuyn, A. Monarchic, Hebracorum. Luyd. Blow., 1685. 16°. Curt. - 10 
96 Hurwitz, H. Sagen der Ebraer. Aus den Schriften der alien ebraischen 

Weisen heransg. 	Nardlingen u. J. 	8°. 	(20 Ngr.) - 10 
97 Jacob ben Ascher. 	t-,--,t; :::.-• N Quatuor ordines. 	Instituta et loges 

Judaeoram cum commentariis Jos. KAno 	et aliortun. Ilebr. 	4 vol. 
Konigsberg, 1862. 	Fol. 	hr. - - 

9t3 Jacob de Leeuw. 	Sepher mischkeboth haraim , d. i. das Bach von 
den Zelten der Hirten (Commentar zu dem talmudischen Tractat Sab- 
bath.) 	(In hebriliseher Sprache.) 	8'. 	Leiden, 1863. 	(51/3  Re)) 2 20 

99 Jacoby, B. 	Beitrage zur LO-"sung 	der 	Judenfrage 	in 	Preussen. 	I. 
Leipzig, 1858. 	8°. - 6 

100 Jahrbuch fur Israeliten 5618 (1857-58.) 	Hrsg. von J. WERTDEIMER. 
Nene Folge. 	Jahrg. IV. 	!Viet:, 1857. 	8°. 	(2/3  me.) - 12 

101 jabrbuch far Israeliten auf this Jahr 1843 (5604) 1844. 	lIrsg. volt 
Bvscn. 	Jahrg. 2. 	Wien, 1843: 	8°. 	cart. 	( 2/3  14,.) - S 

102 Janssen, A. 	Judenlieder. 	Oldenburg, 1846. 	8°. - 8 
103 Ikenius, C. 	Antiquitates 	hebraicae 	secundum 	triplicem Jadaeortnn 
• statum, ecelesiasticum, politicum et oeconomicntn. 	Brentae, 1741. 	80. - 10 
104 Imbonatus, C. 3. 	Bibliotheca latino-hebraica, sive de seriptoribus 

latinis, 	qui ex diversis nationibtts contra Judaeos scripsere. 	Bomar, . 1694. 	Fol. 3 -- 
105 Ingraham, J. H. 	Der Furst aus David's Haase oder drei Jahre in 

der heiligen Stadt. 	Aus dem Engl. von A. 13Enzu. 	Braunschweig, 
1858. 	8°. 	(12/3  R,.) -. 15 

106 Dasselbe. 	 Mit 9 &Mist. 2. Ala 	Braunschweig, 	1861. 	8°. 
(1 2/3  Re.) - 20 

107 Insehriften des alien jiidischen Friedhofs in Wien. 	Beitrag z. Alter- 
thumskunde Oesterreielts von L. A. FRANKL. 	Wien, 1855. 	80. - 15 

Nicht im Buchhanclel. 
108 Josephus, Flavius. 	Opera omnia gr. et lat. ed. notis illustravit JOA. 

RUDSONES. 	2 vol. 	Oxonii, 1720. 	Fol. 	Prgtbd. 5 -- 
&hones Exemplar. 	„Edition belle et corrode." 	Brunet. 

109 Idem. 	Gr. et Lat. Interpr. GELENIO, 	AQI'll.. et ERASAIO •RUFINO 
ROTTERD. 	C0/07tiaC, 1691. 	Fol. 1 15 

Vermehrter Abdruck der null dem Meer. der 11eideiberger Bibliothek veraumaltetee 
Ansimbe von 1611. - Weigel: 6 Thin 

110 Idem latin. Interpr. Rurriso Presb. et ERASAIO ROTTaltb. COI. Agr. 
1524. 	Fol, 	libfrzbd. 	Alit zaldr. Vignettes. 	Titel beschibligt. - 25 

111 Idem. 	Eadem editio. 	Coloniae, 1534. 	Fol. 	cart. - - 25 
- Hem lat. cum chronologia ad caput uniuscuinsque folii , cum ex 
veteran 	tum 	reeentiorinn 	scriptorum 	commentariis 	etc. concinnata. 

112 

Poll:copra, Sig. Feyerabendt, 1580. 	Fol. 	Ppbd. 	Alit Holzschnitton. 1 10 
113 1 10 Idem 	 Lugduni, 1546. lat. 	2 vol. 	 8°. 	Ppbd. 
114 

- 20 

De bello 	 Ejusdem 	 libri - 	Judaico libri septem. 	contra Apionem 
duo. 	De imperict rationis: sive de Machabaeis liber anus. 	Lugduni, 
aped Gryphium, 1539. 	8°. 	Ilfrzbd.  

115 - De antiquitatilas Judacorum libri X posteriores. 	Lugduni, 1539. 
8°. 	Prgtbd. - 10 

IN; - Delle antichitit a guerre giudaiche. 	Traci. in Ital. per M. PIETRO 
I. 1.0110. 	2 part. in 1 	vol. 	Vene:ia, 1670-1. 	4°. - 20 

117 Llt stessa traduzione. 	Venezia, 1727. 4°. Alit zahlr. Ilatzschn. - - 1 10 
11 8 Lo 	stesso. 	12 part. in 3. vol. 	Venezia, 	1788. 	80, 	flit 	autz.. - 

schnitten. 	curt, - 25 
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119 Josephus, Flavius. 	Delle guerre do Giudei, la ossidion 	destruttion 
de Gierusa14. 	Veneggia, 1535. 	8°. 	Prgtbd: 	Wassoll. 	• 	- 15 

120 	Lo stesso, 	Veneggia, 1541. - 8°. 	Ldrbd. mit Goldselinitt. 	- 15 
121 	Geschlecht vnd Herkommcn - etc. - Historia/vom Jiidischen Krieg/ 

vnd der Statt Jerusalem zerstorung. Item: Vom alten Herkommen 	- 
der Eiden. 	Frankfurt a. M., Gedr. durch G. Raben, S. Feyerabend / 
und W. Hauen Erben, 1569. 	Fol. 	Mit Ilolzschnitten. 	 1 10 

lleinem Exemplar fehlt der Haupttittel, such ist das letzte Register defect. 	Ge- 
seh:itzt mogul der vielen fiolzsehnitte, linter denen.24 von Just AMMAN. 

122 	Alterthiimer; - 	 wie such Krieg der Juden mit den Romern; des- 
selben Leben; sammt alien iibrigen noch vorhandenen Werken, etc, 
hrsg. von J. B. OTT. 	6 Thle, Zurich, 1735. 	8°. 	Frzbd. Mit Holzschn. 	1 -- 

123 Josephus Gorionides, sive J. Hebraicus, juxta Venetam editioneth, 
latine versus a J. T. BREITEI A OPT. 	Gothae, 1707. • 4°. 	Portr. 	Ppbd. 	2 - 

124 1st kein Arzt da? oder Israel und dessen Propheteu. 	Von hum,. 
Hamburg, 1859. 	gr. 8°. - 10 

125 Die Juden und der deutsche Staat. 	5. Anti. 	Hamburg, 1862. 	8°. 	- 6 
126 Justi, R. W. 	Blumen althebraischer Dicbtkunst. 	Giessen, 1809. 	8°. 

(Asher 7 s. 6 d.) 1 - 
127 Kayserling, M. 	Menasse ben Israel. 	Sein Leben and Wirken. Ber- 

lin, 1861. 	8°. 	( 2/3  Re..) - 10 
128 Klee, R W. 	Ueber die Emancipation 	der Juden. 	Magdeburg, 

1847. 	P. - 4 
129 Kohn, S. 	De Pentateucho samaritano ejusque cum versionibus, anti- 

(lids nexu. 	lVratislariae, 1865. 	8°. 	 - 20 
130 Kompert, L. 	Neue Geschichten aus dem Ghetto. 	2 Bde. 	Pray, 

1860. 	8°. 1 5 
131 Kranold, J. Th. K. 	1)e anno Hobraeorum jubilaeo. 	Gott., 1837. 

40. 	Gekronte Preisse/trift. - - 10 
132 Kurtz, J. H. 	Das Mosaische Opfer. 	Beitrag zur Symb. des Mosai- 

schen Gunn& 	Mitau, 1842. 8°. 	Lumdbd. 	 - 15 
133 	Dasselbe. 	Mitau, 1862. - Gr. 8°. 	(2 Sig.) 	 - 25 
134 Lampejanus, S. 	Osservazioni sulla cronologia degli autichi Ebrei, 

Egizzj, Caldei, Greci e Latini ed Esame intorno .1a loggia, de it loro 
anni, mesi, 	giorni ed ore con una dissertazione intorno ad alcuni 

"monttmenti 	antichi , 	i 	quail supplirono alla maneanza delle lettere. 
Dresda e -Lipsia, 1737. 	8°. 1 - 

135 de Lavaur. 	Storia della favola confrontata coils storia santa ore si 
dimostra, the le pia celebri favole, it culto ed i misterj del pagane- 
simo non sono altro, cho copie alterate delle storie, degli usi a delle 
tradizioni degli Ebrei. 	Trasp. dal franc. 	2 vol. 	Venezia, 1736., 8°. 	- 10 

136 	La stessw. 	2° edit. 	2 vol. 	Ibid., 1753. 	8°. 	 - 20 
137 a Lent, Joa. 	trn-rs trl'Ir'," 1.:1) rtnr.x sive 	de moderna theologia ju- 

daica. 	Ilerbdrnae, 1694. 	8°. Prytbd. 	 - 10 
138 Leon, S. 	Beitrage zur Kritik der Reformbestrebungen in der Syna- 

goge. 	Stuttgart, 1841. 	8 °. - 3 
139 Levy, M. A. 	Don Joseph Nasi, Herzog von Naxos, seine Familie etc, 

Breslau, 1859. 	8°. - 10 
140 Lewin.' Ritualgesetze der Juden. 	Berlin, 1778. 	8°.' 	Ppbd. 	- 6 
141 Lewin, Th. 	The Siege of Jerusalem by Titus. 	With a Journal of 

a recent visit to the Holy City, etc. 	London, 1863. 	Gr, 8°. 	Mit 1 
Karte und Plano,. 	Idendll. 4 15 

142 Leydekker, X. 	De 'Republica Hebraeorum libri XII, porro Antiqui- 
bites Judaeorum contra Burned telluris theoriam. 	Amstet. 1704. 	Fol. 
111bpytbd. 	Sehones. Expl. 3 - 

143 ---- Idem et De varia reipublicae Hebracorum state libri 1X theolo- 
gici, philologici, hist. 	2 vol. 	Amstel. 1704/10. 	Fol. 	Ilibprgtbd. 	3 20 
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144 Leydekker, M. 	Idem. 	Mit L's. Portr. von G. VALOR. 	Hlbprgtbd. 	4 - 
145 Lowengard, M. 	Jehova, nicht Moloch, war der Gott der alten He- 

brier. 	Berlin, 1843. 	8°. 	 - 3 
146 Auch einige Worte fiber das neue Gebetbuch im Hamburger Tem- 

pel. 	Tubingen, 1842. 	8°. 	 - 3 
147 Lowositz, J. B. 	Jiidische Absonderung! 	Erwitgung einiger Beden. 

ken gegen die „Emancipation der Juden.,, 	Kiinigsberg, 1842. 	8°. 	- 3 
148 Eabbinerwahl 	Zur Aufklitrung fiber die dabei - 	 vertretenen relig. 

Interessen. 	Breslau, 1839. 	80. 	 -- 3 
149 Lowth, R. 	De sacra poesi Hebraeorum praclectiones Oxoniae habitae. 

Edid. J. to:MICHAELIS. 	2 partes in 1 vol. 	Goett., 1770. 	8°. 	Illbfrzbd. - 25 
150 Lundius, Joh. 	Die alien judischen Heiligthiimer,  , Gottosdienste und 
• Gewohnhciten. 	Hamburg, 1704. 	Fol. 	Mit Kpfrn. 	Frzbd. 	Selten. 	2 - , 
151 7'1;tEl =IN 3n:tz 'milt. 	Hebritisches Gebetbuch fur 	rrrvrt 	ztv+, 	:cr, 

my•lay, rvint, mit deutscher Uebersetzung in rabbinischer Schrift. 4 vol. 
Luneville, 1797. 	40. 	Ppbd. 	 " 3 - 

Schilnes Exemplar. 
152 Mainionides, X. 	nu mg nnt rilz7;r:. 	Tractatus de Vacca Rufa. 	Lati- 

nitate donatus et subjuncta ampliore huius ritus explicatione illustra- 
tus ab A. C. ZELLER°. 	Amstelaedami, 1711 	8°. 	 1 10 

153 Marcard, H. E. 	Lieber die Moglichkeit der Juden-Emancipatton im 
christl.-german. Staate. 	Minden und Leipzig, 1843. 	8°. 	 - 5 

154 Margaretha, A. 	Der gantz Jildisch glaub mitIsampt ainer griind-
lichen vnd warhafften anzaygunge/Aller Satzungen/Ceremonien / Ge-
betten / Haymliche vnd offentliche Gebreiich / etc. *Augspurg / H. STEY- 
NER / 1530. 	4°. 	25 Bogen mit Holzschnitten. 	Etwas wurmstichig. 
Erste Ausgabe. 	 1 15 

155 Mauritius, M. 	Tractatus philologicus 	de sortitione voterum , He- 
braeorum imprimis, ex S. scriptura, Talmude, paraphrasibus et coat- 
mentatoribus congestus. 	Basileae, 1692. 	80. 	 --- 20 

156 Medices, Sixtus, theol. Domin. 	De foenoro Judaeorum libri • tres. 
Oratio de ingenio 4heologicis facultatibus excolendo. 	Venetiis, 1555. 
4°. 	Prgtbd. 	 - 20 

157 Medici, P. 	Riti a costumi degli Ebrei, confutati da P. Medici. 	Coll' 
aggiunta di una letters all' universale del Giudaismo, compilata colle 
riflessioni di Ntcc. STRATTA. 	Venezia, 1781. 	80. 	Illbfrzbd. 	- 12 

158 Lo stesso. 	Venezia, 1788. 	8°. - 	 __. 12 
Meier, E. Die Form der hebritischenPoesie. Tiebingen,1853. 8°. (21 'kr) - 159 8 

160 Meyer, M. rynctrr tv-,at sive de Masora sive de critica sacra Ebraeorum. 
Wittenberg s. a. (1670). 	Angeb.: PFEIFFER, ANG. 	Exercitationes bibli- 
cae. 	1Vittenberg, 1670. 	1 vol. 	4°. 	Illbfrz. 	Stockfleckig. 	 1 - 

161 Michaelis, J. D. Spicilegium Geographiae Hebraeorum exterae. 2 vol. 
Goett., 1769-80. 	8°. 	Frzbd. - Angeb.: J. R. FORSTER. 	Epistolae. 
Gate., 1774. 	4°. 	Cart. 	Selten. 	Nutt.: 10 sh. ohne Forster. 	2 10 

162 Midrasch Rabboth. 	Pentateuchus et Megilloth cum commentariis. 
Hebr. 	2 vol. 	Stettin, 1863. 	Fol. 	 3 10 

163 Millius, D. 	De modis loguendi et disputandi formiis talmudicis liber 
singttlaris. 	Traj. ad Rh., 1728. 	8°. 	 1 - 

164 Modena, L. 	Historia de' riti ebraici. 	Vita e osservanza degli Ebrei 	' 
di guesti tempi. 	Modena, 1728. 	12°. 	 - 10 

' 165 Moldenhauer, J. H. D. Einleitung in die Alterthamer der Egyptier, 
Jiiden, Griechen und Romer. 	Konigsberg und Leipzig, 1754. - _I./ r- - 
selbe: Einleitung in die Alterthiimer der Perser. 	Konigsb. U. Zeipzig, 
1754. 	EL 8°. 	 filbfraid. 	 - 

''' 

15 
166 National-Gesiinge der Hebr'aer. 	Neu fibersetzt und erqutert von K. 

W. JUST'. 	Marburg, 1803. 	8°. 	Cart. 	 - 15 
167 Nicolai, Joh. 	De sepulcris Hebraeorum. 	Lngdun lfataeorum, 1706. 

4°. 	Mit Kpirtfin. 	Frzbd, 	Iliibseltes Exemplar. 	 - 25 
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168 Nicolai, Joh. 	Idem. 	Br. 	Unbeschn. 	Theilweise stockfl. - 15 
169 Nicolas, N. 	Des doctrines religieuses des Juifs pendant les deux 

sleeks anterieurs h l'ere ehretienne. 	Paris, 1860. 	8°. 	(7 fr. 50 c.) 1 20 
170 Orazioni obraiche di rite spagn. cotidiane del sabbato e de' noviluni. 

Trad. di S. Rommistzi. 	Repubblica Ital. 	1802. 	8°. - 10 
171 Parchi. 	rrvi n*Irtt Caftor wa- pherach auct. Pharchi liber in quo de 

ritibus Terram Sancta's spectantibus nec non de geographia, antiqui- 
tatibus, nummis etc. eodem pertinent: agitur. 	Edidit textum, emend. 
et annotat. adjecit II. EDELMANN, 	Berolini, 1852. 	8°. 

. 

3 - 
172 Paulus Venetus, Marcus. 	De religionibus orientalibus libri III. 

' 	Acced. Haithoni Armetri 	historia orient. itemqtte ANDR. MULLER!, 
de Chataja disquisitio etc. 	Coloniae Brandenburg., 1671. 	4°. 	Mit - 
Kpfrtfln. 	S'tockfl. 1 10 

173 Perlenschniire (vr:e vr1-17) Aramilischer Gnomen und Lieder. 	Mit 
Erlauterung und Glossar von J. FensT. 	Leipzig, 1836. 	8°. - 25 

174 Penes, Jos. Meletemata peschithoniana, dissertatio. Breslau, 1859. 8°. - 15 

	

175 Petrobelli, 0. 	L'ebreo convinto. 	Cioe breve raccolto d'efficacissime 
raggioni fondate nella• sacra scrittura, & auttorith de Rabbini. 	Vene- 
tia, 1642. 	4°. 	Etwas fleckig. 1 10 

176 S. Petrus Hispanus. 	Militia celeste del pie della rosa fragante , cont. 
le vice e prodezze de gli illustrissimi patriarchi e principi del popolo 
Hebreo. 	Trad. D'ALFONSO DE ULLOA. 	Venetia, Sessa fratelli, 1556. 
8°. 	Prgtbd. .- 20 

177 Pfeiffer, Aug. Friedr. 	Ueber die Musik der alien Hebriter. 	Er- 
Images, 1779. 	4°.' 	Cart. - 20 

178 Philippi, F. 	Atrium Hebraicum, odor grammatische Vorschule fur 
das exegetisch-dogmatische Studium der Schriften des alien Bundes. 
Neustadt a/ Orla, 1826. 	8°. 	(11/, 84) - 15 

179 Philippson, G. 	Die Judenfrage von Bruno Bauer. 	Dessau, 1843. 8°. - - 3 
180 Philippson, Ludw. 	Eleinos 	israelitisches 	Gesangbuch. 	Leipzig, 

1855. 	80. - 4 
181 	Siloah. 	Eine Auswahl von Predigten 	Barachtungen fiber - 	 nebst 

- 10 die Unsterblichkeit der Seele. 	Dritte Sammlung. 	Leipzig, 1858. 	8°. 
182 Philomusus, P. Tractatus de origine Hebraeorum eorumque regimine. 

Venetiis, 1588. 	4°. - 10 
183 Pleyte, W. 	La religion des Pre-Israelites. 	Recherches sur le Dieu 

Seth. 	Utrecht, 1862. 	8°. 	Mit 10 Epfrtfin. 1 10 
184 Pocockius, E. 	Notae• miscell. quibus Porta Mosis sive praefationes 

Mosis Maimopidis in libros Mischnajoth olim stipata prodiit. 	Cura- 
vit CsIt. REINEOCIUS. 	Lipsiae, 1705. 	4°. 1 - 

185 Poujoulat. 	Histoire de Jerusalem. 	Tableau religieux et philosophique. 
Ire ptie. depuis Moise jusqu'it Jesus-Christ. 	2 vol. 	Brux., 1842. 	8°. - 20 

/86 	Storia di Gerusalemme da Mose fine ai 	nostri. 	2 - 	 giorni 	vol. 
Venezia, 1842-43. 	8°. 	Mit vielen Kupfern. 	Illbfrz,bd. - '20 

187 Pulci-Doria, J. N. 	Hebraicarum antiquitatum opus. 	2 vol. 	Na- 
poli, 1784. 	40. 	Iildrbd. 1 15 

Bd. II etwas wurinstichig. 
188 Raphall, N. J. 	Post-biblical History of the Jews. 	2 vols. 	London, 

1856. 	8°. 	Lwndbd. 2 20 

	

189 Rask, R. 	Aeldrete Hebraiske Tidsreguing indtil Moses. 	Kjobenh., 
1828. 	8°. 	Mit 1 Karte. - 12 

190 	Die alteste hebritische Zeitrechnung bis auf Moses. 	Aus d. Dan. - 
- 10 von MOHNIKE. 	Leipzig, 1836. 	8°. 	Mit 1 Karte. 

191 Reay, S. 	Narratio 	de Josepho e sacro codice desumta. 	0.zonii, 
1822. 	8°. - 10 

192 Regis, Petr. 	Moses legislator s. 	De mosaicarum legum praestantia. 
Augustae Taurin., 1779. 	4°. 	 ..... 20 
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193 Relandus, H. 	Antiquitates sacrae flebraeorum. Ed. 1H. 	Traj. Bat,,* 

1717, 	120. 	Ppbd. 	 - 25 
194 -. Idem. 	Ed. IV. 	Traj. ad Rh., 1741. 	4°. 	Mit Ttlkpfr. Pgtbd. 	I - 
195 Idem. 	Notas et animadv. adj. J. E. RAU. 	Herbornae, 1743. 	8°. - 

, 	Hlbfrzbd. - 	 1 10 
196 	De 	templi Hierosolymitani in arcu Titiano Romae - 	spoliis 	 conspi. 

cuis. 	Traj. ad Rh., 1716. 	HI. 8°. 	Prgtbd. 	Mit vielen Kpfrn. 	- 15 
197 Repertorium far Biblische und Morgenlandische Literatur. 	Hrsg. von 

J. G. EICHUORN. 	18 TIle. in 9 Bdu. 	Leipzig, 1777-85. 	8°. 	4 -- 
198 Rhenferdius, J. 	De decem• otiosis synagogae in quibus Lightfooti, 

aliorunique sententiae do otiosis examinantur. Ejusd. Archisysynagogus 
otiosns, Aytokatakpitos. 	Franekerae, 1686-87, 	4°. 	Prgtbd. 	-. 25 

199 van Ronkel, S. J. 	Woordenboek der Eigennamen, near luanne eerste 
Spelling, met Beschrejving van de Personen, Landen en Plaatsen, in 
het oude Testament voorkommende. 	Groningen, 1835. 	80. 	1 10 

200 Ross, A. 	Der wunderwiirdige Juden- und Heiden-Tempel. 	Aus d. 
Engl. von D. NERRETER. 	Nurnberg, 1701. 	8°. 	Mit Kpfrn. 	Prgtbd. 	1 - 

201 de Rossi, J. B. 	Mss. codices hebraici biblioth. 	J. B. de Rossi, ac- 
curate ab eodem descripti et illustrati. 	Ace. Appendix qua continen- 
tur Mss. codices reliqui al. linguarum. 	3 vol. 	Parmae, 1803. 	80. 	3 10 

Asher Cat. 1866. 	I 1. 
202 -- De typographia hebraeo-ferrariensi commentarius historicus quo 

ferrarienses Judaeorum editiones hebraicae, hispanicae, iusitanae recen• 
sentur. 	Parmae, 1780. 	8°. 	 1  -- 

203 	De hebraicae typographiae 	ac 	Parmae, 1776. 	4°. - origine 	primitiis. 25 
204 	De 	 Hebrai- praecipuis causis et momentis neglectae a nonnullis 

carum litterarum 	disciplinae disquisitio 	elenchtica. 	August. Taurin., 
1769. 	40. 	 1 10 

205 Della vane aspettazione degli Ebrei del loco re Messia dal com- 
pimento di tutte le epoche. 	Parma, 1773. 	40. 	Brosch. 	Unbeschn. 	,- 25 

Selten. 
206 Saalschiitz, J. L. 	Archaologie der Hebriter. 	Thl. 1. 	Klinigsberg, 

1855. 	Gr. 8°. 	(2% Sly) 	 1 - 
207 Salomon, G. 	Selbst-Biographic. 	Leipzig, 1863. 	8°. 	 - g 
208 Samoje, F. A. 	Der Geist des mosaischen Gesetzes. - Berlin, 1847. 	8°, - 
209 Samuel, Rabbi. 	COtra Hebreos. 	Requisitioni profundissime et argo- 

menti snttilissimi del sapiente Hebreo maestro Samuel, per li quali 
se vede la fede Christiana esser (pa laquale hereditar fa la vera terra 
de promissione cioe sempiterna gloria. 	Venegia, N. Zoppino 	1535, 
12°. 	Titelbl. ?nit Holzschnittbordiire. 	 1 15 

Sehr selten. 
210 Schroeder, N. G. 	Comment. philol. - criticus de vestitu 	mulierum 

Hebraearum. 	Cum praefat. A. SCHULTENS. 	Lugd. Bat. 1745. "40. 
Hlbfrzbd. 	SchUnes Expl. 	 1 - 

211 Schudt, J. J. 	Prudentiae civilis et peritiae rei militaris exemplar vita 
Jephtae, Hebraeorum imperatoris; cum appendice epistolae et thesium 
philolog. ejusdem argumenti; nec non prolegomenis de Osoxpartct He- 
braeorum. 	Francol a. M., 1701. 	8°. 	Prgt6d. 	 1 - 

212 Schultz, E. A. 	Corniendium Archaeologiae Hebraeae. 	Ed. A. P. 
G. SCRICREDANZ. 	Dresdae, 1793. 	8°. 	Alit Kpfrn. 	Ppbd. 	- 15 2 913 Selden, J. 	De Anno civili et calendario veteris Ecclesiae seu Reit,. 
Jndaicae. 	Londini 1644. 	40. 	 - 20 

214 De jure naturali et gentium juxta disciplinam Ebraeorum libri VII. 	• 
Wittenbergae, 1712. 	40. 	Cart. 	 2 - 

215 -- Idem, 	Argent., 	1665. - J. H. HOTTINGER. 	Juris Hebraeorum 
leges CCLXI. 	Tiguri, 1655. 	4°. 	Prgtbd. 	 3 - 

De synedriis et 	 Hebraeorum. Francof., 216 	 praefeeturis juridicis veterum 
1696. 	40. 	HILprgtbd. 	 1 1 
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217 Selden, J. 	Uxor ebraica sett de nuptiis et divortiis ex iure civili i. e. 
divino et talmudic° vet. Ebracorum. 	Ejusd. de successioutbus ad leges 
Ebraeorum in bona defunctorum. 	Editio nova. 	2 vol. 	Franco!. ad 0., 
1673. 	4°. 	 - 	1 20 

218 -- Ideni liber. 	Ace. FAEs de jubileis Rom. Pontilicum. 	Helmst., 
1679. 	4°. 	Prgtbd. 	 2 - 

219 La Semaine Israelite. 	Entretiens de Josue liaddas avec sa famille 
stir les saintes-ecritures. 	'mite de Phebrett par ALEXANDER BEN BA- 
anon. 	5 vol. 	Paris, 1845-46. 	Gr. 8°. 	Mit 50 Tondrtieken. 	3 - 

220 Sessa, Jos. 	Tractatus tie Judaeis cortun privilegiis, 	observantia et 
recto intelleetti. 	ilugustae Taurin., 1717. 	Fol. 	Cart. 	 1 15 

221 Seyffarth, G. 	Summary of recent discoveries in biblical chronology, 
universal history and Egyptian archaeology, with special reference to 
Dr. Abbott's Egyptian Museum in New-York. 	Together with a trans- 
lation of the first sacred book of the ancient Egyptians. 	New  _Yor k., • 
1557. 	80. 	Ltedbd. 	 2 15 

222 Sigonius, C. 	De republica ilebraeorum libri VII ad Gregorium XIII 
Bononiae, 1582. 	8°. 	Prgtbd. 	 1 10 
- 	 1583. 	12°. - 223 	Idem. 	Spirae Nemetttm 	 Prgtbd. 	 1 

224 	ldem 	J. NICOLA!. 	Lugd. Bat., 1701. 	4°. 	Blbfrzbd. 	1 - 	ed. 	 . . - 
225 Soave, Franc. 	Storia del popolo Ebreo, ad use dells scuole. 	Mi- 

lano, 1832. 	80. 	 - 10 
225bi8 	Lo 	Milano, 	 Ppbd, - 	stesso. 	1834: 	40. 	 --- 15 
226 	Lo stesso. 	Torino, 1847. 	8°. - 	 --- 15 
227 Spencer, J. 	De 	legibus 	Hebraeorum 	ritualibus 	libri 	tres. 	2 vol. 

Hague Como., 1686. 	40. 	Prgtbd. 	Soliiine.s. Expl. 	 1 15 
228 -- Idem. 	2 vol. 	Lipsiae, 1705. 	40. 	Prgtbd. 	Stockfleekig, einige 

&atter ausgebessert. 	 1 - 
229 - - - Idem. 	Access. 	dissert. 	do 	phylactoriis Judaeorum

' 	
recens. 	et 

	

indd. adj. LEON. CnAPPELOU. 	2 vol. 	Cantabrigiae, 1727. 	Fol. 	Frzbd. 	2 - 
230 Stanley, A. P. Lectures on the history of the Jewish Church. Part I. 

Abraham to Samuel. 	With Maps and Plans. 	London, 1863. 	8°. 
larcibd. 	(16 s.) 	 , 	 2 10 

231 Steinschneider, M. 	Catalogus codicum hebraeorum bibliothecae acad. 
Lugd. Batay. 	Lugd. Bat., 1858. 	Gr. 80. 	Mit 11 Tafeln Facs. 	2 20 

232 Sternberg, H. 	Versuch oilier Geschichte der Juden in Polen. 	Bd. 1. 
Wien, 1860. 	8°. 	 - 15 

	

233 Talmud ,t...;7,71.1.,  ntv-ri. 	Targum Ilierosolymitantn, in 5 libros legis, e 
lingua Chaldaica in Latinum conversum , opera Fa. TATLERI. 	Cum 
notis. 	Londoni, 1649. 	40. 	Curt. 	 1 10 

234 	- 	-;1+:51-..: r.-.•:o rq.,v2 hoc est Talmudis l3abylonici codex Succa, - 
sive de Tabcrnacitlornm festo, ritus eius atque ceremonies exponens. 
Latinitate donavit notisque philologicis cx 	utroque Talmude F. B. 
DAcns. 	Ace. C. J. J. CRAMER1 in minden) tractatum taimudicum COM- 
mentarius. 	Cum praeiationo D. MILLI" 	Trajecti ad Mr., 1726. 	40. 	1 10 

235 •--- tr-11:a Textus talmudicus tractatus de primitiis aim commentario 
RAMBA511. Cum versione latina ed. M. C. Lunovtet. Lipsiae, 1696. 4°. - 10 

236 	:-,ram Textus talmudicus tractatus 	de festivitate 	cum commen- - 

10 
tario BARTENORAE, cam versione Wine, ed. M. C. LUDOVIC.I. 	Lipsiac, 
1696. 	4°. 	. 	 - 

237 	MN 	Tractatus talmudicus Pirke Abhoth, sive capitula - 	7,t 	 pa- 
tram. 	Una cum versione liebraice duorum capitum Danielis. 	Ed. 
J. LEUSDEN. 	Ultrajecti, 1665. 	4°. 	 - 20 

238 .-- )"21`),3,  Constitutiones tractatus talmudici d. Erubhin tiun comment. 
MOMS FIL. MADIONIDES et OBADJAE DE BARTENORO. 	Lat. versao 8 
S. SCHMIDT. 	Textum hebr. addidit J. B. CARPZOW. 	Lipsiae, 1661. 	4°. - 25 

'39 ...- rortaterozot. 	Traits Schabouot du Talmoud Babli avec les coin- 
mentaires AST. BENVENISTE s. 1. 	1645. 	40, 	Jibprgtbd. 	 - 90 to 	, 
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240 Der Tempel Salomonis, nach alien seinen Vorhofen , Mauren , Tho '91: 
*1

1 
ren etc. in eigentlichen Modell in dem Waysen-Hanse zu Glaucha in i 
Halle anfgerichtet. 	Halle, 1818. 	40. 	Mit Kupfern. - 15 

241 Thora. 	Die 5 Bucher Mose iibersetzt von MOSES MENDELSSORN. Hrsg. 
von FRANKEL und Bocx. 	Dessau 'tend Berlin, 1815. 	80. 	Hlbfrzbd. - 15 

242 - 	 •Cum Abarbanel, Js. 	Commentarins in Pentateuchum Mosis. 
accessionibus marginalibus, indicibus, et punctis Hebr. ed. H. J. VAN 
BASHOVSEN. 	Hanoviae, 1710. 	Fol. 	Ldrbd. 3 -- 

Nutt.: 1 ± 1 s. 
243 

- 25 

Bohmer, E. 	Das 	Buch der Thora. - 	 erste 	 Uebersetzung seiner 
drei Quellenschriften und der Redactionszusatze, mit krit., exeget,, 
histor. Erorterungen. 	Halle, 1862. 	8°. 	(1% gle.) 

244 Tischendorf, L. F. C. 	De Israelitarum per mare rubrum transitu. 
Lipsiae, 1847. 	8°. 	Mit 1 Karte. - 4 

245 Trusen, J. P. 	Die Sitten, Gebrituche und Krankheiteu der alten He- 
brier, hist. und krit. dargestellt. 	2, AIM 	Breslau, 1853, 	8°. 	Mit 
Autogr. des Verf. - 15 

246 De vita et morte Mosis, libri III cum -observationibus G. GAULMINI. 
Acted. 1) PSEUDO-DOROTHEI Tyr. & alior. veternm apospasmatia de 
vita prophetar., apostolor. et  LXX discipulor. Christi, graece et lat. 
2) BEN SIRA et alior. orientalium sententiae. 	3) NICEPHORI CALLISTI 
menologium breve ecclesiasticum. 	Cum pracfatione J. A. FABRICIL 
Hamburgi, 1714. 	8°. 	 ' - 20 

247 de Voisin, Jos. Theologia Judaeorum sive opus,in quo rem ipsam, 
quae nuns Christiana religio nuncupatur, etiam apud antiques fuisse etc. 
ex Hebraeorum libris ostenditur, errores vero, quae p. n. Cs. JUDE! 
attiderunt , coarguntur. 	Parisiis, 1647. 	4°. 	Hlbprgtbd. - 20 

248 Wagenseil, J. C. 	Seta. 	Hoc est: liber mischnicus do uxore adulterii 
suspects. Cum versione lat. et  commentario. Altdorfi, 1674. 4°. Prgtbd. 1 - 

249 Tela ignea Satanae. 	H. 	Arcani, et horribiles Judaeorum ad- - 	 e.: 
versus 	Christum Deum, 	et christianam 	religionem 	libri 	avocSotot. 
Altdorfi Norie., 1681. 	4°. 	Prgtbd. mit Portr. 4 -- 

250 Wahl, S. F. G. Allgemeine Geschichte der Morgenliindischen Sprachen 
und Literaturen. 	Leipzig, 1784. 	8°. 	Mit 11 Kpfrn. 	• 1 10 

251 Waehner, A. G. 	Antiquitates Ebraeorum de Israeliticae gentis ori- 
gine, fatis, rebus sacris civilibus et domesticis etc. 	2 vol. 	Gottingae, 
1743. 	8°. 	Hlbfrzbd. 	Unbeselen. 	Etwas Stockfleekig. - V? 

252 Warnekros, H. E. 	Entwurf der hebrilischen Alterthiimer. 	1Veimar, ,  
• 1781. 	8°. 	Hlbfrzbd. - 10 

253 Weill, A. 	Moire et le Talmud. Paris, 1864. 8°. 1 - 
254 de Wette, W. M. L. 	Lehrbuch der Hebritisch-Jiidischen Archaeolo- 

gie nebst einem Grundriss der Hebraisch-Judischen Geschichte. 	Leip- 
zig, 1814. 	8°. 	Cart. 	Unbesehnitten. - 10 

255 Witsius, H. 	Aegyptiaca et AEKA(1)YAON. 	Sive de Aegyptiaeorum 
sacrorum cum Hebraicis collatione libri III. 	Et de decem tribubus is- 
raelitieis liber. 	Herbornae &moo., 1717. 	4°. 	Prgtbd. 1 - 

256 Wolf, G. 	Geschichte der Israelitischep Cultusgemeinde in Wien 1820 
-60. 	Wien, 1861. 	Gr. 8°. - 10 

257 Judentaufen in Oesterreich. 	Wien, 1863. 	Gr. 8°. - 10 
258 Die Juden 	 Word") im 17. Jahrh. - 	in der Leopoldstadt („unterer 

in Wien. 	Wien, 1864. 	Gr. 8. - 10 
259 Wolfius, '3. Chr. 	Bibliotheca hebraea. 	4 vols. 	Bamburgi, 1715- 

43. 	4°. 15 - 
260 Notitia Karaeorum e Mardochaei tractatu haurienda. 	Ace. TRIG- - , 1 - LANDII Dissert. de Karaeis. 	Hamb. et Lipsiae, 1714. 	40. 
261 Wolfson, J. 	zro Das Buch Ijiob. 	Mit Boziehung auf Psychologie 

	

und Philosophic -der alten Hebraeer. 	Neu fthersetzt und kritisch erl. 
Breslau, 1843. 	8°. - 20 
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962 Zanolini, Ant. 	Disput. ad sacram scripturam spectantes (le festis 
et sectis Judaeorum. 	Ex Rabbinorum tum Christianorum monumen- 
tis collectae. 	Fenetiis, 1753. 	4°. 	 - 

13 

25 

Hebriische Sprache. 

263 Alphabetum hebraicum addict] samaritano et rabbinico. Ed. J. Chr. 
• 

AMADUTIUS. 	Romae, 1771. 	80. 	 --- 10 
264 Asolano, O. R. 	Grainatica della lingua santa. 	Venezia, 1775. 	80. - 10 
265 Bellarminns, R. 	Institutiones linguae hebraicae. 	Romae, 1580. 	8°. - 15 
266 	Idem. 	1., 1619. 	8°. 	Prytbd. s. 	 - 20 

15 

15 

15 

267 Bertram, B. C. 	•:?.1.”. Comparatio grammaticae hebraicae et aramicae, 
ntque adeo dialectoilim Aramicarum inter se. 	Geneeae, 1574. 	4°. 	- 

268 Blancuccius, B. 	Institutiones in lingual]] sanctam liebraicam. 	Romae, 
1608. 	4°. 	 - 

269•Blogg, 	S. a 	Aedifichun Salomonis, 	entlh 	eine vollstandige Ge- 
schichte der hebriiischen Sprache, des Talmuds, nebst einem Anhang 
die Targumen betreffend. 	Bannover, 1831. 	4°. 	 - 

270 Bonifas-Guizot, C. 	Grammaire liebraique analytique et raisonnee. 
Montauban s. a. 	80. 	 1 

271 Bouget, 3. 	Lexicon hebraicum et chaldaico-biblicum. 3 vol. 	Romae, 
1737. 	Fol. 	 3 

&hones Exemplar. 	Gall. 12 sc. 
272 Bresslau, M. H. 	Hebrew and English Dictionary, biblical and rabbi- 

nical; with a compendious Hebrew Grammar. 	London, 1855. 	8°. 	2 
273 Buxtorf, J. Lexicon chaldaicum, talmudiclun et rabbinicum. 	Basileae, 

1640. 	Fol. 	Alit Pot-tr. 	Selten. 	 12 
274 	' 	Lexicon hebraicum et clialdaieuin. 	Acc. lexicon breve 

20 

10 

- 

- 

10 
rabb.-phi- 

losophicum. 	lb., 1689. 	120. 	 - 
Idem. 	lb., 1710. 	8°. 275 - 	 - 20 
Idem. 	lb., 1735. 	8°. 	Mit Portr. 25 

10 

276 - 	 Ldrbd. - 	 - 
277 	Epitome 	 Hebraieae. grammaticae 	 Add. aunt propheta Obadja et 

ecclesiastes Schelornonis hebr. et lat. opera Jo. SERENTI. 	Fronekerae, 
1665. 	8°. 	 - 

278 	Idem. 	Basileae, 1710; 	8°. 	 - - 10 
279 --- Granunaticae chaldaicae et syriacae libri III. 	Basileae, 1615. 	8°. - 25 
280 -- Idem. 	O., 1685. 	80- 	 • 	 - 20 

19 
281 	Thesaurus 	 linguae sanctae hebraicae. 	Ed. IV. 	Ib., - 	grammaticus 

1629. 	8°. 	 --- 
282 	Idem. 	Ed. VI. rec. J. BuxToarro FILIO. 	lb., 1643. 	8°. 	- - 12 

12 

10 

10 

10 
25 

- 

283 	Idem. 	lb., 1709. 	8°. 	Pritbd. 	Titel fall. 	 - - 
284 Calimani, S. 	Graminatica ebrea. 	Con un breve trattato della poesia 

antics, e moderns di essa lingua ebrea. 	Venezia, 1754. 	80. 	- 
285 Cellarius, Chr. 	Chaldaismus sive grammatica nova linguae chaldai- 

cae. 	Cizae, 1685; 	4°. 	 - 
286 Cevalleri, Ant. 	Rudiments linguae hebraicae. 	Excud. J. CRISPINUS. 

Atrebatius, 1560. 	8°. 	1.11bldrbd. 	 . 	 1 
287 Clodius, J. C. Lexicon hebraicum selectum. Lipsiae, 1744. 8°. 	- 
288 Coceejus, J. 	Lexicon et commentarius sermonis hebraici et chaldaici. 

Editio novissima curs J. II. MAJI. 	2 vol. 	Francofnrti, 1714. 	Fol. 	1 
289 ...._... Lexicon et 	 sermonis hobraici et 	Post commentarius 	 chaldaici. 

J. Cocceii cnras digestus a J. C. F. Sonur.z. 	Ed. V. 	2 vol. 	Lip- 
siae, 1793. 	V. 	 - 15 

10 Coen, Anania. 	1)221":1 rivt ossia vocabulario compendioso ebraico•ita- 

i liano. 	2 part. in 1 vol.. 	Reggio, 1811. 	8°. 	 - 15 
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291 Danz, J. A. 	Compendium grammatiette ebraco-chaldaiette. - Inter- 

pretis ebraeo-chald. synopsis. - Paredigmata nomiusim simplicium. - 
Rabbinismus enucleatus. - 	Aditus Syria() recluses. - 5 pert. in 1 
vol. 	 Jenae, 1736-52., 	8. 	Frzbd. 1 10 

292 Dietrich, F. E. C. 	Abhandlting,en zur liebraischen Gramtuatik. 	Leip- . 
zig, 1846. 	8°. 	(2 He) - 90 

293 Elia Levita ,rip-r; .,to 	Grammatica nehmen per Sebast. Altitisterten 
versa et scholiis illustrate. 	Item institutio elematalis Mfister etc. 	Ha- 
sileae, 1552. 	8°. 1. - 

294 Erpenius, Th. 	Grammatica Ebraeti general's. 	Lugd. Bat., 1621. 	8°. 15 
295 Fabricius Boderianus, S. 	•Dictionarimn Syro-Clialdeicum. 	Anlrer- 

piae, Plantin, 1572. 	Fol. 	Ppbd. • 1 20 
296 Finetti, 	B. 	Trattato 	della 	lingua 	ebraica 	e 	sue 	aflini. 	Venezia, 

1756. 	8°. 	Nit 1 1Cpirtfl. - 10 
297 Fontanelle, F. Vocabulario ebraico-italinno ed italiann-ebraico. 	2 vol. 

Venezia, 1824. 	8°. 	' -  15 
298 Forster, J. 	Dictionarium hebraicent. 	Basileae, 1557. 	Fol. -- 25 
299 Idem. 	Basileae, 1563. 	Fol. - -. 15 
300 Franchi, Gugl. 	w-nprl -ow': tit v cioe sole della lingua santa, nel guide 

brevemente e chiaramente si conticne la grammatica hebrea. 	Bergiinui, 
1591. 	4°. 	Prgtbd. -. 20' 

301 Lo stesso. 	Bergamo, 1599. 	4°. 	Mit Itplryln. -. 25 
302 S. Francisci, Ludov. 	Globus canonum et arcanorum linguae sanetae 

ac divinae scripturae. 	Romae, 1580. 	4°. 	Avila. - 20 
303 Fiirst, J. 	Hebraeisches and chaldaeisches Schultvorterbuch iiber des 

alto Testament. 	Stereot.-Ausg. 	Leipzig o. J. (1842.) 	12°. 	(11/3.V) - 15 
304 Gallicciolli, Giambatt. 	Dell' antics lezione degli Ebrei c della ori- 

gine de' punti. 	Venezia, 1787. 	8°. 	Cart. - 12 
305 Gesenius, Wilh. 	Thesaurus philologicus criticus linguae hebraeae et 

chaldaeae V. T. 	Ed. altera. 	3 vol. 	Lipsiae, 183-953. 	4°. 	(19 4.) S - 
306 16 - Idem. 	Fol. 	Velinpapier. 	Re.) (56 
307 Geschichte der hebraeischen Sprach() end Schrift. 	Eine ___ 	 philo•- 

log.- histor. Einleitung in die Spraehlehren and Woerterbuccher der 
hebraeischen Sprache. 	Leipzig, 1815. 	8°. 	Ppbd. 5 - 

Sehr selten. 
308 Ausfiihrlich 	 Lehrgebaude der hebraischen - 	 grarnmatisch-kritisches 

Sprache mit Vergleichung der verwandten 	Dialeete. 	Leipzig, 1817. 
Vergrs:ffen stud selten. 3 - 

309 -- Hebraeisch- deutsches liandwoerterbuch 	fiber 	die 	Schriften 	des 
alten Testaments. 	2 Title. in 1 Bde. 	Leipzig, 1810. 	8°. 1 - 

310 1 15 	, Dasselbe. 	2. Anti. 	Leipzig, 	1825. 	8°. 
311 -- Hebraeische Grammatik. 	/Mlle, 1813. 	S°. 	. - S 
312 Dasselbe. 	Halle, 1834. 	8°.  - - 10 

Dasselbe. 	12. Anti. 	Leipzig, 1839. 	8". - 313 - 12 
Glassius, S. 	Philologia Snore. 	His tentporibus aucommodata a .1. A. 314 

DATI110. 	Tom. I. (Grammatica et Rethor. Sacra.) 	Lips., 1776. 	8°. - 15 i 

kl 315 Groenewoud, J. C. S. 	Institutio ad grammatieten ltebraieam deceits. 
Traj. ad lth., 1834. 	8°.  - 8  

316 Guarin, P. 	Lexicon liebreicum et chaldaeo-hiblicum. 	Lttietiae Paris, i 1746. 	4°. 3 - 
„Un otivratte ttstim6 de 20 h '24 francs." 	Brunet. 

317 Gusset, 3, 	Lexicon linguae Ilebraicee. 	Edit.. IL 	Lipsiae, 1743. 	4°. 
(8  Re) 2 - 

318 Haselbatter, 	Fr. 	Fundament a grant mat len, d it arum lingua I'll ril orien- 
Winn), scilicet: hebraiette et ehaldtticac; emu uppendice de idioti•mo ger- 
maiden Judaenrem. 	l'ragae, 1742. 	8 0. - 10 
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319 Hetzel, W. F. 	Instittitio Philologi Hebraei. 	Httlae, 1793. 	8°. - 10 
320 -- Allgerneine Nominal-Fornienlehre der. hebraischen Sprache. 	Halle, 

1793. 	8°. 	(1 gi&) - 6 
321 v. d. Hooght, E. 	Lexicon Novi Testamenti Graeco-Latino-Belgicittn. 

Amstelod., 1690. 	8°. - 10 
322 Jahn, J. 	Aramaische oder chaldaische und syrisehe Sprachlejtre. 	Iriett, 

1793. 	8°. - 10 
323 - Elementa 	 linguae, lat. aramaicae sett chaltlaeo-syriacae 	reddita et 

nonnullis accensionibus aucta ab A. OBEHLFITNEH. 	Viennae, 1820. 	80. - 20 
324 burnous, J. 	Grammatica Imbrue. 	Anteserpiae, ex of Plantini, 1564. 

40. -15 
325 Kinichi, M. 	Grammatica, junta hebraisminn per Sun. Mutsu:Rust 

' 	versa. 	Ace. in ELME LEVITAE commentarium, hactenus latinis non 
vistz rn. 	Basilecte, 1531. 	80. - 25 

326 Lambert, L. M. 	Abrege de la grammaire hebraique 4 I'nsage de la 
jeunesse israelite. 	2° ed. 	Metz., 1843. 	80. 	 ' - 10 

327 Langius, X. 	Clavis hebraei codicis, qua praemisso Nucleo gramma- 
ileac, secundum seriem libror., vocum hebraearum lat. translatio ac 
analysis exhibentur. 	Edit. II auction 	Halae Sax., 1721. 	80. - 10 

328 Lee, S. 	Lexicon Hebrew, Chaldee and English. 	London, 1840. 	8°. - 12 
329 Leusden, J. 	Philologus.  hebraeo-mixtus. 	Ed. IL 	Ultrajeeti, 1682, 

40. 	Mit Kpfrtfin. 	 • -'15 
330 Ideru. 	Ed. III. 	16., 1699. 	40. 	Alit Ki!frtfln. - - 15 

Lexicon hebraico-clialdaico-latino-biblicurn. Opus observationibus gram-
ruatico-criticis conilatum a Musur.mo et J. M. A SANCTO JOSEPH°, sEti 

331 

DOLLONE. 	2 vol. 	Avenione, 1765. 	Fol. 	Unbeschnitten. 2 - 
332 Linder, F. 	Opus grammaticum ebraeum. Cui accedit lexicon ebraeo- 

latinum ad Genesin.. Ulmae, 1756. • 80. - 20 
333 Marinus, M. 	r: rsr. 	Arca Noe. 	Thesaurus linguae sanctae unvus. 

2 vol. 	Veneties, up. Degarant, 1593. 	Fol. 	Illbfrzod. 3 - 
Sefton end gesucld. 	NVolgel 1867 WA .9;y. 

334 Maselef, F. 	Grammatica hebraica a panctis aliisque inventis masso- 
rethicis libera. 	Parisiis et Bononiae, 1750. 	80. 	, - 15 

335 Maurer, Fr. J. V. D. 	Kurzgefasstes 	 und 	chaldaisches .hebraisches 
Handworterbuch fiber das alto Testament mit einem deutschen Index. 
Stuttgart, 1851. 	80. - 25 

336 Mayr, G. 	Institutions linguae hebraicae. 	Lugduni, 1649. 	80. -- 10 
337 

	

IVIereerus, I. 	Tabulae in grammaticen linguae chaldaeae, quae & sy- 

	

riaca dicitur. 	Accessit ed esteem libellus do abbreviatnris Ilebreorum. 
Porisiis, 1560. 	4°. 	Alit hdseliftl. Noten. 	 . ...,. is 

I 	338 Xiihiberg. 	Tabellen der hebraisChen Verba mit steter Hinweisting ant' 
die hebr. Grammatik von Gesenius. 	Alidelltausen, 1855. 	4°. - 10 

3'39. Munster, S. 	ri':':3 	2a; 	Dictionarium trilingue, in quo scilicet latinis 
vocabalis respondent graeca et hebraica. 	Una, cum appendice de he- 

; 	.1.  .140 
braids vocabulis, tropis , modis loquendi etc. 	Basileae, 1530. 	Fol. 

- t-tv-,.-1 	-rt 	Dictionarium Ilebraicum praesertim 	ex 	radicibus 
1 - 

David teinichi anctum et locupletatum. 	Basiliae, 1548. 	80. 1 15 
341 Opitius, H. 	Atrium linguae sanctae. 	Lipsiae, 1681. 	40. - 15 
342 Atrium 	 V. T. 	Ritoni, 1684. 	4°. -- 10 - 	accentuationis scripture° 

1 143 ---- Chaldaismus targunrico-rabbinicus. 	Kiloni, 1682. 	40. - 15 
Paginus, Sanctus. 	Thesauri linguae hebraicae epitome, cui accessit 144 
grammatices libellus. 	Antverpitte, Plantinus, 1572. 	Fol. 1 - 

45 Thesaurus linguae 	sive lexicon hebraicum. 	Lugduni, 1577. - 	 sanctae 
-Fol. 2 - 

46 Parkhurst, J. 	A Hebrew and.  English Lexicon, with a Hebrew Gram- 
mar and a Chaldee Grammar, without Points. London, 1823. 80. (21 s.) 1 10 
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347 Parkhurst, J. 	The sane. 	New edit. by H. J. ROSE i  and carefully
SY  wore 

revised by J. R. MAJOR. 	London, 1851. 	8°. 	Lnirdbd. 	(21 sh.) 3 - 
348 Pasinus, J. 	str.pr: 1r.7 	rp-: hoc est grammatica linguae sanctae. Pa- 

tavii, 1739. 	8°. - 15 
349 Paulinus, S. 	Grammatica liebraea: in qua pars potior hebraismi in- 

stituti, nervose 	et dilucide 	traditur. 	quoque stunt capp. IV. ,Addita 
genes. hebralta

' 
 cum vers. lat. 	Aboae, 1692. 	80. - 8 

Das Supplement teltit. 
350 Praetorius, G. 	Grammatices Ebraea libri octo. 	Busileae, 1558. 	go, 

Prgtbd. - 20 
351 Robertson, G. 	•z7.4.pri liTI 	''Z'It. 	Thesaurus linguae sanctae sive eon- 

cordantiale lexicon liebraeo-latino-biblicum. 	London, 1680. 	4°. 1 - 
Brunet: „Ouvrage assez estime, wont les exemplaires sont peu commons." 

352 Rosenbach, Z. 	Moses omniscius, sive omniscientia mosaica: sectio- 
nibus VI exhibens supra 7000.veteris testamenti voiles. 	Franci)f. a. M., 
1683. 	4°. 1 - 

353 de Rossi, J. B. 	Della lingua propria di Christo e degli Ebrei nazio- 
nali della Palestina da' tempi de' Maccabei. 	Parma, 1772. 	8°. 1 10 

354 Scheidius et Groenewoud. 	Lexicon hebraicum et cbaldaicum ma- 
nuale in codicein sacrum v. testamenti. 	2 vol. 	Traj. ad Rh., 1805. 
4°. 	(9 11.) 	Mit hdschftl. Nolen. 	 • 2 - 

355 Schroeder, N. G. 	Institationes 	ad 	fundamenta linguae 	hebraeae. 
Ed. III. 	Ulmae, 1792. 	8°. - 10 

356 Schultens, A. 	Institutiones ad fundamenta linguae hebraeae. 	Lugd. 
Bat., 1737. 	40. - 10 

357 --- Origines hebraeae sive bebraeae linguae antiquissima nature et in- 
doles ex Arabiae penetralibus revocata. 	2 vol. 	Franequerae et Lugd. 
Bat., 1724-1738. 	4°. 1 15 

358 Idem. 	Ed. altera. 	Adj. de defectibus hodiernii; linguae hebraeae. - 
Lugd. Bat., 1761. 	4°. 	Prgted. 2 - 

359 

	

Simon, J. 	Arcanum formarum nominum Hebraeae linguae, sive de 
significatione formali tractatus philol. 	2 part. in vol. 	Hattie Magdeb., 
1735. 	4°. - 20 

360 Lexicon 	hebraicum et chaldaicurn. 	Th., 1756. 	8°. - 	mannale - 20 
361 Sisti, G. 	Lingua sante da apprendersi anche in quattro lezioni. 	Ve- 

nezia, 1747. 	8°. 	' - 10 
362 Slaughter, E. 	Grammatica hebraica. 	Romae, 1760. 	8°. - 10 
363 Slaughter et Michaelis. 	Grammatica hebr. auctore E. SLAUGHTER, 

item chaldaica auctore J. D. MICHAELIS. 	Editio novissima a V. CA- 
STELLINI. 	Romae, 80. - 20 

364 Stock. 	Clavis linguae sanctae. 	 Jende, 1717. 	8°. - 10 
365 Idem. 	Edit. III. auetior et emendatior. 	 Jenae, 1737. 	8°. 	__ - 15 

- Idem. 	Edit. IV. 	 Jenae, 1739. 	8°. 	 -- 366 15 
367 Idem. 	Edit. V. 	Cara FIscRERI. 	Lipsiae, 1752. 	80. - - 20 

Vorst, 3. 	Philologia sacra Hebraismi novi testamenti. 	Pars II. 	Am- 368 
sterdam, 1665. 	4°. 	Illbfrzbd. -- 10 

369 Weitenauer, J. 	Hierolexicon liguarum orientalium, hebraicae, et sy- 
riacae. - 	Trifolium hebraicum, sive nova grainrnaticae biblicae rue- 
thodus. 	Augustae Vendelicorum, 1759. 	8°. - 20 

370 Winer, G. B. 	Cluddiiisches Lesebuch aus den To.rgirmitri des A. T. 
ausgewahlt. 	Mit Anmerk. and Wortreg. 	Leipzig, 1825. 	8°. 	("art. - 10 

371 Xystus, Fan. 	Epitome bebraieae linguae. 	Neapoli, 1741. 	8°. - 2v, i 
372 Zanolini, A. 	rr•prt pc 	-,x1a. 	Lexicon hebraicum. 	Patarii, 1732. 	8°. 1 i4; 
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1 8 6 7. 

Orientalia. 
Scite. 

Manuscripte 	 seite. Maltesisch 	..... 	. 	. 	. 	28 
Arabische  	1 Aethiopisch. 	Phoeniciseh . 	. .28 
Persische 	 3 Clunesisch. 	Japanisch. Aino. 
Tiirkische 	 4 Thai. 	Tibetanisch 	. 	. 	. 	29 

Allgemeine Schriften . 	. 	. 	6 Tiirkisch 	30 
Hieroglyphen.. Coptiseh . 	• 	. 	10 Tartarische Spraehen. Nand- 
Sanskrit  	 12 schu. 	Mongolisch 	. 	. 	. 	35 
Hindoustani. Bengali. Telugu. Georgisch. 	Circassisch . 	. 	. 	36 

Tamil. 	Mahratta etc. . 	. 	13 Malaiisch. Javanisch . 	. 	. 	. 	36 
Zend. 	Persisch. 	Kurdisch. Australische Spraehen 	. 	. 	. 	37 

Pusthu 	 15 Afrikanische Sprachen (Wolof, 
Armenisch 	 19 Grebo, Yoruba, Odji, Zula, 
Arabisch 	 20 Bunda etc.)  	37 

Vulgar-Arabisch  	27 Amerikanische Sprachen . 	. 	38 

Glcichzeitig erschienen: 
Nr. 167. 	Europiiische Sprachen. 
„ 	168. 	Neugriechische Literatur. 
„ 	169. 	Hebraica u. Judaica. 

- ....... 

Leipzig, 
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Die Bucher werden, sofern nicht das Gegentheil angegeben, do eomplet and gutgehalten 
garantirt. 	Begriindete Reclamationen Aden sofortige Erledigung. 

• 
Manuseripte. 
1) Arabische. 

1 'AdschaTib u GariTh Makblukat u Lataif: les merveilles de la nature. (Par
4 40, 

Zeijn Eddin Ishaki). 	Manuscrit arabe. 	117 ff. 	12. 	Rel. orient. 	2. 15 
2 le Coran, en arabe. 	Joli Manuscrit, ayant appartenu h Djezar-Paeha. 12. 

Rel. Quelques taches. 	 3. 15 
3 - - Manuscrit. 	in-12. 	Quelques ff. taches. 	 2. 15 
4 Diw'an-i Abi Ferris : Manuscrit arabe. 	99 ff. 	4. 	• 	 2. 20 
5 - Alid ul-Ghanni el-Nablusi. 	Beau Manuscrit arabe. 	201 ff. 	8. 'Rel. 	4. - 
6 - Abul-Tajib el Mutenebbi. 	Manuscrit arabe. 	184 ff. 	4. 	Rel. 	3. - 
7 - ul-Motenenebbi, Manuscrit arabe, avec le Commentaire de Fasyl it Wa- 

hidi. 	205 feuillets. 	4. 	 12. 15 
Manuscrit important (17 sleek?) Hadji Khalfa 5651. 

8 Barret ez-zehlbije .fi el-loghat et-Turkije: grammaire element. de la Ian- 
gue torque, en arabe. 	Manuscrit. in-12. 	 - 25 

9 El-Ilikajat w-el Esch'ir: Contes et podsies arabes. 	Manuscrit. 	71 ff. 	4. 
Incomplet. 	 - 	I, 

10 El-Kasidet et-tiijet li-l-Schekh Omar ben Firedh : Fame d'Omar ben 
Fared. Avec comment. interim. et  gloses marginales. 	Manuserit arabe. 
100 pp. 	4. 	Rel. 	 2. - 

11 El-Moallakat et-tiss': les neuf Moallakat (Imrulkais, Tarafa, Zohejr, Lebid, 
Antara, Amr b. Kelthum, Mejmun b. Rejs , Nabegha). Manuscrit arabe 
date 1085 (1674). 	33 ff. 	4. 	Rel. 	 3. 15 

12 Einsal.4 Mejdaru u Kawild-i Farest: lee 	de Meidany et regles ,proverbes 
sur le persan: 	Manuscrit arabe. 	85 ff. 	8. 	Rel. 	 1. 15 

13 linsn el-mohadherat fi akhbar Misr wa-l-kaheret : Histoire de l'Egyptepar 
Soyouty. 	Beau Manuscrit moderne arabe. 	324 feuillets. 	4. 	En etui. 	16. 20 

14 Prilb. - Traite grammaticale sur 1' 1rib. 	Manuscrit arabe date 1249 de 
l'Heg. 	420 feuillets. 	4. 	 5. - 

15 Kasidet ul-burdet: El Bourda. 	Manuscrit arabe. 	13 if. 	4. 	 - 15 
16 - - 13 ff. 	fol. 	(Fatigue.) 	 - 15 
17 Kharidet ul adschilib: la Cosmographie d'Ibn-el-Vardi. 	Manuserit arabe. 

252 feuillets. 	4. 	 6. 20 
Hadji Kbalfa 4688. 	Zenker I. 1002-1005. 

18 'Utah Edebijat min nefaIs-i 1-rnaudschudat: Philosophie morale. Manuscrit 
arabe. 	531F. 	4. 	 1. 15 

19 - el Dschomin fi akhbir ez-zerattn: Histoire des Arabes par Schehab ed- 
din Moukari. 	Manuscrit arabe. 	204 feuillets. pet. in-fol. 	 12. - 

Cf. de Sacy: Notices et extraits Vol. II. 124-163. 
20 - fath u rab u 1-barije bi scharhi-1 kasidet-i-1 khazradschije: Fart 	de la 

versification par Abu Jahta Zakharia el-Ansari. Manuscrit arabe. 30ff. 4. 1. - 
21 - ithaf ul akhissa, bi fazail el-mesdsehid el Aksa... li-I-Sebejlth Dschelel 

ed-din-til-iisjilti: Description de la mosqude d'Omar h Jerusalem. 	Mann- 
suit arabe. 	113 ff. 	4. 	Rel. 	 4. - 

Cite par Hadji Khalfa No. 42 sous le nom de Hemel ed-din Mob. ben Abi 
Scherif. 
IL F, ZThler's antiq. Anzeigeheft. 	ice. 	 . 	, 1 
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22 IWO Mukhtar li-1 fetwa: Exposé de la doctrine Hanefite par Mahmud
444 

b. Maudild. 	Manuscrit arabe tres-important. 167 feuillets. 	4. 	12. 15 
Hadji Khalfa 11585. 

23 - ul Buldan : Geographie d'Ahmed ben Abu-Jakoub. 	Manuscrit arabe 
(17-18. siècle). 82 feuillets. 	8. Rel. orient. 	 5. - 

24 - ul Omdet: abrege des traditions sur les preceptes musulmans. 	Manu- 
serit arabe. 	60 feuillets. 	8. 1. 10 

25 Lub-el Lubab, fi Tahrik ul Ensab : Traite des noms relatifs, par As-So- 
juti. Manuscrit arabe. 	96 ff. 	4. 2. 15 

Zenker 1. 849. 
26 Makamat ul Hariri: Seances de Hariri. 	Beau Manuscrit arabe (vocalise). 

575 feuillets. 	4. 	Rel. - 	 15. - 
27 - - Beau manuscrit arabe, sans commentaire. 	174 feuillets. 	4. 	Rel. 	8. - 
28 Medschinft/ Inschaat fi Lataif el mukatebat: Collection de lettres. 	Mann- 

scrit arabe. 	62 ff. 	4. 1. - 
29, Meta iil-Kenz fi mezhebi-l-Imam Abi Hanifeh: le texte de Kenz sur le rite 

Hanifeh. 	Manuscrit arabe. 	169 ff. 	4. 
30 Nesim es-saba: traite de divers objets physiques. 	Manuscrit arabe. 	55 ff. 

8. 	Hadji Khalfa 13774. 1. 15 
31 Nokat el arils : Abrege de l'hist. des Ommajades par Ali b. Mob. b. Said 

ben Hazm el Andalesi (on Tzahiri). Manuscrit arabe. 25 ff. 	4. 	Hadji 
Khalfa 13971. 	 1. 10 

32 Ntibzet fi bijan-i kisseti Meschjahati Fransa we hurabiha we kudumia li 
. berri masr. Expedition des Francais en Egypte. Manuscrit arabe. 32 ff. 4. 1. 10 

33 - -. autre copie. 	. 	 1. 10 
34 - latifet ala mebahis Scherifet: Description du Hedjaz. 	Manuscrit arabe. 

60 ff. 	4. 	Rel. 2. 15 
35 Rebi ul Abrar : Anthologie par Zamakhschary : Beau et precieux Manu- 

mit inedit arabe. 	335 feuillets. fol. 	Veau. 	 .22. 15 
36 Risale fi Mesail-i Din i d-Durfiz : 'petit catechisme h rushge des Druses. 

Man. arabe. 	12 ff. in-12. 	 - 15 
37 Schareh ala-l-Burdet: •ComMentaire sit le poeme Bourda par Abdullah 

el Eshery. 	Manuscrit arabe. 	47 ff. 	4. 	Cart. 	 1. 15 
38 - - (18. siècle.) 	43 feuillets. 4. 	 1. 15 
39 - i Diwan-i-1 Motanebbi: Commentaire sur le Divan de Mot. 	Manuscrit 

arabe. 	137 feuillets. 	8. 3. - 
40 Scharh Risalet Ibn Zeldin: Comment. sur l'ouvrage d'Ibn Zeidoun. 	Beau 

Manuscrit arabe. 	124 feuillets. 4. 	 4. -- 
41 - autre copie 

el Faredh: Commentaire de Hasan el Burial sur 
le divan d'Omar ben el-Farid. Manuscrit arabe. 	414 feuill. 	4. 	12. - 

43 - ul-Hemzije: Commentaire sur le Hemze (louanges du Prophete-Omm- 
el-kora). 	Manuscrit arabe. 	134 ff. 	4. 	Hadji Khalfa 14425. 	 4. - 

44 - Ul Kasaid ul Sab'e: Comment. sur les 7 Moallakat, par Zfizeni. Manu- 
serit arabe. 	86 feuillets. 	4. 3. 15 

45 - - autre copie. 91 feuillets. 4. 	 3. 15 
46 Scharkh Latif li metn il-kafi ala-PUruz wa-1 kawafi : Comment. sur le 

texte de la prosodic, par Schehab.ed-din. 	Manumit- arabe. 42 ff. 4. Rel. 2. - 
47 - u Kasidet-i I-Lanujet li Tograi: C"mmentaire sur le poeme Lamiye de 

Togray. 	Beau Manuscrit arabe. 	84 ff. 	8. 	Veau. 	 4. -- 
48 Schekaik en Nomanijet: Biographic des hommes celebres de la Turquie. 

:Manuscrit arabe (important). 108 feuillets. 	4. 	 5. - 
Hadji Khalfa 7630. 

49 Scherklii Arilz: Comment. stir In prosodic arabe. Manuscrit. 34ff. 8. Tacbd. - 15 
60 - li-1 Misbah el mosamma bi-Llftitah: Commentaire sur le Misbah. Menu- 

sera arabe. 	110 feuillets. 	4. Rel. 	Hadji Khalfa 1003. 	 3. 15 
51 Soluk li marifet dowel el moluk: Deuxierne partie d'un ouvrage historique 

de Makrizi, 	Manuscrit arabe (iucompl. de quelques ff.) 	323 feuillets. 4. 4. 20 
62 Tabari. Manuscrit arabe sans titre cont. une hietoire detainee des alludes 

402...-.48% de l'Ileg. (Continuation des Annales de Taliari ?) 	188 ff. 	fol. 
Belle deriture. 	 4. 20 

g. F. Kohler's antiq. Anzeigeheft. me. 
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53 Tarikh Ibn Kesir (El Bedajet w el Nihiljet) La Chronique de Thu Kesir

4 40 

(comprenant les amides 65-767 de l'Hdg.)- 3 vols. fol. Precieux Mann- 
scrit arabe. 	1164 feuillets. 	 45. - 

54 

	

- lbn Khaldun : La chronique d'Ibn Khaldoun. 	Deuzieme partie. 	Prd- 
cieux et ancien Manuscrit arabe. 	338 feuillets. 	fol. 	Rel. orient. 	18. - 

55 Tefsir ul Koran li-Bejdhawi: Comment. sur les 4 premiers chapitres de 
l'Acoran p. Beidhavy. 	Manuscrit arabe. 	370 if. 	4. 	En etui. 

56 Telkhiz ul Miftah li Teftazany: Resurnd de Vouvrage Teftazany., 	Manu- 
scrit arabe. 	47 ff. 	8. 	 1. - 

57 Tezjiu ul eswak bi tertib eschwilk il-eschak: les qualites de l'amour, par 
Scheikh Dad el Antaki. 	Beau Manuscrit arabe. 	220 ff. 	4. 	12. --- 

Curicuz k cause du grand nombre de poesies meldes aux contes drotiques. 
58 Zulfil usch-schofi fi usul el Kawafi: lea Regles des rimes p. Ahmed ben 

Mob. el Ansfiri. 	Manuserit arabe. 	16 feuillets: 	4. 	Rel. 	 1-- 20 
59 Manuserit arabel  incomplet des 20 premiers ff. 	Histoixe des Khalifea. 

201 ff. 	4. 	Rel. 	 1. 15 
60 - incomplet: Comment. aux Sept Moallikat par Zouzeny. 	99 ff. 	4. 	,1. 10 

• 
2) Persische. 

61 Beharistfin-1 Dschami: le .Beharistan, par Djami. Manuscrit persan. 	92 fr, 
12. 	Rel. 	 3. -r-- 

62 Behdschet et-Tewarikh : Histoire de Perse. 	Manuscrit persin. 	286 feuil- 
lets. pet. in-4. 	Rel. 	Hadji Khalfa 1957. 	 12. - 

63 Defter sitni min Mesnewi el Mewlewi el ma'newi : Mesnevy par Dschela- 
leddin Rumi. 	Deuzietne (et troisiorne) volume. Manuscritpersan date 1115 
(1703) 275 ff.,  gr. in-8. 	Rel. 	 4. - 

Vergl. Jos. v. Hammer in d. Sitzungsberichten der Wiener Acad. Oct.-Deehr. 
1851. 	Hadji Muffs. 11369 

64 Diwan-i Dschami. 	Manusdrit persan. 	288 feuillets. 	8. 	Rel. 	 4. 20 
65 - Hafiz: Manuscrit persan. 	145 feuillets. 	8. 	 4. -- 
66 - - - 108 if. 	4. 	Rel. Mouilld. 	 1..15 
67 - Kiisim : Manuscrit persan ('olies-caracteres) 224 ff. 	12. 	Rel. 	Mourne, 

le dernier feuillet endommage. 	 4. -- 
68 - Khajali, D. Magrebi, D. Arefi ; trois divans p er s an s. Manumit. 67 ff. 

12. 	Rel. 	 t 	 1. 15 
69 - Schejkh Mullah Bokbari. 	Beau manuscrit persan. 	135 	8. ,feuillets. 

Rel. orient. 
70 Gazaliat Mewlana: Gbazeles de Djelal-cd-din Roumi. 	Manuscrit persan. 

23 ff. 	4. 	 -15 
.71 Gillselien-i Afritz : le trdsor des secrets. 	Manuscrit persan. 	107 feuillets. 

8. 	D. rel. 	 2 - 
72 Ja,id, Jussuf u Zuleikha. 	Curie= Manuscrit persan (17. slecle?) 346 pp. 

4. 	Rel. Ldgerement mouilld. 	 8. -- 
73 Intikhab 'akaid-'amelijat: Catdchisme chi*. en persan. Manuscrit. 61 ff. 4. 1. -r- 
74 Kesaid Mewlana Enweri der Tarif-i Sultan Sandschar:' les poeraes d'En- 

Wert. 	Manuscrit persan. 	120 ff. 	8. 	. 	 2. 20 
75 Khozreh u Schirin (par Hatik). 	Manuscrit persan. 	46 if.. 8. 	 1. 15 
76 Kitab Schah u Keda: Le Roi et le Mendiant. Poeme, p. Jahja, Bej. Ma- 

nuscrit persan. 	38 ff. 	8. 	Hadji Khalfa 7406. 	 1. 10 
77 Kullijat Diwan-i Urfi u Etrafi Schewket u Terdschih-bend: Oeuvres com- 

Manuserit persan. 	181 feuillets. in-fol. pletes d'Urfy. 	Beau et 
III. Rel. or. Ila,dji Khalfa III. pag. 295. 	 15 -r- 

78 Loghfit-I Nimet-Ullab : Dictionnaire persan-turc par Ni'met-Ullah. 	Mann- 
suit. 169 feuillets. pet. in-fol. 	 5. 20 

79 Medschillis ul oschak li Kemal-ed-din Baikara: Vies des hommes pietti l  
par Mirza Baikara. 	Manuscrit persan. 	222 feuillets. 	8. 	Rel. pers. Hatt 
Khalfa 11381. 	 5. 20 

80 Mezher el adschitib: Poeme par Scheikh Attar. 	Manuscrit penal), 	232 
feuillets. 	4. 	(Hadji Khalfa 122831. 	 5. -- 

81 Nuzliet el arwah : les plaisirs de Fame (par l'Emir Hoseini) Manuserit per- 
.. san. 	90 feuillets. 8. 	Hadji Khalfa 13661. 	 2, - 

K. F. Kohler's antiq. Anzeigeheft. 	166. 	 2 
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82 Mama-11mM: Choix le lettres. 	Beau Manuscrit persan. 	214 ff. 8. Rel. 2.1; 
83 Risale der Tashih-i Loghat-i Faresi: Traite sur la maniere d'dcrire cor- 

rectement. 	Manuscrit persan. 	164 ff. 	gr. in-8. 	Rel. 	 1. 15 
84 Sad!, Bustan, en persan. 	Joli Manuscrit. 	141 feuillets. 	8. 	Rel. 	3. 15 
85 -- Gulistan, en persan. Joli Manuscrit. 122 feuillets. 	8. 	Rel. 	Quelques 

ff. mouilles. 	 2. 20 
86 - - Manuscrit persan. 129 ff. 	8. • Mouille. 	 1. 20 
87 Scharh.1 ibjat bi-l-ffiresi: Comment. sur quelques vers persans. 	Manu- 

serit pers. 	16 ff. 	4. 	 - 15 
88 Tabir-name: l'explication des songes. 	Manuscrit persan. 	21 if. 	4. 	- 20 

	

89 Tarikh-i Nigaristan-i Kazwine: Histoire de Casviny. 	Precieux Manuscrit 
persan in d di t. 	261 feuillets. in-4 (ou pet. in-fol.) 	Hadji Khalfa 13981.18. - 

90 - Tabari: Traduction persane des Anuales d'Abou Djafar Mob. Tabari. 
Precieux Manuscrit (7. siècle?) 	533 feuillets. 	4. 	 24. - 

Quelques ff. endornmages. 
91 .- Vassaf: Histoire de Wassaf. Prdeieux Manuscrit persan. 	2 vols. de 

193 et 301 feuillets. 	fol. 	 20. - 
92 Tefsir-i Indschfl: 	Commentaire sur l'Evangile. 	Manuscrit persan. 	189 

feuillets. 	fol. 	Rel. 	 2. -- 
93 Tefau-name-i Nischat: Poeme sur le deluge, par Nichat. Manuscrit per- 

m. 	45 ff. 	4. 	 1. 15 
94 Wefk-i Rhawaz: traitd sur la propridtd mystique des nombres. 	Curieux 

Manuscrit persan. 	101 if. 	8. 	Avec beaucoup de diagrammes. 	2. 20 

3) 	Tfirkische. 	 • 

95 Pester ul 'amel: Explication (en turc) des locutions persanes. 	Manuscrit. 
81 if. 	4. 	Rel. 	 1. 15 

96 Diwan-i Ahmed •Tiirkistani: Manuscrit turc-djagatay. 	120 feuillets. 	8. 3. 15 
97 - Bat: Manuscrit turc. 	117 ff. 	8. 	 1. 15 
98 .-- - - 116 feuillets. 	4. 	Mouille. 	 1. 15 
99 - Dschazim: Joli Manuscrit turc. 	77 if. 	8. 	Rel. 	 1. -- 

Manque le 1. f. 
100 Diwan-i Fuzfill. 	Manuscrit turc. 	92 feuillets. 	8. 	Rel. orient. 	1. 10 
101 - Jahja: Manuscrit turc (incomplet). 	86 ff. 	8. 	 - 20 
102 - -Mesihi. 	Manuscrit turc. 	94 ff. 	8. 	Rel. 	 1. 15 
103 - Nedschati: Manuscrit turc. 	157 feuillets. 	8. 	Rel. or. 	 4. - 
104 -- Raghib Pascha. 	Manuscrit turc. 	57 if. 	4. 	Cart. 	 1. 10 
105 - Ruhi: Manuscrit ture. 	119 feuillets. 	8. 	Rel. 	 2. -- 
106 - Sahib Peri-zade. 	Manuscrit turc. 	31 ff. 	4. 	 - 20 
107 - Wedschdi u Diwan-i Behai. 	Manuscrit turc. 	38 ff. 	8. 	Cart. 	- 20 
108 Fezail.1 Salim: traitd stir les qualitds de Damns. Manuscrit turc. 110 f. 

4. Rel. 	 1. 10 
109 Fibrist-1 Scluthan : Histoire des Sultans ottomans. Manuscrit turc. 169 ff. 

8. 	Mang ue la fin. 	 1. - 
110 Gazalijat-i Raschid : les Ghazeles de Raschid (et autres pieces). 	Ma- 

nuscrit turc. 	8. 	 - 20 
111 Gendschine4 Latftif: Tresorl des contes amusantes, par Dschilftl-Zade. 

Manuscrit ture. 	66 ff. 	8. 	 1. 20 
112 Ghaza-name.i Resfil Allah : les expeditions du Prophete. 	Joli Manuscrit 

tare. 	53 ff. 	8. 	 1. 15 
-113 Rfiner-name.! Sejdi l'Lokmfin min • tewarikhi al-i 'Osman: Histoire de 

l'empire Ottoman par Lokman. 	Beau et important Manuscrit turc. 	329 
feuillets 	IS1. Rel. 	 10 - 

114 Inscha : Epistolaire: Manuscrit ture. 	85 ff. 	8. 	 1 -- 
115 Insehfi u Diwan-i Raghib Pascha: Lettres et podsies de Raghib P. Beau 

Manuscrit turc. 	94 feuillets. 	8. 	Veau. 	 3. 15 
116 Jusuf u Zuleikha. 	Manuscrit ture. 	189 feuillets. 	12. 	 3. 15 

.117 - - 168 feuillets. 	8. 	Manque le commencement. 	 1. 15 
118. Kanfin-name-1 dschedid : nouveau Code turc. 	Manuscrit tune. 	103 ff. 	4. 2. 15 
119 Khatt risalesi: Traitd sur reeriture. 	Manuscrit tune. 	321f. 	4. 	- 15. 

K. F. li6hler's antiq. Anzoigeheft. 	166. . 
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120 Kitith Khuluvru un-nasehin : le Jivre des conseils. Manuscrit en tore de
4* 

Cazan. 	118 feuillets. 	4. 	(Encre rouge, noir et vert.) 3 - 
121 - Menfisik ul Hedseh : Traitd sur le pelerinage a la Mecque. Manuscrit 

tare. 	86ff. 	12. 	Veau. 1. 15 
122 - Schah u Leda: Le Roi et le Mendiant. - Risale-i Babinije Tarikh-i 

Konstantinije: Hist. de Constple. 	(Incomplet).- Risale-i. Nir'at it Mema- 
lik : Traitd de seographie. 	Manuscrits tures. 	122ff. 	8. 2. - 

123 - te' abbiir-name: Traitd sur les songes et les visions. 	Manuscrit en 
ture azerbaidjan. 37 feuillets. 	4. 1. 10 

124 Logitti Inscha: Vocabulaire pour repistolaire. 	Manuscrit moderne ture. 
32 feuillets 	4. 

125 Loghat.i Neural: dictionnaire pour les oeuvres de Mir- Ali - Chir. 	Beau 
Manuscrit moderne .feuillets. turc-djagatay. 	240 	gr. 8. 	Rel. orient. 6. 20 

Ouvrage connu sous le nom d'Abuschka. 	JI contientode nombreux extraits 
des oeuvres fie Pauteur. 

126 Medschalis en-nefais : Biographies des contemporains celebres par Mir 
Ali Schir Newai. Beau Manuscrit turc-djagatay (eopie moderne). 102 feuil- 
lets. fol. D. veau. ' 6. 20 

127 Nedsehmue•I Kasaid: Recueil de poemes tures. 	Manuscrit. 	74ff. 	8. 
' 	e .. 1. 10 

128 Aledsehmile-1 Khawas: Traitd mystique. 	Manuscrit turc. 	108 feuillets. 
4. 	Veau. 2. - 

129 Xirat-i Zeman. Tarikh-i Kandla: Histoire de 1' ile de Candle. 	Beau 
Manuscrit turc. 	256 feuillets. 	8. 	Rel. 5. - 

130 Milnseheat-i Urfi et Miinscheat-i Weissi: Deux epistolaires par Urfi et 
Weissi. 	Manuscrit turc. 152ff. 	4. 	Rel. 2. 15 

131 Mnusche'ot dschedidet: Epistolaire nouveau. Manuserit turc. (18. sieele). 
54ff. 	4. 2. 15 

Cont. e. a. Manifeste de la Porte centre In Russie, Contre-Manifeste de la Has- 
sle, Manifeste de la Porte centre la cour do Vienne. 

132 Risale-1 Bulgaria: Histoire de Bulgarie. 	Manuserit en lure de Cazan. 
42 ff. 	4. 2. 20 

133 - Kodsehy Bej: Histoire 	de la decadence 	de l'empire 'ottoman, 'par . 
Koudjy Bey. 	Manuscrit titre. 	58ff. 	4. 2. 20 

134 Seherh-i Giilistan: Commentaire ture our le Gul. 	Manuserit 	184 feuil- 
lets. 	4. 	Rel.' 4. -- 

135 Scherhi Surfiri Ibe Diwan-i Hafiz: Commentaire de Souroury sur le Di- 
van de Hafis. 	Manuscrit turc. 	550 feuillets. 	4. 10. - 

136 Seherk11-1 Beharistan-i Schemi: Comment. sur le Beharistan de Djamy. 
Manuscrit turc. 	160 feuillets. 	4. 	Rel. 4. 20 

137 Ta'bir name-i tusch: Explication des songes. 	Manuscrit turc-djagatay. 
85 feuillets. 	4. 	 . 1. 10 

138 Tftdsch - et - Tewarikh : Histoire ottomane 	par 	Saad-ed-din Khodseha 
Etendi. 	Preeieux Manuscrit hire. 	395 feuillets. fol. 	Rel. orient 16. 20 

Hadji Khalfa 2045. 
139 Tarikh-i Aja Sufia : Description de la Mosqude Ste. Sophie. 	Manuscrit 

- 	titre. 	62ff. 	4. 	Rel. 2. --- 
140 - Al-i Osman li Ramazan Zade: Abrdgd de l'histoire Ottom. par Rama- 

zan-Zade. 	Manuscrit ture. 	111 feuillets. 	8. 1. 15 
141 - Path-i Mosku Azan alewi: la guerre avec la Russie par Azan Alevy. 

Manuscrit turc. 	18ff. 	8. 1 --- 
142 - Moskof: Histoire de la guerre entre la Turquie et Pierre le Gr. Bea u 

Manuscrit turc. 	70 feuillets. 	8. 	Veau. 4. -- 
143 - Petsehewi: Histoire de l'empire Othoman par Petsehewi. Beau et pre- 

eieux Manuscrit ture. 	236 feuillets. fol. 	Toile. 15. - 
144 - Selim. 	Manuscrit turc incomplet. 	81 ff. 	fol. 	Maroq. rouge. 1. ---- 
145 - Sultan Mohammed Khan: Histoire de Sultan Muhammed fib d'Ibra- 

him. 	Manuserit ture. 	318 feuillets. 	4. 	Rel. 5. .- 
146 - Terjaki Hasan Pascha: Histoire de l'expddition 	de Tercaky Hassan 

"r• Paella. 	Manuscrit turc. 	63 feuillets. 	4. 2. - 
147 Tenkih-1 Tewarikh: Histoire de Hazar-fen. 	Important Manuscrit turc 

158 feuillets. 	4. Rel. 	Hadji Khalfa 3676. 8. - 
K. F. Kohler's autiq. Anzeigeheft. 166. 
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148 Terdselmme-i Tefsir kazi Bejdhawi: Traduction torque abregee du cora- 
mentaire de Beidhawi. 	Beau Manuscrit 	300 feuillets. 	8. 	Rel. orient. 	6. 20 

149 Tezkiret eseh-Schuara li Mewlana Letifi: Biographies des pates tures. 
Beau et important Manuscrit turc. 	191 feuillets. 	8. Rel. Hadji Khalfa 
2814. 	 . 	6.. 20 

150 'Mad iil-Haremejn, Nabi Efendi: Traite sur les deux temples nerds. 
Manuscrit turc. 	971f. 	4. 	Rel. 	 • 	24 - 

151 - iil Hiidschadsch: Pelerinage d'Alexandrie aux Lieux Saints. Manuscr. 
ture. 	30ff. 	8. 	Rel. 	 1. - 

152 -iil Kiibar fi esfar iil Biihar: 	Histoire des expeditions maritimes des 
Tures. 	Manuscrit We. 	108 feuillets. 	4. 	Rel. 	 8. - 

153 Zejl-i Sehekaik li 'Atai (Nauizade) Appendice au Schakaik el Nomauijet 
(Hadji Khalfa 7630.) 	Beau Manuscrit turc. 	168 feuillets. 	fol. 	3. - 

La 1. partie complete, la 2me incompl. 
154 Zenan-name, Hoban-trame, Dschengi-name: trois poi mes par Fazil Bey. 

Manuscrit turc. 	86ff. 	4. 	 2. - 
155 Manuscrit turc: recueil de kasides, ghazeles,, chronogramtnes etc. de 

divers pates. 	100 ff. 	8. 	Rel. 	Joli Ms. 	 2. 15 
156 - - Recueil de poesies par Gurdji Suleiman Katmiri. 	56 feuillets. 	4. 

Rel. 	 1. 15 

. Allgemeine Schriften. 	, 
• • 

...-.. 	157 Adelung, J. Chr., Mithridates od. allgem. Sprachenkunde mit dem Vater- 
unser in 500 Sprachen and Mundarten. 	6 Thle. in 4 Bdn. 	8. 	Berl. 
1806-17. 	Cart. 

158 Alphabeta orientalia: tangutanum s. tibetanum, armenum, hebr., samarit., 

159 
rabbit'.

' 
 syro-chald. 	8. 	Romae, Congregat de propag. fide, 1771-97. 	- 20 

Alter, Frz. C., bibliogr. Naehrichten von verschied. Ausgaben oriental. 
Bibeltexte, u. der Kirchenvater. 	8. 	Wien 1779. 	Hlbfrz. 	 -. 15 

160 Amthor, Ed., Kliinge aus Osten, enthaltend 9 Makamen des Hamadani, 
Gedichte, 	Sentenzen, 	Sprichworter etc. 	A. d. Pers. u. Arab. cabers. 	8. 

• Lpz. 1841. 	Br. 	 -- 12 
161 Asiatick researches, or transactions of the Society instituted in Bengal, 

for inquiring into 	the 	history 	and antiquities, the arts , sciences 	and 
literature of 	Asia. 	12 vols. 	W. many plates. 	8. 	Loud. 1806-18. 
Hlbfrz. 	 15. - 

162 Asseman, Steph. E., bibliothecae Mediceae, Laurentianae et Palatinae 
codicum mss. oriental. catalogue. 	C. 26 tabb. fol. 	Florentine, 1742. Br. 
un beschn. 	 4. -- 

25 fr. de Sacy. 	 • 
163 Aurtylliii, 	C., dissertatt, 	ad sacras 	literas et philologiam orient. pertin. 

8. 	Gott. 1790. 	Br. 	780 pp. 	 -:.15 
).---.• 164 Bayer, T. S., elementa literaturae Brahmanicae, Tangutanae, Munga- 

licae. 	2 partes. 	C. 20 tabb. aen. 	4. 	Petrop. Acad. (1732). 	 - .25 
165 Bourgeat, J. B., bistoire de la philosophic. 	Philos. orientale. 	8. 	Paris 

1850. 	Br. 	 -420 
166 Brockbaus, die Transseription des arab. Alphabets. 	100pp. - Wicker- 

hauser, zur Transscription turk. Texte. 	8. 	 (A--) 	 --15 
167 Castelli,Edm., lexicon heptaglottum. 	2 ti. in 1 vol. 	fol. 	Londiui 1669. 

' Prgtb. 	Wohlerhalten. 	 20. - 
168 - - Ppbd. 	 18. - 
169 Catalogue des manuscrits et xylographes orientaux de la bibliotheque im- 

per. publique de St. Pdtersbourg. 	4. 	St. Petersb. 1852. 	Br. 	718 pp. 
(n. n. 	90: 10.) 	 6. 20 

710 - of 	the bibliotheca 	orientalis Sprengeriana. 	8. 	Giessen 	1857. 	Br. 
(1972 Noe.) 	 - 15 

04.171 

' 

Charmoy, expedition de Timoilr-I-Lenk ou Tamerlan contre Toqta- 
miche, Khan 	de 	1'Oulotls de Djofttchy 	(1391), 	Avec lee textes pers., 
arab. et  turcii, Imre traduct. et  des notes. 	4. 	St. Petersb. Ac. 1835. 	Br. 
415 pp. 	Auf den 4 ersten B11. ein Tintenfleck. 	 2. - 

K. F. Kohler's antiq. Anzeigeheft. 	166. 
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. 	 4 Nic 172 Dorn, B., des asiat Museum der k. Akademie d. Wissensch. zu St. Pe- - 

tersb. 	M. 1 Taf. 	8. 	St. Pet. 1846. 	Hlbmaroqu. (44 31/2.) 	 2. 15 
173 - die muham. Handschr. d. Bibl. in Gotha. 	8. 	Extr. 	 - 8 
174 Erdman'', Frz. v., vollstiind. Uebersicht der altesten tiirk., tartar. u. mo- 

ghol. Volkerstiimme, nach Raschid-Ud-Din. 8. Kasan 1841. Ppb. 190 pp. 1. -/-1 
175 -- numophylacium universitatis Ca sanensis orientale. 	C. 3 tabb. 

8. 	Casani 1826. 	Br. 	107 pp. 	 • 1.- 
176 Ewald, Verzeichniss d. oriental. Handschriften d. Univ.-Biblioth. zn Tu- 

bingen. 	4. 	Tfib. 1839. -- 8 
177 Fliigell  Scharani's Werk fiber d. muhanimed. Glaubenslehre. '- Das 

Buch vom Fechter von Firdews ,i 	tfirkisch u. deutsch von Schlechta- 
Wssehrd. - Fleischer., neuarab. Volkslieder„ 8. 	(A.) 	 - 15 

178 - zwei 	Reisewerke der Refaija auf d. Univ.-Biblioth. in Leipzig. - 
Ders. fiber einige arab. u. turk. liandsehriften. - Riicliger, Mittbeilungen 
zur Handschtittenkunde. - de Goeje, fiber eine Handschrift von Abu 
Obaid's G'arib-al-hadit. 	8. 	(A.) 	 • - 15 

179 (Palm). 	Indications 	bibliograph. relat. It 	la litterature histor. - geo- 
graphique des Arabes, des Perseus et des Tures, specialement destinees 

. aux voyageurs (de 1'Acad. Imp.) en Asie. 8. St. Petersb. (Ac.) 1845. Br. ...---- 
En franc. et  en russe. 	Rare. 1. - 

LV, 87 pp. 
180 - antiquitatis Muhammedanae monumenta varia explicata. 	Faso. H. 

Inscriptiones. C. 3 tabb. aen. 	4. 	Petrop. (Ac.) 1822. 	80 pp. 	 1. -- 
181 - opusculorum posthum. pars I. (un.): Nova 	supplementa ad 	recens. 

numorum Muhammed. Edid. B. Dorn. 8. Petrop. 1855. Eleg. Maroquinbd. 
m. Goldschn. 	M. Portr. 2. - 

182 Fundgruben des Orients. Herausg. v. J. v. Hammer. 	1. u. 4. Bd. 	fol.,  

183 
Wien 1809, - 14. Hlbfrz. 	 it 5. . 	, 
Go bdelas, D. P. de, histoire ,'Alexandre le Gr. suivant les 4 cr iv air' s 

- 

orient. 	8. 	Varsovie 1822. 	Br. - 15'`- 
14 Gorres, 	J., 	IVIythengeschichte d. asiat. Welt. 	2 Bde. 	8. • Hdlb. 1810. 

Hlbfrz. 	Vergraren. 	 2. --- 
185 do Outgoes, 4 notices: les prairies d'or par Masoudi - perle des mer-

veilles p. Ebn-al-Vardi - voyages aux Indes dans le 9. 10. siècle - des 
irinces Atabeks en Syrie p. Ebn-al-Athir. 	160 pp. 	4. 	 - 15 

Aus den: Notices et extraits des Mss. du Roi. 
186 liamaker)  H. A., refiexions crit. sur quelques points contester 	de l'hist. 

orient., p. s. de reponse aux dclaircissemens de M. de Hammer. 8. Leide 
1829. 	Br. - 10 

187 Hammer, 	Jos. de , 	codices arab., pers., turc., biblioth. caes.-reg.-palat. 
Vindobon. 	fol. 	Vindob. 1820. 	 - 20 

Titelbl. 	u. pag. 1-68. (soviet ersebienen). 	Enthiile die 	Beschreib. von 618 
Handsehrifen. 	Sep.-Abdr. aus don Fundgruben. 

188 - sur les origines Busses. 	Extraits de manuscr. orientaux. 	4. 	St. Pd- 
tersb. 1827. 	Ldrb. 	132 pp. 	 1. 15 

189 - fib. 'd. Siegel d. Araber, Perser u. Tiirken. 	M. 1 Taf. 	(72 Abbild.) 
4. 	Wien (Ac.) 1848. 	 - 15 

190 - Schlottmann, Konst., Jos. v. Hammer-Purgstall. 	Zur Gesch. ueuerer 
deutacher Wissensch. 	gr. 8. 	Zurich 1857. 	Br. 	S.-A. 	. 	 - 10 

191 Handjeri, le Prince Alex., dictionnaire francais-atabe-persan et turc, en- 
riehi d' exemples en langue turque 'avec des variantes, et do beaucoup 	• 
de mots d'arts et de sciences. 	3 vols. 	4. 	Moscou 1840. Br. n. r. Ueber 
2400 pp. It 2 Col. 	 18. -- 

192 Hang, M., die vedischen Accente. - Zendetudien. - Bastian, z. buddhist. 
Psychologie. - Grotcfend , 	z. altesten Sagenpoesie d. Orients. - Roth, 
die hochsten Gotten der arisehen Volker. 	- Holtzman'', ub. achiimen. 
Keilschrift. 	8. 	(A.) 	 -- 15 

193 d'Herbelot, bibliotheque orientate. 	gr. fol. 	Paris 1697. 	Ldrbd. 	3. - ..... 
194 - - fol. 	Maestricht 1776. 	Illbrfz. unbeschn. 	 2. 10 
195 - - 6 vols. 	8. 	Par. 1781-83. Hlbfrz. 	 3, - 
196 - ,--- oriental. Bibliothek. 	4 Bde.. gr. 8. 	Halle 1785-6-90. 	Br. un- 

beachn. 	• 	 ! 	• 	 8, - 
K. F. Kohler's antiq. Anseigeheft. 	166. 
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197 PInstitnt Lazareft dek langues orientates fonde k Moscow par la , famine 
4.* 

de Lazareff. 	Trad du russe p. Ed. Dulaurier. 	8. 	Paris 1856. 	Br. 	- 10 
.--198 Jones, Sir Will., works. W. the life of the author, by Lord Teignmouth. 

13 vols. 	W. many ,plates. 	8. 	Loud. 1807. 	Ppb. 	 13. - 
Brunet : 60-72 fr. 

199 - poeseos asiaticae 	.commentariorum libri VI. Edid. J. G. Eichborn. 
8. 	Lips. 1777. 	Br. unbeschn. 	 - 

200 Journal asiatique. 	Tome I--IX. 1. 2. 	(Livr.1-50.) 	8. 	Paris 1822-26. 
15 

Br, n. r. 	 10. 
201 - - 4. Serie. 	Nr. 30-60. 	(Tome V11-201.) 	8. 	Paris 1846-48. 	Br. 

n. r. 	( $ 25.) 	 8. 
202 - - de Constantinople. 	Publ. p. H. Cayol. 	Nr. 1. (seul paru?) 	8. 

- 

20 

Const. 1851. 	Br. 	- 
Khaki, expedition de Dal-Taban Mustafa Pascha contre Basrah , 	ay. la trad. 

p. Schefer. - Mordtmann, fragm. d'un voyage archeol. en Asie Blineure. 
Av. 2 pl. etc. 	 . 

203 Juynboll, de codicum oriental. academiae Lugduno-Batay. bibliotheca. 

20 

4. 	Lug& B. 1854. 	(Extr.) 	 - 
204 - T. W. J., letterkundige bijdragen. 	3 stukken. 	8. 	Leiden 1838-40. 

8 

Br. 	Zur oriental. Literatur. 	. 	 1. 
205 Kellgren, H., om affix-pronomen i Arab., Persiskan och Turkcskan; samt 

Ibn-Miliks Lamija, med text-kritik och anmarkn. 	8. 	Helsingf 1854. Br. 
.150 pp. 	• 	 - 

	

...206 Klaproth, Jul., Asia polyglotta. 	2. Aufl. 	4. 	M. Atlas. fol. Paris 1831. 

.-- 

15 

Br. 	(Atlas Hlbfrz.) 	 5. 
207 - Archiv f. asiat. Literatur, Gesehichte u. Sprachkunde. 	1. (einz.) Bd. 

-... 

M. Taf. 	4. 	St. Petersb. 1810. 	Ppb. 	 - 
208 Krafft, A., die arab., 	pers. u. tiirk. Handschriften der K. K.-oriental. 

20 

Akademie zu Wien. 	gr. 8. 	Wien 1842. 	Ppb. 	(94 22/8.) 	 1. 
209 (Le Long), Diseours histor. sur les princip. editions des Bibles polyglottes. 

8. 	Paris 1713. 	Br. n. -r. 	554 pp. 	 - 
210 Lettre de Tutundju-Oglou-Moustafa-Aga, philosophe Lure, h M. Thaddde 

Bulgarin. Trad. du russe et publ. ay. un comment. p. Koutlouk-Fouladi. 
8. 	Petersb. 1828. 	Br. 	76 pp. 	 - 

Pamphlet contre Mr. Jos. de Hammer. 	Avec une reponse par Charmoy. 
211 Levy, M. A., -Lib. die nabathilischen Inschriften von Petra, Hauran , der 

Sinai-Halbinsel, u. fib. die Miinzlegenden nabath. Kiinige. - Ders. zur 
phiiniz. Miinzkunde Nordafrika's u. Nachtriige zu den nabath. Inschriften. 
- Ders. zur phonic. Miinzkunde Mauritaniens. - Ders. aramiiische In- 
schrift in Memphis. 	8. 	 (Ztschr. d. d. morgenl. G.) 	160 pp. u. 5 Taf. 	1. 

212 - eine lat.-griech.-phiiniz. Inschrift aus Sardinien. 	M. 1 Taf. - Ders. 
die palmyren. Inschriften. 	M. 2 Tat'. (17 Inschriften). - Oberdick , Be- 
merkungen zu den palmyr. Inschriften. 	8. 	(Ztschr. d. d. morgenl. G:) 	- 

213 les Livres sacrds de l'Orient (le Chou-King, les Sae-Chou de Confucius,  
les lois de Manou, le Koran de Mahomet). 	Trad. p. G. Pauthier. Roy.-8. 

10 

20 

15 

- 

20 

Paris, Didot, 1840. 	Br. n. r. 	 2. 
214 Lorsbaeh, G. W., Archiv fiir die morgenliind. Literatur. 1.Bd. 8. Marb. 

1791. 	Br. 	 - 
215 Medici, le P. Minas, grammaire polyglotte, conten. lee principes des lan-

gues arabe,persane, turque et tatare avec des remarques analyt. d'autres 
iangues. 	4. 	Venise 1844. 	D. veau, tr. d. 	Brunet 24 fr. 	 2. 

- 

10 

25 
216 Meier, Ernst, fiber die nabat. lnschrif ten. 	8. 	(A.) 	 - 
217 Meninski, Fr. a Mesgnien, lexicon arabico-persico-turcicum adiecta ad sin-

gulas vocAs et phrases significatione latina, ad usitatiores etiam ital. Edi- 
tio II. 4 voll. fol. Viennae 1780. Frzb. 	Schones Expl. mit vollem Rand. 35. 

Brunet: 150-180 fr. 
218 - linguarum oriental. turcicae, arab., persicae institutiones , s. gramma- 

10 

- 

:, 	tica turcica. 	fol. 	Viennae 1680. 	Frzb. 	 2. 
Einige B11. ausgebessert u. etwas wasserfl.  

219"- institutions linguae turcicae, c. rudimentis parallelis linguar. arab. et  
pers. Ed. II. cur. A. Fr. Kollar. 2 ti. in 1 vol. 	4. Vindob.1756. 	Illbfra. 2. 

K. F. Kohler's antiq. Anzeigeheft. 160. 
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220 

• 
(Moor, Edw., author of the Hindu Pantheon) Oriental fragments. 	W.4 

4. 
plates. 	8. 	Lond. 1834. 	Sara. 	540 pp. 1. 20 

Sanskrit names in Greece, nuns, papacy and hinduism, seals etc. 
221 Morley, W. H., a descript. catalogue of the histor. manuscripts in the ara-

ble and persian languages, preserved in the libr. of the R. Asiatic Soc. 
of Great Britain and Ireland. 	8. 	Lond. 1854. 	Br: 	. 1. --- 

222 Neve, F., introduction it l'hist. gear. des littdratures orientales. 8. 	Loa- • 
vain 1814. 	Br. - 15 ' 

223 - mdmoire a. la vie d'Eug. Jac quet et sur ses travaux relat. It l'hi- - 
stoke et aux tan ues de l'Orient. 	4. 	Brux. Acad. 1855. 	150 pp: - 10 

224 Nicola', J. Fr.,. hodegeticum orientale harmonicum (lexicon et gramme. 
linguarum ebraicae, chald., syr., arab., aethiop., pers.) 	4. 	Jenae 1670. 
Ldrb. 	800 pp. 1. 10 

9 fr. Langles. 	 • 
225 Niersis Clajensis, Armeniorum patriarchae , preces viginti quatuor lin- 

gait: editae. 	8. 	Venetiis 1823. 	Frzb. 1. -- 
226 Norbergii, Math„ opuscula academica. 	2 volt. 	8. 	Loud. Goth. 1817. 

. Hlbfrz. 	980 pp. 1. - 
De lingua Melit., Maroccana, Goth., de Druziis, etc. 

227 Orientalia. Edentibus T. G. J. Juynboll, 1'. Roorda, H. E. Weijers. Vol. 
I. (T. G. J. Juynboll, de carmine Motanabbii. -- H. E. Weijers , de 
codd. mss. orientalibus biblioth. Leidensis. - etc.) 	8. 	Amst. 1840. 	Br. 
unbeschn. 	504 pp. 1. 15 

228 (Ouwaroff), Ideen zu einer asiatischen Akademie. (Uebers. v. Hauenschild). 
8. 	St. Petersb. 1811., 	Hlbfri. - 15 

229 Pauli epistola ad Philemonem ad fidem versionum oriental. veterum una 
cum carum toxtu origin. graece edita a Jul. H. Petermann. 	4. 	Berol. 
1844. 	Br. 	Autograplurti 	(4 11/2.).  -- 20 

230 Paulin' a S. Bartholomaeo , muse: Borgiani codices Avenses, Peonani, 
Siamici, Malabar., Indostani, animadvers. hzst.-crit. illustrati. Acced mo- 
numenta inedita et cosmogonia Tibetana. 	4. 	Romae 1793. 	Br. 1. - 

231 Pertsch, W. die oriental. Handschriften der Herzogl. Bibliothek zu Gotha. 
1.. 2. Thl.: die pers. u. die tiirk. Handschriften. 	8. 	Wien 1859-64. Br. 1. 15 

232 Quatremere, 4 mdmoires geograph. sur la Babylonie ancienne et mo- 
- derne. - Bonnetty, dictionnaire de diplomatique, ou cours philolog. et  

histor. d'antiquites civiles et ecclesiast. Ecritur e. 	5 mdmoires av,.,11pL 
8. 	(Extr.) - 20 • 

233 Quellen, muhammedan., z. Gesch. der siidlichen lifistenliinder des Kas- 
pischen keeres. 	Hrsg., fibers. u. erlaut. v. B. Dorn. 	Arab., pers. u. tiirk. 
'Fexte. 	4 Bde. 	8. 	St. Petersb. 1850 A 58. 	Halbmaroqu. 8. .- 

Schchir-Eddin, Aly Ben Schems-Eddin, Abdu-l-FattAh Fumeny, etc. 
234 Renaud, description des monumens musulmans du cabinet de M. le Due 

de Blacas. 	2 vols. 	Av. 10 pl. 	8. 	Paris 1828. 	D. veau. 3. -- 
235 - notice s. le catalogue gdndr. des ms. orientaux de la Biblioth. imper. 

8. 	Par. 1855. 	Extr. - 6 
236 It6musat, Abel, melanges asiatiques, ou choice. de morceaux de critique 

et de mdmoires relat. aux religious,aux sciences, aux coutumes etc. :des 
nations orient. 	2 vols. 	8. 	Paris 1825-26. 	Br. n. r. 2. -' 

Im Titel ein Name ausgeschnitten. 
237 - nouveaux melanges asiatiques, ou recueil de morceaux de critique et 

de mdmoires relat. aux religions, it l'hist. etc. des nations orient. 	2 vols. 
8. 	Paris 1829. 	Ppb. 	Mouille. 1. 10 

238 Sacy, Silv. de. - Bibliotheque du baron S. de Sacy. 	3 vols. 	8. 	Paris 
1842-47: 	Br. n. r. 	6022 Nos. 2. 20 

Brunet : C'est une veritable bibliogr. de la litterature orient., 	et 	pardon!. 	des 
langues liar., arabe et persane. 

239 - notice d'une dissert. de J.D.Akerblad, intit.: Inscriptionis Phoeniciae 
Oxon. nova interpretatio. 	8. 	Paris 1803. - Le meme, s. les inscriptions 
des monumens Persdpolitains. 	Av. 1 pl. 	Extr. - d'Ansse de Villoison, 
a. un passage de l'inscription grecque de Rosette. 	Paris 1803.. Cart. - 20 

240 -, expose de 	la religion des Druzes, tire des livres riAlgieux de 'cette • 
secte. 	2 vols. 	8. 	Paris 1838. 	Br, n. r. 	(25 fr.) 4. - 

K, F. Kaler's antiq. Anzeigeheft. 	166. 	 2 
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241 Sawaszklewlez, L. L., le genie de l'Orient, commentd par ses monuments
** 

monetaires. 	Etudes s. le cabinet musulman de J. Pietraszewski (conten. 
2683 medailles). 	Av. 11 planches. 	8. 	Brux.).846. 	Br. - 10 

242 Sprenger, A., die. Post- u. Reiserouten des' Orients. 	1. Heft. 	M. 16 liar- 
ten nach einheim. Quellen. 	8. 	Leipzig 1864. 	Br. 	(4 3%.) 2. - 

243 Timoni, A., tableau synopt. et  pittor. des littdratures les plus remar- 
quables de l'Orient. 	8. 	Paris 1853. 	Br. 	380 pp. - 8 

244 Ulug Beig, epochae celebriores astronomis , historicis, chronologis Cha-
taiorum, Syro-Graecorum, Arabum, Persarum, Chorasmiorum usitatae. Arab. 
et hat. 	Prim. public., recens. et  comment. illustr. Joh. Gravius. 	4. Load. 
1650. 	Ldrb. 1. 15 

Beigeb. Chorasmiae et Mawaralnahrae, i. e., region= extra iitivium Oxum do- 
scriptio, ex tabb. Abulfedae. 	Arab. et lat. Ed. J. Gravies. 	Lond. 1650. 

245 Terhandlungen' der ersten Versamnil. deutscher u. ausland. Orientalisten 
in Dresden, 1844. 	4. 	Lpz. 1845. 	Br. 	(4 1.) - 15 

246 Togelstein, annott. ex lite ri s oriental. petitae ad fabulas de Ale- 
xandro M. 	8. 	Vratisl. 1865. - 6 

247 Volney, C. F., ralfabet europeen appliqud aux langues asiatiques. 	8. 
Paris 1819. 	Br. 	223 pp. 	Av. pl. - 20 

248 Walton, Brian., de linguis orientalibus. Accessit Joa. Wovveri syntagma 
de graeca et lat. Bibborum interpretat. 	12. 	Daventr. 1658. 	Br. n. r. 
Wasseril. - 10 

249 Wahl, S. Fr. G., allgem. Geschichte d. morgenland. Sprachen u. Litte- 
rater. 	M. 11 Taf. 	Alphabets. 	8. 	Lpz. 1784. 	Ppb. 1. 10 

250 Wenrieh, Jo. G., de auctorum graecor. versionibus et commentariis sy- 
riacis, arab., armen., persicis. 	8. 	Lips. 1842. 	Br. 	(5 	21/2.) - 25 

251 Zeitsehrift der deutschen morgenland. Gesellschaft. 	1-6. Bd. M. Kupf. 
8. 	Lpz. 1846-52. 	Br. 	(5 	222je.) 	• 12. - 

252 - 10. Bd. 1856. 2. - 
253 - - 12. Bd. 	1858. 2. - 
254 - - 16: Bd. 	1862. 
255 - - 19. Bd. 	1865. 2. - 
256 - f. die Runde des Morgenlandes. 	Hrsg. v. Chr. Lassen. 	6. Bd. 	M. 8 

Taf. 	8. 	Bonn 1845. 	Br. 	(4 4.) 2. 10 
257 Zenker, J. Th., bibliotheca orientalis. 	2 *OIL 	8. 	Lpz. 1845-61. 	Br. 

( 4 71/:) 

llieroglyphen. 

4. 15 

258 Bellermann, Jf J., iib. die Searabaen-Gemmen, u. Versuche ihre Hiero- 
glyphen zu erklaren. 	2 Thle. 	8. 	Berl. 1820-21. - 10 

259 Boller, die aegypt. Samml. des k. k. Antiken-Cab. nach ihrem inschriftl. 
Gehalt. 	M. 4 Taf. 	8. 	Wien. Acad. - 10 

260 Brugsch, H., grammaire demotique, cont. les prineipes gdndraux de la 
langue et de rderiture populaires des anciens Egyptiens. Av. un tableau des ' .re 
signes ddmot. et  10 pl. 	fol. 	Berl. 1855. 	Br. 	 • 18. - 

261 - memoire sur la reproduction imprimde des earacteres de l'ancienne 
dcriture demotique des Egyptiens, au moyen de types mobiles et de rim- 
primerie. 	4. 	Berl. 1855. 	Br. ---• 8 

262 Burton's excerpta hieroglyphica or exact copies of various hieroglyphical 
inscriptions and sculptured monuments still existing in Egypt, Nubia, at 
Mount 	Sinai. etc. ' 4 parts. 	W. 40 plates. 	fol. obl. 	Cairo 1823-27. 
HIblnwd' 5. - 

Auf Kosten des Vert gedruckt in -svenigen Exemplaren. 	Complete Exemplars 
(mit 51 Taf.) sind hoebst selten. 

263 Champollion le Jeune, precis du systeme hieroglyph. des anciens Egyp- 
tiens. 	2. dd. revue et augm. Avec 52 planches. 	2 vols. 	8. 	Paris 1827. 
Veau. 4. 20 

264*- lettre sur le tiouv. systems hidroglyph. de MM. Spohn et Seyffarth. 
.8. 	Florence 1826. 	Br. - 10 

K. F. Raider's antiq. Anzeigeheft. 	160. 
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265 Champollion le Jeune. -- de Sacy, Silv., sur la vie et les ouvrages de 
M. Champollion le Jeune. 	8. 	Extr. - 8 

266 CIpelli, L., letters intorno alcune quistioni sui geroglifici degli Egizi. 	8. 
Purina 1834. 	Br. - 8 

267 Gunipach, J. v., on the historical antiquity of the people of Egypt, their 
vulgar kalendar etc. 	8. 	London 1863. 	Cloth. 1. - 

268 Henry, D. M. J., PEtupte Pharaonique, ou hist. des institutions des 
Egyptiens sous leurs rocs nationaux. 	2 vols. 	Av. 29 pl. 	8. 	Paris 1846. 
D. veau. 2. 15 

269 Jolowicz, H., bibliotheca Aegyptiaca. Supplement L gr. 8. Lpz. 1861. Br. - 8 
270 Kircher, A., obeliscus Pamphdius. fol. Romae 1650. Prgtb. M. Holzschn. - 15 

Titel fehlt. 
, 271 Letronne, analyse critique des reprdsentations zodiacales de Dendera et 

d'Esne. Avec 4 grandes planch. color. 4. Paris 1846. Br. Extr. 112 pp. - 20 
272 Reinisch, lib. die Namen Aegyptens in (der Pharaonenzeit. 	8. 	Wien. 

Acad. 1861. - 5 
273 Salvolini, Fr., traduction et analyse grammat. des inscriptions sculptdes 

sur l'obelisquedgypt. de Paris. Av. 6 pl. 4. 	Paris 1837. Br. (4 3i/5.) 1. 10 
274 Savigny,. J. C., histoire natur. et  mythol. de 1'Ibis. 	Av. 6 pl. 	8. 	Paris 

1805. 	Frzb. 	Selten. 	 . 1. - 
275 Seyffarth, G., Grammatica aegyptiaca. 	Anleit. z. Uebersetzen altligypt. 

Literaturwerke, nebst der Geschichte d. Hieroglyphenschliissels. 	M.92 pp. 
Hieroglyphen-Alphabete u. Texte. 	8. 	Gotha 1855. 	Ppb. 	(4 3.) 2. • - 

276 - an astronom. inscription on a Mummy-Coffin concern. the year 1722. 
b. C. 	With 1 pl. 	8. 	(St. Louis transact.) 	Br. Extr. - 10 

277 Sharpe, S., the history of Egypt under the Ptolemies. 	4. 	Lond. 1838. 
Cart. 1. 20 

278 .SW014179, KlOVOT., inectrolspata nset iaeoykursxwv yeappazatv 8seeretfil. 
W. a translation and fig: 	8. 	Lond. 1860. 	Br. - 20 

279 Ublemann, M. A., inscriptionis Rosettanae hieroglyph. decretum sacer-
dotale recogn., lat. vert., explicay., c. vers. graeca aliisque monumentis 
hieroglyph. contulit, glossario instrux. 	4. 	Lips. 1853. 	Br., 	( 4 4.) 1. 20 

280 - Handbuch d. gesammten lig,ypt. Alterthumskunde. 4. •Thl.: die Litera- 
tur d. alten Aegypter. 	M. 2 Taf. 	8. 	Lpz. 1858. 	Br. - 20 

281 Waagen , G. Fr., db. die in d: kgl. Akademie d. Wiss. zu Munchen be- 
findl. Mumien u.' and. agypt. Alterthiimer. 	M. 1 Taf. 	4. 	68 pp. - 10 

Coptisch. 
282 Didymi Taurinensis literaturae . copticae •rudimentum. 	8 maj. 	Parmae 

1783. 	Hlbfrz. - 15 
283 Epistulae Novi Test. coptice, edid. P. Boetticher. 	8. 	Halae 1852. 	Br. 

(4 4.) 2. - 
284 Evangelia coptice et arabice; edid. Tattam. 	4. 	(Londini 1829.) 	Frzb. 

(Weigel 4 6.) 1.20 
285 Ewald, H., tib. den Bau der Thaftworter im Koptischen. 4. Gott. 1861. S.-A. - 8 
286 KIrcheri, Athan., S. J., prodromus Coptus s. Aegyptiacus, in quo cum 

linguae Coptae origo, aetas, inclinatio,turn hieroglyph. literaturae in- 
stauratio etc. exhibentur. 	4. 	Romae 1636. 	Ppb. 1. - 

287 La Croze, M. Veyss., lexicon aegypt.-lat. 	Edid. Chr. Scholtz. 	Not. et 
indd. adjec: C. G. Woide. 	4. 	Oxon. 1775. 	Frzb. 2. - 

288 Macrizi's Gesch. d. Copten , m. Uebersetz. u. Anmerk. herausg. von F. 
Wfistenfeld. 	4. 	(Gott. Ges. d. W. 1845.) 	(A 2.) 1. - 

289 Peyron, A., grammatica linguae copticae. Acced. additamenta ad lexicon 
coptieum. 	8. 	Taurini 1841. 	Br. unbeschn. 

290 Pistis Sophia. Opus gnosticum Valentino adiudicatum e cod. ms. Coptico 
Londinensi descripsit et lat. vert. M. G. Schwartze, ed. J. 11. Petermann. 
gr. 8. 	Berol. 1851. 	Lnwdb. 	(4 62/8.) 4. - 

291 Rosellini, Hipp., elements linguae aegypt. vulgo copticae. 	4. 	Romae 
1837. 	Br. 1. 10 

K. F. &Miler's antiq. Anzeigeheft. 	166. 	 2* 
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292 SellWartse, M. G., koptische Grammatik. 	Hrsg. v. 'H. Steinthal. gr. 8.

4 xig 
Berl. 1850. 	Cart. 	(4 51/8.)  3. - 

293 13hlemann, M. A., linguae copticae grammatica. 	8. 	Lips. 1853. 	Br. 
(5 	12/3.) 1. - 

Sanskrit. 

- 294 Adelung, Fr., Literatur der Sanskrit-Sprache. 	2. verm. Ausg. 	8. 	St. 
Petersb. 1837. ' Ppb. 	(4 2.) - 20 

,.295 Algebra with arithmetic and mensuration from the Sanscrit of Brahme- 
gupta and Bhilscara. 	Trans!. by H. Th. Colebrooke. 	4. 	London 1817. 
Sars. 5. - 

296 Bandry, F., resume 	element. de la 'theorie des formes grommet. en 
sanscrit. 	8. 	Paris 1853. 	Br. - 6 

- 297 Le BhAgavata Parana, ou histoire poet. de Krichna, trad. p. Eug. Bur- 
nout. 	Vol. I. II. 	4. 	Paris 1840 - 44. 	Br. n. r. 4. 20 

298 Bhartriharis Spriiche. 	Aus dem Sanskrit metrisch iibertragen v. P. v. 
Bohlen. 	8. 	Hamb. 1835. 	Br. 	(.4 1.) - 15 

-299 Bhaskara Acharya, the Goladhia: a treatise on astronomy, With a com- 
mentary 	entitl. the Mitacshara, form. the 4. and last chapter of the 
Siddhant Shirorriuni. Sanskrit. Ed. by L. Wilkinson. 8.. Calcutta 1842. Br. 1. 15 

' 300 Bohtlingk, 0., Sanskrit-Chrestomathie. 	8: 	St.'Petersb. 1845. 	Br. 1... 15 
Die ersten B11. wasserii. 

?---301 Bopp, Fr., glossarium Sanscritum, in quo omnes radices et vocabula 
usitat. explicantur et c. vocabnlis graecis, lat., 	german., lithuan., slay., 
celticis comparantur. 	4. 	Berol. 1847. 	Hlbfrz. 	(.4 62/3.) 4. - 

302 Burnouf, E., dictionnaire classique sanscrit-francais, ou sent coordonnds, 
revises et completes les travaux de Wilson, Bopp, Westergaard, Johnson etc. 
gr. 8. 	Paris 1866. 	Br. 	Exempl. neuf. 6. - 

303 Colebrooke, H. T., essais sur la philosophie des Hindous. 	Traci:de 
l'angl. et augm. de textes sanskr. 	et de notes p. G. Pauthier. 	8. 	Paris 
1834. 	Br. - 20 

304 PEzonr-Vedam p ou ancien commentaire du Vedam. Trad. du samscretan 
par un Brame. 	Publ. avec des notes (p. M. de Sainte-Croix). 	2 vols. 
8. 	Yverdon 1778. 	Ppb. 	 . - 15 

305 Gildemeister?  J., bibliothecae Sanskritae s. recensus librorum Sanskrit. 
hucusque types 	vel lapide exscriptor. critici specimen. 	8. 	Bonn 1847. 
Br. 	(.4 114.) 	Neu. - 20 

306 Hamilton,- Alex., et L. Langles , catalogue des mss. Sanskriti de la 
bibliotheque imper. 	8. 	Paris 1807. 	Ppb. --- 20 

307 Bitopadesa in the original Sanskrit. (Publ. by Colebrooke) 4. Serampore . 
1804. 	Illbfrz. 

1. dditon di 	texte Sanscrit. 	25 fr. de Sacy. 
308 - Sanskrit text with a grammatical analysis alphab. arranged, and au 

engl. index of words serving the purpose of a reversed dictionary, by 
Fr. Johnson.. Roy: 8. 	Lond. 1847. 	(.4 	11.) 6. 20 

309 Halides, Sakontala, fibers. u. erliiut. v. G. Forster. 	2. Ausg. bes. v. J. 
G. v. Herder. 	8. 	Hdlb. 1820. 	illbfrz. 	(S 12/2.) -- 10 

310 Kalidasa 	iTrwasi. 	A. d. Sanskrit u. Prakrit Titers. v. K. G. A. Hofer. 
8. 	Berl. 1837. 	Br. - 6 

- 311 Kellgren, A. H., mythus de ovo mundane, Indoruroque de eodem notio. 
8. 	Helsingf. 1849. - 8 

312 Kennedy, Lieut. Col. Vans, researches into the nature and affinity of 
ancient Mid Hindu mythology. 	4. 	Lond: 1831. 	Sars. 	(.4 17.) 4. -- 

-- 313 Kshiticavancavalicharitam. 	A 	chronicle -of 	the 	family 	of 	Raja 
Krishnachandra of Navadvipa, Bengal. Edit. and translat. by W. Pertsch. 

• Lex. 8. 	Bed. 1852. 	Br. 	( 	2.) 	 . 1.  - 
-4'''314 Lassen, Chr., indische Alter

4 
 thumskunde. 	Complet. 	4 Bde. m. Nach- 

trag in 10 Thin. gr. 8. 	Bonn u. Lpz. 1843-63. 	Br. unbeschn. 	Wie 
neu. 	(4 30.) 18. - 

315 - institutiones linguae pracriticae. 	8. 	Bonnae 1837. 	Br. 2.  15 
K 	F. KOhler's antiq. Anzeigeheft. 	166. 
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316 Nanara-Dbarma-Sastra. 	Lois de Manou, compren. les. institutions relig. 
et civics des Indiens. 	Tract. du sauserit et accomp. de notes p. A. 	I 

Loiseleur Deslongehamps. 	8. 	Paris 1833. 	Br. n. r. 	 1. 20 
317 Illogling, Lieder Kanaresisebei Slinger, mit Uebersetz. -r-  11‘.. Weber, ab. 

' 	Menschenopfer -bei d. vedischen Indern. , 8. 	(A.) 	r 	 . 	, 	,-- 8 
318 Miller, Max, alpbab. Verzeichniss der Upanishads. - Ders., Beitritge z. 

Kenntniss der ind. Pbilosophie. 	8. 	(A.). 	 • 	- 10 
319 Nalodaya. 	Sanskritice c. comment. 	8. maj. . Calcutta 1813. 	Br. 	1. 10 
320 Neve, F., etudes sur les bymnes de Rig-Veda. 	At un choir d'hymnes 

trad. pour la prem. foiz en franc. 	8. 	Paris 1842. 	Br. 	 - 15 ,-- - 
321 Oppert, Jul., gi ammaire Sanscrite. 	2. edit. augm. 	8. 	Paris 1864. 	Br. 	2. 15 • 
322 Orianne, G., traitd orig. des successions d'apres le droit Hindou. Extrait 

du Mitaeshara de Vijnyaeswara. Suivi d'un autre traitd de l'adoption le 
Dattaca-Chandriea de Devandba-Bbatta. 	Augment. 	de notes explicat 
tirdes des meill. comment. Hindoux. 	8. 	Paris 1844. 	Br. , 	' 	. 	1. 10 

323 PaninPs acht Blither grammat. Regeln. .Hrsg. u. erlitut. v. 0. Bohtlingk. 
2 Bde. 	8. 	Bonn 1839. 	Br. 	(ic 20.), Neu. 	, 	. 	 6. 20 

324 Shvitrl, Maliabarati episodium. 	Textum collatis Boppii et Calcuttensi 
editionibus reeens., beet. var. adiec. Caiet. Kossowicz. 	8. 	Petrop. 1861. 

•Br. 	Nicht im Handel, 	 - 15 
325 - - Idem, Frzb. 	 --,- 20 

• 326 Schlegel
pb

, Fr., fib. die Sprache u. Weisheit der Indier. 	8. 	Hdlb. 1808. 
- 20 

327 Steingass, Frz., fiber Gesebiebte, Art u. Geist der Rigveda. 	8. Minch. 
1846. 	 -.- 6 -- 

328 Studien, Indische. 	Hrsg. v. Albr. Weber. 	1. 2.• Bd. , 8. Berl. 1850-51.  
Ppb. 	Vergriffen. 	 • 	 4. 20 

329 Ojjvaladatta's commentary 'on 	the 	Unadisutras. 	Ed. from a mscr., 
with notes, indices and glossary by Th. Aufreeht. 	8. 	Bonn 1859. 	Br. 
(4 3%) 	 • • 	 2.- 

330 Vimalapracnottararatnamala, carminis Indiei, versio Tibetica. Edid. A. 
Scbiefner. 	4. 	Petrop. 1858. 	 - 10 

331 Walmiki, Rama. Deutsch bearli v. A. Holtzmann. 8. Karlsr. 1843. Br 	- 10 
332 Ward, W.,a view of the history, literature and mythology of the 

Hindoos. 	 P. translations from their prineip. works. 	2 vols. 	2. edit. 	4. 
Serampore 1815-18. 	Hlbfrz. 	 7. 15 

333 -- - 3 vols. 	8. 	Lond. 1822. 	Sars, 	12.) 	 5.. - ,(.53t, 
334 Westergaard, N. L., radices linguae Sanskritae ad decreta grammati- 

corum definitae et copra exemplorum exquisit. illustr. 	4. 	Bonnae 1841. 
Illbfrz. 	(.5t 81/2.) 	 4. - • 

335 - om de aeldste tidsrum i den indiske historie med hensyn til literatu  ren. 
4. 	Kjob. 1860. 	Br. 	90 pp. 	, 	 . 	 - 8 

336 Yajurveda, the white, edited by A. Weber. 3 vols. 4. Berlin 1849-59. 
Br. 	(4 66.) 	 40. - ----- 

Hindoustani. 	Bengali, 	Ordoo. 	Telugu. 	Mahratti. Tamil. Singa- 
lesisch etc. 	. - 	• 

337 Adam, M. T., a dictionary of the Hindee
, 
 language. 	gr. 8. 	Calcutta 

1829. 	Hlbfrz. 	370 pp. 	 1. 15 
338 Bellarmini 	catechismo da doutrina cristam. - Cristanchi 	sastrazza- 

eathexismo. 	8. 	Roma 1778. 	Br. 	En portugais et en marathi. 	- 20 
339 Biblia Vet. Test. translated into Singhalese. 	3 vols. 	4. Colombo 1819. 

Roth. Maroquin, sell'. sehones Expl. 	 , 	6. - 
MO - iota and New Test. in Tamil. 	4 vols. 	gr. 8. 	Madras 1827. 	Calf. 	5. - 
341 (Browni C.' P.) ' Dialogues in Kanada,(Bengal) and Engl. gr. 8. Madras 

1852. 	Ldrbd. 	 ' 	- 20 
342 Bukawali (hindoustanee.) 	gr. 8. 	 --m 15 
343 Carey, Mabratta-Engl. dictionary. 	8. 	Serampore 1810. 	Hlbfrz. 	Etwas 

wurmet. Sonet sehones 'Expl., dem aber !eider der Titel fehlt. 	652 pp. 	2. - 
• Broekbaus 4 12. - Vendu 40 fr. Langles. 

K. F. Kohler's antiq. Anaeigeheft; 166. 
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344 Cateehismns in de Tamulsche spraak overgezet door a A. Bronsveld.44.* 
4. 	Columbol.754. 	Ldrb. 	Sch6nes Expl. 1., 10 

345 - pro Barmanis eorum lingua primisque nuns litterarum typis excusus. 
C. lat. interpretat. 	8. 	Romae 1785. 	Hlbfrz. - 15 

346 Esops fables translated into Marathee. 	4. min. (Bombay?) Frzb. - 20 
347 Forster, H. P., a vocabulary Bengalee and Engl. and vice versa. 2 vols. 

4. 	Calcutta 1799-1802. 	Hlbfrz., 4 15 
Brunet: rare. 	130 fr. Langles. 4 	fr. de they. 

348 Garein de Tassy, rudimens de la langue hindoustani. Av. 7 p1. facsim. 
Av. appendice. 	4. 	Paris 182943. 	Br. 2. - 

349 Qraul, K., indische Sinnpflanzen z. Kennzeichn. des tamul. Geistes. 	12. 
Erl, 1865. 	Br. - 10 

350 Hadley, G., grammat. remarks on the pract, and current dialect of the 
jargon of Hindostan (Moors), with a vocabulary. 3. edit. 8. Load. 1784. 
Ppb. - 25 

351 - - 8. 	Lond. 1772. 	Hlbsars. - 15 
352 (Haughton, G. C.) A glossary Bengali and Engl. to explain the Tota- 

Jtihas, the Batris Singhasan, the history of Raja Krishna Chandra, the 
Purusha - Parikhya, the Hitopadesa. 	4. 	London 1825. 	Cart. 25 fr. 
Klaproth. 3. - 

353 Kennedy, Lieut. Col. Vans, a dictionary of the Maratha language in 2 
parts: mar.-engl. and eugl.-mar. 	Fol. 	Bombay 1824. 	Hlbfrz. 	Quaritch 

• 26 sh. 4. - 
354 Lebedeff, Her., a grammar of the pure and mixed East Indian dialect; 

with dialogues etc. 	4. 	Lond. 1801. 	Frzbd. 	(X' 1. 1.) 1. 10 
. 15 fr. Langles. 

355 The Mahavansi, the Raja-Ratnacari and the Raja-Vali, form. the sacred 
and histor. 	books of Ceylon 	also a collect. of tracts of Buddhism. , 
Transl. from the Singhalese. Ed. by E. Upham. 3 vols. 8. 	Load. 1833. 
Cart. 	(2 4' 2 sh.) 4. - 

356 Sarf-i-Urdn. Grammatik der Urdu-Sprache in Hindi-Versen v. Maulawi 
Urnassut Ullah. 	gr. 8. 	Calcutta 1810. 	Ldrb. - 20 

357 Singaleesch belydenis boek. 	8. 	Colombo 1738. 	Br. - 15 
358 Stevenson, J., principles of english grammar - in Mar athi language. 

fol. 	Bombay 1833. 	Frzb. 1. - 
359 (Tamulisch) Kritutergarten der Seele. 	8. 	Madras 1817. Hlbfrz. 300 pp. 2, 15 
360 Taylor, Jos., a dictionary Hindoustani and English. Revised by W. Hun- 

ter. 	2 vols. 	gr. 4. 	Calcutta 1808. 	Hlbfrz. 	1690 pp. 6. - 
Band I. etwas wasserfleekig. 	Allen u. Co. 	te 4. 4. 

331 Telugu. .-- The wars of the Rajas, being the history of Anantapuram 
(written about 1750-1810.) Telugu text and engl. translation by Ch. Ph. 
Brown. 	2 vols. 	8. 	Madras 1853. 	Ldrb. 1. - 

362 - The life of the Apostle Paul. 	In Sanskrit verse. 	Reprinted in the 
Telugu character by Ch. Ph. Brown. 	With an •engl. version. 	gr. 8. 
Madras 1852. 	Hlbfrz. -- 20 

363 Testam. Nov. transl. into the Bengali language. 	gr. 8. 	Calcutta 1846. 
Says. 	- 1. .- 

364.  - Trabsl. into the Bhugelkhunda language, by the Serampore missionaries. 
8. 	Seramp. 1821. 	Br. 1. -- 

365 - Transl. into the Malayalim language. 8. Cottayam 1843. Cart. 1. --- 
366 - Translat. into the Vikanera language. 	gr. 8. 	Seramp. 1820. 	Frzb. 

(Weigel .fix 6.) 1. - 
367 Trumpp, iiber d. Sprache der Kafirs im Indischen Caucasus. - Ders., 

eine Sindbi-Sprachprobe. 	8. 	(A.) 	110 pp. - 15 
368 Toque, Meer Mohummud, poems (Kooliyat), comprising the whole of his 

numerous al(' celebrated compositions in the Gordo 0, or polished language 
of Hindostan. 	Edited by learned moonshees attached to the College of 
Fort William. 	4. 	Calcutta 1811. 	Ldrb. 8. - 

,, ,. Selir gut erhalten. 	Bin starker Quartband. 	79 fr. !Angles. 
369 Wail, oeuvres. Publ. en hindoustani avec la traduction franc. et  de notes 

p. Garcia de Tassy. 	2 parties en 1. vol. 	Avec facsim. de 6 rms. gr. 4. ' 
Paris 1834-36. 	Br. 	(4 62/8.) 2. 15 

K. F. Kiihler's antiq. Anzeigeheft. 	166. 
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870 Yakknn Nattannawa. 	A cingalese poem, descript. of the Ceylon system4.0 
of demonology, and Kolan Nattannawa, deseript. of the characters as- 

% sumed by natives of Ceylon in a masquerade. 	Transl. by J. Callaway. 
With plates from Cing. designs. 	8. 	Lond. 1829. 	Cart. 	 1. - 

371 Ziegenbalg, B., grammatica damulica, s. malabarica. 4. Halae 1716. Br. 1. - 

lieilsehrift. 	Zend. - Persisch. 	Kurdiseh. - Pushtu. 
372 Bundehesh, fiber Pehlvieus. 	E vetust. cod. Haun. descrips., dues in- 

scriptiones re is Saporis I. 	adiec. 	N. L. Westergaard. 	4. 	Havniae 
1851. 	Br. (4 2) 	 1.- 

373 Chwolsohn, D., die Ssabier u. der Ssabismus. 	2 starke Bde. m. Index. 
gr. 8. 	St. Petersb. 1856. 	Br. 	 5. - • 

374 - fib. die Ueberreste der altbabylon. 	Literatur in arabiseben Ueber- 
setzungen. 	4. 	St. Petersb. (Ac.) 1859. 	Br. 	195 pp. 	 1. 10 

375 - A., fib. Tammuz u. dielVlenschenverehruag bei den alien Babyloniern. 
8. 	Petersb. 1860. 	Br. 	(A.) 	112 pp. 	 - 15 

376 Fragment° lib. die Religion des Zoroaster. A. d. Pers. fibers. u. m. aus- 
fiihrl. Commenter, nebst dem Leben des Firdusi am Dauletschah's Bio- 	' 
graphien (persiseb), v. J. A. Vullers. 	8. 	Bonn 1831. 	Br. 	 - 20 

877 Lord, H., hist. de la religion des Banians, tirde du liure „Shaster". Trad. 
de l'angl. 	12. 	Paris 1667. 	Prgmtb. 	288 pp. 	 - 15 

378 Peringer, G., et J. H. Mai, de Zabiis. 2 ptes. 	4. Ups. et Giess. 1691- 
1716. 	 - 10 

379 Rhode, J. G., die heiliv Sage u. das gesammte Religionssystem der 
alten Baktrer, Meder u. Perser oder des Zendvolks. 	8. 	Frkkrt. a. M. 
1820. 	Ppb. 	 1. 15 

380 Stern, M. A., die dritte Gattung der achamenischen Keilinsehriften. 	M. 
1 Taf. 	8. 	Gott. 1850. 	Br. 	(4 11/s.) 	 . 	 - 15 

381 Tuch, de Nino urbe. 	C. tab. 	8. 	Lips. 1845. 	67 pp. 	 - 6 
382 Tychsen, 0. G., de cuneatis inseriptionibus Persepolitanis. C. 2 tabb. 4. 

383 
Rostochii 1798. 	Br. 	 - 10 , 
Zendavesta. - Decem Sendavestae excerpta. Textum recens., lat vertit, 
sentential.. explicationem et erit. comment adjec. C. Kossowiez. 8. 	Paris 
1865. 	Br. 	Expl. neuf. 	 2. - 

384 - Uebers. U. erlaut von J. Fr. Kleuker. 	3 Thle. u. Alibiing in 5 Thei- 
len (coinpl.) 	4. 	Riga 1776-1783. 	Hlbprgmtb. 	 7. 15 

385 - Des slavische Eigenthum seit 3000 Jahren, oder nicht Zendavesta, 
aber Zendaschta, d. h. das lebenbringende Bach des Zoroaster. Persisch, 
deutscb, franzos. h. polnisch. 	Von Ign. Pietraszewski. 	1. 2. Lief. (mehr 

,, 1st nicht erschienen). 	4. 	Berl. 1857. 	Br. 	(4t 20.) 	 8. - 

386 Anwar-i Sohejli: Fables de Bidpai. 	En persan. 	2 vols. 	8. 	Calcutta 
1832. 	Br. 	Lithogr. 	 4.20 

Zenker I. 717. de Sacy 28 fr. 
387 Ferheug-1 Schnhiri: Dictionnaire persan-ture (par Ibrahim Monteferrica) 

2 vols. 	Fol. 	Constple. 1155-1742. 	Rel. orient. 	855 feuillets. 	15. - 
Zenker I. 66. 	Brunet •140 fr. Kieffer. 63 fr. de Sacy. 

388 RawaId-i Farisije: Regles persanes. 	4. 	Constple. 1251=1835. 	Cart. 
64 pp. 	 - 15 

389 Rulliat-i Nizami: oeuvres completes de Nizami. 	Fol. 	Tebris s. d. Rel. 
orient. Lithofraphid. 	Ornd d'un grand nombre de gravures s. bois fort- 
curieuses. 	166 feuillets. 	 8. - 

390 Lalah jentperkass distoury ysehk: les amours de Sussee et Panun. 	En . 
persan. 	4. 	Calcutta 1812. 	Quelques ff. montds. 	 2. - 

891 MeTatlh-I Derie Risalesi: Manuel des langues pers. et  turque. 4. Boulao 
1242=1826. 	Cart. 47, 20 pp. 	 .1 - _ 

392 Pend name-I Attar: lee conseils d'Attar. 	En persan. 	8. 	Boulae 1243 
1 1827. 	 1. - - 

398 Pend-Attar: les conseils d'Attar. 	En persan. 	8. 	Constple. 1251834. 
Cart. 	Zenker I. 577. 	 . 	- 20- 
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4 4 894 Sadi, Gulistan. 	En persan. 	8. 	Impr. h Teheran. 	Rel. or. 	, 2. 15 

895 - - 8. 	Tebris 1244=1828. 	Cart. 	Lithograph. 4. 20 
396 - - (en caracteres)Talik). 	4. 	Boulac 1248 •--.. 1832-33. Rel. or. 279 pp. 

Belle ddition. 4. - 
397 Schahname-i Ekaterina: en persan et en russe. 	4. 	138 pp. 	Manque le 

titre? Les 2 'derniers ff. endomm. 1. - 

	

399 Semerat-i Schedscher it Hajat: 	Extraits de 1'Evangile h rapport :des 
qualites divines. 	En persan. 	8.. 	,Lithogr. 	, - 15 

400 Serajn-name: Vocabulaire persan-turc, en vers. 	4. 	Constple. 1250 = 
1834. 	Cart. 112 pp. 	 . 1. - 

	

401 Ali Hazin, Sheikh Moh., his life, written by himself. 	Edited from two 
persian mss. by F. C. Belfour. ..8. 	Lond. 1831. 	Cart. 2. - 

402 Angelus a S. Joseph (Labrosse), gazophylacium linguae Persarum tri- 
plici linguarum 	clay' ital., 	lat., gallicae reseratum. 	fol. ' Amstel. 1684. 
Ldrb. 1. 15 

403 ' Avrawsvov, M.. 	at'Proxearopos , TOW his iavrov flifiasa a" . 	Graece et 
p e r s i c e, ed, Jos. Hammer. 	8. 	Viennae 1831. 	Br: 	(..90 814.) 1. 20 

404 Anmer, Jos., die persischen Handschriften der K. Hof- U. Staatsbiblio- 
thek in Munchen. 	8. 	Miinch. 1866. 	Br. - 18 

405 Barb, 	lib. die unter d. Named Tarich el Akrad bekannte Burden- 
Chronik v. Scheref. - Geschichtt Skizzen d. in der. Chrouik' v. Scheref 
behandelten 33 kurd. Fiirstengescllechtern. -' Gesch. V. 5 Kurden-Dy- 
nastien. - Gesch..V. weiteren 5 Kurden- Dynastien. --' 	Gesch. d. kurd. 
Fiii•stenherrschaft v. Bidlis. 	8. 	Wien. Acad. 1856-60. 	'250 pp. 1. -- 

406 Berdsine, E., recherches sur les dialectes persans. 3 parties en 1 vol. 	8, 
Casan 1853. 	Br. 	386 pp. 2. 15 

407 Bleeck, A. II, a concise grammar of the Persian language, with dialo- 
gues, vocabulary etc. 	With a new plan for facilitating the study of 
languages and specimens in Arab., Armen., Bengaly, Greek, Georgian, 
Russian, Sanskrit, Syr.,Turk. etc. 	12. 	Lond. 1857. 	Cloth. XVI. 82, , 206 pp. 	 • - 20 

408 Burtoni G., letipava veteris linguae persicae, quae aped vet. scriptores 
graec. 	et lat. reperiri potuerunt. 	Edid. et notes instr. 	J. H. v.'Seelen. 
8.Lubecae 1720.. Br. 	' 	 i - 10 

409 Cntechisme de l'eglise orthod. en persan. 	B. ,St. Petersh. 1857. - 15 
410 Chodzko, A.i grammaire persane on, principes 	de l'Iranien moderne. 

Av. 5 pl.facsim. 	8. 	Paris 1852. 	Br. n. Ir. 	• ' 1.'20 
411 - le Koraean et son heros' populaire Buniad Hezzare. 	8. 	(Extr.) -- 6 
412 - Le Desatir, code relig. des Mahabadiens. 	8. 	(Paris). 	Extr. - 8 
413 Contes, fables et sentences, tires de differens auteurs arabes et persans 

avec une analyse du poeme de Ferdoussy, sur les 'this de Perse. 	8. 
Paris 1788. 	Bas. 179 pp. 	Grand papier. 	 . - 15 

414 the Dabistan, or school of manners, translated of the Persian with hotes 
and illustrations by Day. Shea and A. Troyer. 	3 vols: 	8. 	Paris 1843. 
Lnwdb. 	(48 fr.) 	 . 7. 10 

415 the Desatir, or sacred writings of the ancient persian propheti„in the 
original tongue with the ancient persian version, commentary of the fifth' 
Sasan, a glossary and an english translat. 	Publ. by Mulla, Firuz Bin 
Kaus. 	Vol. II. 	4. 	Bombay 1818. 	Ldrb. 3. 15 

Quaritch 2 vols. 36 s. 
416 Djungui Chehadet. 	Le cautique du martyre, ou recueil des drames 

relig., que les Persans du rite Cheia font annuell. reprdsenter dans le 
• mois de, Moharrem. - Publ. p. la  prdm. foie p. A. Chodzko. 	En persan. 

•8. 	Pank 1852. 	Br. 	' 	- - 15 
417 Dorn, B., u. Mirsa Muh. Schafy, Beitrage z. Kenntniss der iranischen 

Sprachen. 	1. Thl. : 	Masanderanische Sprachen. 	8. 	St. Petersk 1860. . 
• Br. --.15 

418 - Jib. das 	Puschtu , 	oder die Sprache der Afghanen. 	Mit Zusiitzen 
• dazu u. Ausziigen 	aus Afghanischen Schriftstellern. 	4. 	St. Petersb.; 

.A.pac 1839-45. 	Br. 	270 pp. ' 	I 	' 	 . 	i 	1 	. 2 - 
H. F. Kohler's antiq. Anzeigabeft. WO.  
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419 Dorn, B., a chrestomathy of the Pushtu or Afghan language, with a glos-
.  • . 

sary in Afghan and English. 	4. 	St. Petersb. •1847. 	Br. 	620 pp. 4. 20 
420 - geographica Caucasia (Auszfige aus Iftachry (pers. Uebers.), 	Saka- 

riya Kaswmy, Hamdullah Mustaufy Kaswiny u. Amin Ahmed Rasy). M. 
2 col. Taf. u. Nachtr. 	4. 	St. Petersb. (Ac.) 1847. 	Br. 	103 pp. - 15 

421 Firdussi. --; Das Heldenbuch von Iran aus dem Schah Namely des Fir- 
dussi, v. J. Gorres. 	M. 2 Kupf. u.. 1 Karte. 	2 Bde. 	8. -  Bert 1820. 
.E_'pb. 1. 15 

422 Clank de 	Tassy, la rhdtorique des nations 	musulmanes, d'apres le 
traitd persan Hadayik Ul-Balagat 4 memOires. 	8. Paris 1844-47. 	Br. 
(Journ. Asiat.) 	• 1. -- 

423 Clarzoni, Maur., grammatica e vocabulario della lingua Kurda. 8. Roma 
1787. 	Br. n. r. 	288 pp. 1. 10 

424 Gentili, Gabr., principls grammatices neo-persicae, c. metrorum doctrina 
et dialogis pers. 	8. 	Helsingf. 1845. 	Br. 	352 pp. 1. - 

425 Genesis, en persan. 	8. 	Londres 1827. 	Veau. - 15 
426 Gobineau, Graf A., persische Studien. - Blau, fiber Mirchond's Arsaciden- 

chronik. 	8. 	(A.) - 8 
427 Mafia. A specimen of Persian poetry or odes of Hafez with engl. trans- 

lat. and paraphrase by John -Richardson. 	New edition revised by S. 
Rousseau. 	4. 	Lond. 1802. 	Cart. unbeschn. - 15 

428 Hammer, J. v., Gesehichte der sehonen Redekfinste Persiens, mit einer 
Bliithenlese aus 200 pers. Dichtern. 	M. Portr. 	4. 	Wien 1818. 	Br. 2. - 

429 Hopkins, Davi  a vocabulary persian, arabic and english, abridged from 
the quarto edition of Richardson's dictionary, as edited by Ch. -Wilkins. 
8. 	Lond. 1810. 	Ldrb. 1. 15 

Titel ausgebessert. 	Sebluss von peg. 641 an feblt. 	24 fr. de Sacy. 
430 Jabs, Al., recueil de notices et rdcits Kourdes serv. h la connaissance 

de la langue, de la Flittdrature et des tribus du Kourdistan. 	En kourde 
et en franc. 	8. 	St. Petersb. 1860. 	Br. 1. -- 

431 Institutes
' 
 political and military 	of 'Timour. 	Edited (in persian) and 

translated by Jos. White. 	4. 	Oxford 1783. 	Frzb. 	Brunet: 20 - 25 fr. 1. - 
432 Jones, Will., a grammar of the persian language. 	9. edit. w. additions 

by Sam. Lee. W. 6 pl. 	4. 	Lond. 1828. 	Hlblnwdb. unbeschn. (4 81/3.) 1. 15 
433 - - 8. edition. 	4, 	Lond. 1823. 1. - 
434 - grammaire 	persane. 	2. ddit. franc. augm. p. Garcin de Tassy. 	8. 

Paris 1845. 	Br. n. r. - 15 
435 Korroglou's, des Raubers u. Dichters, (Abenteuer u. Gesiinge. Ein pers. 

Volksroman. 	Deutsch v. 0. L. B. Wolff. 	8. 	Jena 1843. 	Br. 	(. 	1.) - 15 
436 Lerch, P., Forschungen iib. die Kurden and die iran. Nordchaldier. 

Kurd. Texte u. Glossare m. deutscher Uebersetz. 	2 Thle. 	8. 	St. Pe- 
. tersb. 1858. 	Br. 1. - 

437 Llimsden, M., la grammar of the Persian language. 	2 vols. 	fol. 	Cal. 
cutta 1810. 	Ldrb. 	(X' 4. 4.) 8. - 

Venda 125 fr. 	Langlbs. 
438 Mahmud Sehebisteri's Rosenllor des Geheimnisses. 	Persisch u. deutsch 

brag. v. Hammer-Purgstall. 	M. 2 Ansiehten. 	4. 	Pesth 1838. 	Br. ( 42.) 1. - 
439 Meer Hussein All Khan Kirmani, the history of Hydur Naik 	cNawaub 

Hydur Ali.) With the continuation:: history of the reign of Tipu Sultan. 
Trans]. from an orig. pers. Ms. by W. Miles. 	2 vols. 	gr. 8. 	Lond. 
1842-64. 	Lnwdb. 	544, 291 pp. 3. 15 

440 liiircliondi 	historia Gasnevidarum. 	Persice et lat. 	Nuns prim. edid., 
lect. var. et  notis iinstr. 	Fr. Wilken. 	4. 	Berol. 1832. 	Cart. unbeschn. 
(4 7Vie) 3. - 

441 - histoire des Samanides. 	Texte persan ay. la  trad. franc. et  des notes 
p. Defrdmery. 	8. 	Paris, 1845. 	Br. n. r. 1. 15 

442 - hist. des Sassanides. 	Texte persan. 	8. 	Paris 1843. 	Br. 	. 1. -- 
443 - hist. des sultans du Kharezm. Texte persan, accomp. de notes histor., 

gdograph. et  philolog. 	8. 	Paris 1842. 	Br. 1. - 
444 - vie de Djenghiz-Khan. 	Texte persan. 	8. 	Paris 1841. 	Br. 1. - 
445 - Gesch. der Sultan aus d. Geschlechte Bujeh. 	Persisch u. deutsch 

v. Fr. Wilken. 	4. 	Bert (Ac.) 1835. 	Br. - 15 
K. F. Kiihler's antiq. Anzeigeheft. 	to. 	 - 	3 
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446 Mirkhond, history of the early kings of Persia. 	Translated, with notes 
and illustr. by Day. Shea. 	gr. 8. 	fond. 1832. 	Br. 1. 20 

447 Mirza Aboul Taleb Khan (prince persan), ses voyages en Asie, en Afri- 
que, en Europe. 	Ecrits p. lui-meme. 	Publ. p. la  prem. fois en franc. p. 

. 

Ch. Malo. 	8. 	Paris 1819. 	Veau. -- 20 
448 - Mohammed Ibrahim , Grammatik der lebenden persischen 'Sprache. 

A. d. Engl. iibers., 	z. Th. unigearb..u. m. Anmerk. v. H. L. Fleischer. 
8. 	Lpz. 1847. 	Br. 	(4 3.) 1. 15 

449 Mordtmann, A., Studien fiber geschnitt. Steine m. Pehlevi-Inschriften. - 
Dess. Nachtrag zur Erkliirung d. Miinzen m. Pehlevi-Legenden. 8. (Ztscbr. 
d. d. morgenl. Ges.) 170 pp. 	M. 6 Taf. 1. - 

450 Mulianinied Nisameddin, die Schfine vom Schlosse. 	Persisch u. deutseh, 
m. Anmerk. v. Frz. v. Erdmann. 	4: Kasan 1832. 	Br. 1. - 

451 Miller, Fr., die Stellung des Ossetischen im dranischen Spracbkreise. 
8. Wien. Acad. 1861. - 5 

452 - fiber die Sprache der Avgliiinen. 	8. 	Wien. Acad. 1862. - 5 
-453 - P. B., historia Merdasidarum ex Halebensibus Cemaleddini annalibus 

excerpta. ' 4. 	Monach. 1844. - 10 
454 Minnick, G., de poesi persica. 	8. 	Cracoviae 1824. 	Br. - 10 
455 Nisami expeditio Russorum Berdaam versus. Persice. Edid. et comment. 

locuplet. illustr. Franc. Erdmann. 	2 voll. 	8. 	Casani 1826 - 28. 	Br. 

($
41/2) 2. 15 

456 .itazamy, Isk&der-Name: expddition d'Alexandre le Gr. contre les Rinses. 
Texte persan avec la traduction franc. p. L. Spitznagel, revue et publ. 
p. F. A. Charmoy. 	Tome I. 	(le seul paru). 	gr. 8. 	St. Pdtersbourg 

• •(1829). Br. n. r. 1. 20 
18 fr. 50 de Sacy. 

457 Ouseley, Sir Gore, biographical notices of persian 	poets, with critical 
and 	explanatory remarks. 	gr. 8. 	Lond. 1846. 	Lnwdb. 	226 , 387 pp. 
(4 52/ 3 2, 15 

458 kertseit, W., die persischen Handschriften d. herz. Bibliothek in Gotha. 
8. 	Wien 1859. 	Ppb. - 20 

459 Psalm', persice. 	8. 	London 1824. 	 ' - 15 
460 Quatremere, notice sur l'ouvrage persan :1 Matla-Assaaddein Ou-Madjma- 

' Albahren (rhistoire des deux Sultans Schah-Rokh et Abou-Said. 	En 
pers. et  en franc.) 	4. 	Paris 1843. 	Br. 	514 pp. 	(15 fr.) I. 15. 

Aus den Notices et extraits des Mss. du Roi. 
461 Rapp, Ad., die Religion and Sitte der Perser u. iibrigen Iranier nach 

den griech. u. rim. Quellen. 	8. 	(Zeitschr. 	d. deutsch. morgenl. Gee.) 
. 

230 pp. 1. - 
c 	462 Raschid-Eldin. - Extrait de l'hist. des Mongols de Raschid-Eldin. Publ. 

p. Quatremere. 	Texte persan. 	8. 	Paris 1844. 	Br. - 15 
463 Reynier, L., de l'economie publ. et  rurale des Perses et des Phdniciens. 

S. 	Geneve 1819. 	Br. n. r. 	416 pp. 1. 10 
464 Richter, C. Frid., historiae Persarum antiquiss. cum Graec. et Ebraeor. 

narrationibus conciliandae specimen. 	4. 	Lips. 1795. - 8 
465 Ruminate Naurus, s. tabulae aequinoctiales novi Persarum et Turcarum 

anni. 	Nunc prim. ed. et  co mmen t. .adjec. 	G. H. Velsche. 	4. 	Aug. 
Vind. 1676. 	Br. 	137 pp. 	C. tabb. aeri incis. 1. - 

Der Schiuss fleckig. 	Selten. 
466 Sacy, Silv. de, nAmoires sur diverges antiquitds de la Perse, et sur lee 

m4dailles des rois de la dynasti 0  des Sassanides, suivis de l'histoire de 
cette dynastic, trad. du persan de Mirkhond. 	Av. pl. 	4. 	Paris 1793. 3. - 

467 - mdrookre sur lea monumens et lea inscriptions de Kirmanschah et de 
Bi-Sutoun et autres monumens Sassanides. 	4. Extr. 80 pp. - 15 

Das letzte Blatt bandschr. erganzt. 
468 Sadik Isfahani, geographical works. 	Transl. by J. C. With a critical 

essay on various mss. works, arab. and pers., illustrating the history of 
Arabia, Persia, India, Egypt, Spain etc. 	Edited by S. W. Ouseley. 	2 

_parts in 1 vol. 	8. 	Lond. 1832. 	Br. 1. 15 
K. F. Robler's antiq. Anzeigeheft. 	166. 	 . 
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4 * 469 Saintaartin, J., nouv. recherches sur l'epoque de la mort d'Alexandre 

et 0. la chronologie des Ptolemees
' 
 ou examen crit. des annales des La- 

gides p. Champollion-Figeac. 	8. 	Paris 1820. 	Br. - 18 
470 Scheref, prince de Bidlis,Scheref-Nameh, ou histoire des Kourdes. 

Publ. p. la  prem. fois, trad. et  annotde p. V. Vdliaminof-Zernof. Tome I. 
Texte persan. 	1. Partie. (le texte compl. k l'exception de l'appendice.) 
8. 	St. Pdtersb. 1860. 	Br. 	 • 1. 20 

471 Senkowski, J., suppldment k l'hist gdndrale des Huns,. des Tures et des 
Mongols. 	Tex to per san apart. 	4. 	St. Pdtersb. 1824. 	Br. 1. - 

472 Spiegel, Fr., Grammatik der Piirsisprache nebst Sprachproben. 8. Lpz. 
1851. 	Br. 	(4 2'/,,.) 	 .. 1. 10 

473 Tholuck, Fr. A. D., .Ssufismus s. theosophia Persarum pantheistica, e 
mss. biblioth. reg. Berol. arab., pers., turcicis eruta et illustr. 	8. 	Berol. 
1821. 	Br. 	(.% 12/0 - 25 

474 Tucker, W. Th., a pocket dictionary of English and Persian. 	(With 
the pronunciation.) 	8. 	Lond. 1850. 	Cloth. 	(4 TA.)  - 25 

475 Pullers, Jo. A., institutiones linguae persicae c. sanscrita 	et zendica 
lingua comparatae. 	2 ptes. 	8. 	Gissae 1840,-50. 	Br. 	(4 4.) 	1. Thl. 
wasserfl. 2. - 

476 Wilken, Fr., institutiones ad fundaments linguae persicae, c. chrestoma-
thia, max. partem ex auctoribus fined. collecta, et glossario. C. auctuario. 
8. 	Lips. 1805. 	Hlbfrz. - 20 

Arruenisch. 
477 Azarian, A. e St., nuovo dizionario ellenico-italiano-armeno-turco. gr. 8. 

Vienna 1848. 	Hlbfr. 	(4 6.) 	 • 4. - 
478 L Bore Eug., le convent de St: azare a Venise, ou hist. de l'ordre des 

Mdchitaristes armdniens. 	8. 	Paris 1837. 	Br. - 10 
479 Calfa, Ambr., dictionnaire armdnien-francais. 	12. 	Paris 1861. 	Toile. 

(4 4.) 	Neu. 2. 25 
480 Chanazarian, G. V., esquisse de l'hist de l'Armdnie. 	Coup d'oeil sur 

l'Armdnie ancienne et sur son dtat actuelle. 	8. 	Paris 1856. 	Br. - 20 
481 Chamich (i. e. Mich. Tchamtchian) abrdgd de l'histoire de l'Armdnie, en 

ture (caract. armdn.) 	8. 	Venise 1812. 	Veau tr. d. 	500 pp. 1. 10 
482 Confessio ecclesiae armenicae. Armen. et lat. Notis illustr. J. J. Schr8- 

- der. 	4. 	Loud. 1780. 	Hlbfrz. - 15 
.483 Elisaeus, bishop of the Arnadunians, the history of Vartan and of the, 

battles of the Armenians; contain. an  account of the religious wars 
between the Persians and Armenians. 	Transl. from the armenran by C. 
F. Neumann. 	4. 	Lend. 1830. 	Br. 1. 10 

484 Fenolon, 	les avantures de Tdlemaque. 	Trad. en a rmd ni en p. A. 
Calfa. 	Edition illustrde de 200 gray. 	gr. 8. 	Paris 1860. 	D. maroq. tr. 
dor. 	Bel expl. 2. 15 

485 Grammaire 	de la langue italienne (en 	armdnien). 	8. 	Venise 1834.' 
Cart. - 15 

486 Grammatik der armeniachen Sprache (armenisch). 	4. 	Vened. 1815. Br. 
580 pp. 1. - 

487 Jacobi, Scti., episcop. Nisibeni?  sermones. 	A r m en i c e et lat. 	C. prae- 
fat. et  notis (edid. N. Antonelh). 	fol. 	Romae 1756. 	Frzbd. 	488 pp. 4. - 

488 Jean Catholicos (le Patriarche Jean VI.), histoire d'Armenie. 	Trad. de 
l'armdn. p. J. Saint-Martin. 	8. 	Paris 1841. 	Br. 1. 15 

489 Ingigi, Luca, villeggiature de' Bizantini sul Bosforo Tracio. 	Trad. dal 
p. Cherub. Aznavor. 	8. 	Venezia 1831. 	Veau. 330 pp. et  1 carte &gr. - 15 

490 Kempis, 	Thom. a, 	de imitatione Christi - arm e ni ce. 	12. 	Romae 
1705. 	Br. 	unbeschn. 1. --- 

491 Langlols, V., numismatique de l'Armdnie dana l'antiquitd. 	Av. 72 fig. 
sur 6 pl. 	4. 	Paris 1859. 	Br. 	XX, 87 pp. 	(4 4.) 	 . 3. - 

492 Hosts 	Chorenensis 	historiae 	armeniacae libri 111. 	Acced. eiusd. epi- 
tome geographiae. 	Armen. et lat. 	Notis illustr. 	Gail. et Georg. Wins- 
toni. 	4. 	Lond. 1736. 	Frzb. 	SchOnes Ex. 	 ' 8. - 

Brunet: Volume pen common et tres-recherché. 	48 fr. 	Larcher. 43 fr. Lan- . gibs. 	100 fr. de Sacy. 
K. P. Kohler's antiq. Anzeigeheft. 	166. 	• 	. 	 3* 
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493 Moses von Chorene, Gesch. v. Armenien (armeniscb). 	8. Amsterd.1695.
** 

Ppb. 	 1. 10 
494 Kazarian, St., chrestomathie armenienne (langue vulgaire) 	gr. 8. Moscou 

1857. 	Toile, tr. dor. 	504 pp. 	 2. 15 
495 Ners6s Kiaietsi, eldgie sur la prise d'Edosse par les Musulmans. 	Publ. 

p. la prem. fois en armdnien p. J. Zohrab. 	8. 	Paris 1828. 	Br. 	1. -- 
496 Petermann, Beitriige z. Gesch. der Kreuzziige aus armen. Quellen. 	4. 

Berl. Ac. 1860. 	Br. 	100 pp. 	(4 1.) 	 - 15 
497 - de Ostikanis, arab. Armeniae gubernatoribus. 	4.. Berol. 1840. 	- 6 
498 Saint-Martin, J., 

texte armdnien de 
memoires histor. et  gdograph. sur l'Armenie, suivis du 
l'hist. des princes Orpdlians, p. E. Orpelian, et de celui 

des G&graphies attrib. it Moyse de Khoren etc. accomp. d'une traduct. 
franc. et  de notes explicat. 	2 vols. 	8. 	Paris 1819. 	Br. n. r. 	Epuisd. 	6. 20 

499 Schroder, Job. J.,' thesaurus linguae armen. antiquae et hodiernae. 	4. 
Amstel. 1660. 	Prgtb. 	 1. 15 

500 Sibiljan, 17 unedirte Miinzen der armenisch-ruben. Dynastie in Kilikien. 
8. 	Wien. Acad. M. 8 Taf. 	 - 10 

501 Tschamtschean historia armen. (turcice litteris armenicis).. 8. Venet.1812. 
Br. 	500 pp. 1. - 

502 Vartabed , EL , soulevement national de l'Armdnie chrdt. au  5..siècle, 
contre la loi de Zoroastre, sous le command. du prince Vartan Le Mami- 
gonien. 	Trad. en franc. p. Gr. Kabaragy Garabed. 	Av. 1 carte. 	8. 
Paris 1844. 	Br. (7% fr.) 	. 	 1. - 

503 Tartan, choix de ses fables, 	En armen. et  en franc. 	8. 	Paris1825. Br. - 20 
4 

Arabiseh. 
504 Anal ul Dschamiet es-Siiriat : Actes de la Socidt4 des Savans de Bey- 

rout. 1. partie. 	8. 	Beyr. 1852. 	Br. 	116 pp. 	 1. ---- 
505 Badi ul Inscha: Epistolaire arabe. 	4. 	Boulac 1242. 	Zenker I. 336. 	- 25 
506 Dilrr-i jekta: la Perle unique, par Birgeli. 	En arabe. 	4. 	Constple 1253 

= 1837. 	80 pp. - 26 
Zenker I. 1409. . 	 . 

507.  E1"Asr el-dschedid ii Khalil Efendi el Khilri: 	Oeuvres poetiques de 
Koury. En langue arabe moderne. 	4. 	Beyrout 1862. 	D. mar. '362 pp. 4. 20 

508 El-Edschwibet el-dschelije fi usal en nahwije. 	Grammaire arabe. 	8. 
Malta 1832. 	57 pp. 	 -16 

509 El-Kfdle w'el Izhar w'el Awamit: Syntaxe arabe. 	4. 	Constple. 1241 = 	4 
1825. 1. - 

510 EI-Oklanus fi terdschiimet il Kama: Dictionnaire arabe-turc par Acim 
Efendi. 	3 vols. fol. 	Boulac 1250 = 1835. 	Rel. 	Bel expl. 	 24.-- 

511 Er-Resail fi-s-Sarf: Traitds sur la grammaire arabe. 	4. 	Constple. 1250 
.4=4 1834.. Cart. 59 pp. 	 - 15 

512 Es-Sarf wa-en-Nahw : grammaire arabe par Ahmed ben Ma'soud. 	8. 
Boulac 1247. 	Cart. 	 1. 15 

513 - - Grammaire arabe. 	4. 	Constple. 1249 = 1833. 	Cart. 149 pp. 	1. 15 
514 Fihrist ul Kutub: Catalogue de livres rares arabes. 	160 pages. 	8. Li- 

thographic. 	• 2. 20 
„A son Exc. Mr. Mr. Ouwaroff, 	ministre 	do l'instruetion publ., de la part de 

- 	Lord Miinster." 
515 Iladji-Kalfa. - Takwim-i Tewarikh li K a t i b Tscheleb i: Tables hi- 

storiques. 	fol. 	Constantinople 1146 = 1733. 	D. rel. 	 6. 20 
Brunet: vendu 38 fr. Kieffer. 

516 Inschit 'arabi: Epistolaire arabe. 	8. 	Boulac 1250 = 1835. Cart. 149pp. 	1. 10 
517 Katie w6‘ 'Awilmil: Syntaxe arabe. En arabe. 	4. 	Constple 1249 = 1833. 

Veau. 83 pp. , 	1. - 
518 Katar el-neda we Ball el-sada : Traite sur la grammaire arabe. 	4. 	Bon- 

lac 1264 - 1847. 158 pp. 	 1. 20 Hadji Rhalfa 9541. 
519 Kitab Ain ul-Bm : des principaux devoirs de la morale. 	En arabe. 	8. 

Cazan 1856. 	Br. 128 pp. 	 1. 10 
K. F. Kohler's antiq. Anzeigoheft. 	166. 
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520 Kitab Kalile we Dimne: les fables de Bidpai. En arabe. fol. Boulae12494 44 

. 1833. 	Zenker I. 641. 	 ' 2. 20 
521 - Kbilaset ul-Kbaleset: traitd pbilosoph. par Ali b. Moh. el Badakh- 

schani. 	En arabe. 	4. 	Cazan 1851. 1. - 
522 - ul Merah: Traitd sur la grammaire arabe. 	4. 	Constantinople, 	1243 

-,-_- 1827. 1. 15 
523 - Uruludschiun: Heures chrdtiennes en arabe. 	8. Beyrouth 1849. Veau. 

860 pp. 2. 15 
524 Lehdschet ul Loghat: Dictionnaire turc-arabe-persan par Mohammad 

Esaad Efendi. 	fol. 	Constple. 1216 =-- 1801. 	Rel. orient. 851 pp. 8. - 
Zenker 1. 19. 	Brunet: 110 fr. 

525 Mo'rib ul Kafije Ii Zejni-Zade: Grammaire arabe par Zejni-Zade. 	En 
arabe. 	4. 	Constple. 1251 = 1835. 	Rel. 	484 pp. 4. - 

526 111uutebi el-agradh (pathologie en langue arabe). 	4. 	Boulaq, s. a. 	Rel. 
orient. 	Un tort volume de 728 pp. 2. 15 

527 Nibikjet ul ireb fi '1 akhbar ul Arab : Histoire des Arabes par Iskender 
Abgarius. 	En arabe. 	gr. 8. 	Marseille 1852. 	Br. 2. - 

528 Nodschum ool Forkan: Concordance du Coran. 	gr. 4. 	Calcutta 1811. 
D. veau. 	Bel exempl. 	Rare. 4. - 

529 March Ibn 'Akil ala Elfijet-bni Maliki: Comment. d'Ibn'Akil sur 1' Al- 
fijah d'Ibn-Malik. 	4. 	Boulac 1251 = 1835. 	D. rel. 	Zenker I. 144. 3. 15 

530 -- - ul Kefrewi ala metn-il Adschrumia : Commentaire sur le texte de l' 
Adjr. 	En arabe. 	8. 	Boulac 1249 = 1833. 	D. rel. 2. - 

531 Scharkh ul 'akaid li-Ibrahim ben Moh. Arab-Schab: le Commentaire d' 
Arab-Cbah sur l'ouvrage Akaid. 	En arabe. 	4. 	Constple. 1249 = 1833. 
Rel. 	305 pp. 4. - 

532 Schedscheret ul scherife : 	Gendalogie du Prophete. 	En arabe. 	fol. 
Boulac 1833. 	11 ff. 1. 10 

533 Seliemsije: Calendrier arabe. 	12. 	Boulac 1250. - 15 
534 Tfille-i 'Awamil: 	Commentaire sur la syntaxe arabe. 	En arabe. 	4. 

Constple. 1250 = 1835. 	Rel. 	138 pp. 2. 15 
535 Tohfet 'Awamil dschedid: Traitd sur les agents dana la grammaire arabe. 

4. 	Constple. 1231 = 1815. 1. 15 
536 Histoire des anciens Egyptiens (en langue arabe). 	4. 	Boulac 1253. Rel. 

orient. 	300 pp. 2. 20 
537 - de Charles XII (en langue arabe). 4. Boulaq 1257. Rel. orient. 284pp. 2. 20 
538 Baylo, A. C. J., traitd d' anatomie. 	T r a d u i t en arabe p. Juhanna 

'Anhfiri. 	4. 	Boulac 1248 = 1832. 	Rel. 	460 pp. 2. 20 
539 Gabriel Sionita, grimmaire arabe en langue arabe. 	gr. 8. 	Malta 1836. 

D. veau. 	317 pp. 1. 15 
540 Grammaire anglaise it l'usage des Arabes. 	Suivie de 'dialogues etc. 	8. 

1858. - 10 

541 Abdallatif, Denkwiirdigkeiten Egyptens. 	A. d. Arab. fibers. u. erlitut. v. 
S. F. G. Wahl. 	8. 	Halle 1790. 	Br. - 15 

542 Abou-Abd 'Allah-Mohammed Ibn-Abd'el Djelyl et Tenessy, histoire des 
Beni Zeiyan, rois de Tlemcen. 	Trad. de l'arabe p. J. J. L. Barges. 	8. 
Paris 1852. 	Br. - 15 

543 Abudacul, Jos., hist. Jacobitarum s. Coptorum. Edid.; illustr. J. H. a 
Seelen. 	8. 	Lub. 1733. 	Br. - 10 

544 Abnl Farajii de origine et moribus Arabum narratio. Arab. et lat. Notis 
illustr. Ed. Pocockius. 	4. 	Oxon. 1650. 	Prgtb. 1. - 

545 Abulfeda, gdographie, en arabe. 	Publ. p. Ch. Schier. 4 livraisons. fol. 
Dresde 1846. 	Br. 	(,%{a 22.) 8. - 

546 - vie de Mohammed. 	En arabe et en franc. 	Av. des notes p. A. Noel 
des Vergers. 	8. 	Paris 1837. 	Br. n. r. 	(.5* 4.) 1. 20 

547 - historia anteislamica, arab. et  lat. E duob. codd. 	Paris. Versione lat., 
notis et indicibus auxit H. 0. Fleischer. 	gr. 4. 	Lps. 1831. 	(42 3.) 1. - - 

548 - aunales Moslemici. 	Lat. vertit. Jo. Jac. Reiske. 	Tom. i. 	(fin.) 	4. 
Lips. 1778. 	Br. - 15 

549 - deseriptio Aegypti. 	Arab. et lat. 	C. notis edid. J. D. Michaelis. 	8. 
Gott. 1776. 	Frzb. - 15 

K. F. Miller's antiq. Anzeigebeft. 	Ns. 
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550 Abn.i Hasan Ali Ben Abd Allah Ibn Abi Zer' Fenno 	annales regum4 41 
'J. Mauritaniae. 	Arab. et lat. Var. lect. et  notis illustr. 	C. 	Tornberg. 	2 

voll. 	4. 	Ulm'. 1843-46. 	Br. 8.20 . 
551 Aba Zakariya Yabya el-Nawawi, biographical dictionary of illustrious 

men at the beginning of Islamism. Now first edited by Ferd. Wuesten- 
feld. 	9 parts. 	gr. 8. 	Gottingen 1842-47. 	Br. 	(4% 12.) 6. 20 

552 Adler, J. G. Chr., museum cuficum Borgianum Veletris. 	Pars II. 	C. 1 
tabb. aen. 	4. 	Bafn. 1792. 	Ppb. 1. - 

553 A.h1 wardt, W., fiber Poesie u. Poetik d. Araber. 	4. 	Gotha 1856. 	Br. 
114.) 

(Alcornuus. 
- 18 

554 	 Ad optim. codd. fidem (arab.) edid. Abr. Hinckelmann. 	4. 
Hamb. 1694. 	Frzb. 1. 10 

555 - textus universus ex correctioribus Arabum exemplaribus descriptus et 
lat. translatus, appositis notis etc. Praemissus est prodromus, auct. Lud. 

2 ti. in 1 vol. 	fol. 	Patavii 1698. 	Prgtb. .Maraccio. 8. - 
Brunet: Edition tres-recherchde 	et peu commune. 	88 fr. 	Langles. 	70 fr. 

Reins. 	60 fr. de Sacy. 
556 - le Coran, en arabe: 	fol. 	St. Petersb. s. d. (1787) D. veau. 8. - 

Avec des seholies critiques et philolog. par Mona Osman Ismail. 
557 -- - autre exempl. tachd. 5. - 
558 - Coranus. 	Arab. 	2 vols. 	4. 	Cazan (1817?) 	D. veau. 3. - 

-Manquent 2 ff. 	(p. 121, 122, 355, 356.) 	56 fr. de Sacy. 
559 - Corani textus arab. Rec. indicesque addidit G-. Fluegel. 	4. 	Lips. 

1834. Ppb. 	(4 624.) 3. -- 
560 - - Frzbd. 3. 10 
561 - Heft-i Koran: la 7me partie du Coran. 	12. 	Cazan1843. Rel. 238 pp. -- 25 .  562 - le Coran. 	Trad., avec lee notes des plus Mares ,commentateurs 

orient. p. Savary. 	Nouv. ddit. augur. 	3 vols. 	12. 	Paris 1829. 	Veau. 1. - 
563 - Koran. 	Les • lois 	morales , 	religieuses et civiles de Mahomet. 	Ex- 

traites du Koran et trad. p. Savary. 	2 vols. 	16. • Paris 1850. 	Br. - 15 
Der gauze 1. Bd. enthiilt die Einleitung. 

564 - le Koran. 	Trad. p. M. Kasimirski. 	Nouv. ad., avec notes et commen- 
taires. 	8. 	Paris 1841. 	Br. - 20 

565 - Alcoranus Mahometicus, d. i. der Tiircken Alcoran, Religion u. Aber- 
glauben. 	Inn die teutsche Sprach gebracht durch Sal. Schweiggern. 	4. 
Niirnberg 1616. 	Cart. - 20 

566 - Koran. 	Uebersetzt, m. Einleit., Anmerk. u. Reg. v. S F. G. Wahl. 
8. Halle 1828. 	Ppb. 1. 15 

567" - - A. d. Arab. fibers. u. m, Anmerk. v. L. Ullmann. 	2. Anil. 	12. 
Crefeld 1842. 	Br. - 15 

568 - Koran, vertaaldt door L. J. A. Tollens. M. aanteek. en opheld. 	gr. 8. 
Batavia 1859. 	Hlbfrz. 1. -- 

569 Alif Laila, or, book of the 1001 Nights now for the first time published 
complete in the original Arabic from an Egyptian Ms. 	Edited by W.H. 
Macnaghten. 	4 vols. 	Roy.-8. 	Calcutta 1839. 	Br. 20. - 

570 Ali ben Abi Taleb carmina. 	Arab. et lat. Ed_ et notis illustr. G. Kuy- 
pers. 8. 	Lugd. B. 1745. 	200 pp. - 15 

571 - Talebi (Ali Ebn Abi) sententiae, arab. et  lat. Recens. et illustr. Corn. 
van Wuenen. 	4 maj. 	Oxon. 1806. 	Br. unbeschn. 3. -- 

572 A.1-Makrizi, historia monetae arab. Arab. et lat. E cod. Escorial. edid. 
et illustr. O. G. Tyehsen. 	8. 	Rostochii 1797. 	Ppb. - 10 

573 - tractatus de legalibus Arabum ponderibus et mensuris. 	Arab. Edid. 
0. G. Tychseu. 	8. .Rost. 1800. 	Br. - 10 

574 Al-Sharastani, Muh., book of religious and philosophical sects. Now first 
edited by Will. Cureton. 	2 parts. 	gr. 8. 	Loud. 1846. 	Br. 4 - 

575 Antall, caAlnen arab. 	Arab. et lat. edid. P. a. Bohlen. 	4. Regim. 1825. 
Ppbd. - 10 

576 Antro'lkais, le diwan (en arabe); prdadd de la vie de ce pate par l'au- 
teur du Kitab el-Aghani. 	Accomp, d'une traduct. et  de notes p. le ba- 
ron Mac Guckin de Slane. 	4. 	Paris, imprim. roy., 1837. 	Br. n. r. 4. 20 

577 Amrilkais, der Dichter u. Konig. 	Sein Leben dargestellt in s. Liedern. 
- Aus d. Arab. iibers. v. Fr. Ruckert. 	8. 	Stuttg. 1843. 	Br. - 15 

K. F. KOhler's antiq. Anzeigeheft. 	168. . 	- 	• 	- 	- - - 
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578 Anthologia aententiarum arab. C. scholiis ZamachsjariL Arab. et lat.
4Alc 

Edid., illustr. H. A. Schultens. 	4. 	Lugd. B. 1772. 	Hlbprgtb. - 15 
579 Anthill' Magni abbatis regulae, sermones , documenta, admonitiones etc. 

Nunc prim. ex arab. lingua latine reddid. Abrahamus Ecchellensis. 	8. 
Paris. 1646. 	Br. 	Wasserfl. - 15 

580 Arabum philosophia popularis,.s. sylloge proverbiorum. 	Arab. et lat.. A 
Jacobo Salomone Damaseeno dictata excepit et interpretatus est E.Rost- 
gaard. 	8. 	Hain. 1764. 	Hlbfrz. - 15 

581 Aryda, Ant., institutiones grammaticae arab. 	4. 	Viennae 1813. 	Hlbfrz. - 20 
682 Az-Sojutii liber de nominibus relativis. 	Arab. edid. et  annot. crit. instr. 

P. J. Veth. 	3 von. 	4. 	Lugd. B. 1840-51. 	Cart. 	Neu. 4. - 
583 Avicennae canon medicinae, arabice. 	fol. 	Romae, ex typogr. Medicea, 

1598. 	Veau. 	6, 610, 268, 32, 85 ff. 10. - 
Bel exernpleire. 	„Ex libris Guil. Gesenii." 

584 Az-ZamaksarlI lexicon geograph. (Arabice). 	E cod. Leyd. nuns prim. ed. 
(et annott. instr.) M. Salverda de Grave. 	8. 	Lugd. Bat. 1856. 	Br. 1. 10 

585 Azz-Eddin Elmocaddessi, les oiseaux et les fleurs, alldgories morales. 
Texte arabe ay. la trad. franc. et  des notes p. Garcia derassy. 8. Par. 
1821. 	D. veau. 	Epuise. 1. 15 

586 Beidhawii commentarius in Coranum. 	Ex codd. edid. et  indd. instr. H. 
0. Fleischer. 	Fasc. I-VII. (Den Text enth. Mehr ist nicht erschienen). 
gr. 4. 	Lips. 1844-48. 	Br. 	(4 1754.) 10. - 

587 Bergmann, F. F., de religione Arabum anteislamica. 	4. 	Argent. 1834. -:- 10 
588 Biblia, arabice. 	4. 	Newcastle upon Tyne 1811. 	Ldrbd. 2. 15 
589 - - 8. 	Lond. 1822. 	Ldrb. 2. 15 
590 Bidpai, fables (Calila et Dimna) en arabe, prdcdddes d'un mdmoire a. 

l'orig. 	de ce livre 	et a. 	les 	diverses traductions faites dans l'orient, et 
suiv. de la Moallaka de Ldbid, en arabe et en franc. Par. Silv. de Saey. 
4. 	Paris 1816. 	Br. n. r. 3. 15 

591 - autre expl. Manquent le titre,-l'avertissement et pag. 1.2. du mdm. 
histor. 	D. v. 	- .1. 15 

592 Blau u. Stickel, fiber muham. Miinzen. - Ueber kuf. Kupfermiinzen. - 
Erdmann, fiber ein Zweidrachmenstiiek. - Zobel, span. Miinzen m. un- 
erkliirten Aufschriften. - Stickel, kuf. Bleisiegel. 	8. A. 	M 4 Taf. - 15 

593 Bohadinus F. Sjeddadi,vita et res gestae Saladini. Acced, excerpts ex 
hist. univ. Abulfedae et alia easdem res gest. exhibentia. Arab. 	et lat. 
Ex Mss. edid. et  ind. geogr. instr. A. Schultens. 	fol. 	Lugd. B. 1732. 
Frzb. 	 . 2. . 15 

594 Borhaneddinl, Alzernouehi, enchiridion studiosi. Arab. et lat. Ex mus. 
Rostgard. ed. H. Relandus. 	8. 	Traj. ad Rh. 1709. Br. unbesehn. 250 pp. - 10 

595 Bourgade., F., soirdes de Carthage, ou dialogues entre un pretre eathol., 
un muphtt et un cadi. 	2. edit. 	b. 	Paris 1852. - Suite : la clef du Co- 
ran. 	Par. 1852. - Suite : passage du Coma a l'Evangile. 	Paris 1855. 
Ensemble 8 vols. 	Br. 2. - 

596 Caab Ben Zoheir. 	Item Amralkeisi Moallakah. 	C. scholiis et vers. L. 
Warned. 	Edid., vertit notisque illustr. G. J. Lette. 	4. 	Lugd. B. 1748. 
Cart. 	217 pp. - 15 

597 Casiri, Mich. (Syro-Maron.) bibliotheca arabico-hispana Eseurialis. 	2 voll. 
fol. 	Matriti 1760. 	Kalblederbande. 	Sehr schemes Expl. 10. - 

598 Caspari, C. P. 	grammatica arabica. 	Acced. chrestomathia. 	8. 	Lips. 
1898. 	Br. - 25 

599 Chronicon Samaritan= , arabice couseriptum, cui titulus est Liber Jo- 
euae. 	Arab. lat. 	Nunc prim. edid., annot. instr. Th. G. J. Juynboll. 	4. 
Lugd. B. 1848. 	Br. 2. 15 

600 Compendio della perfettion christiana. 	Trasport. 	in idioma arab. 	da 
Moneign. Timotbeo Agnelini arciveac. di Martha nella Mesopot. 	12. 	Pa- 
dova 1688. 	Vel. 1. - 

Zenker I. 1604. 
601 Deseripeiou de Espana de Serif Aledris conocido por el Nubiense eon 

traduccion y notes d. D. Jos. Ant. Conde. 	8. 	Madr. 1799. 	Br. 	Next. 1. 15 
602 Dieterici, Fr., Mutanabbi u. Seifuddaula, sus der Edelperle des Tsaalibi 

nach Gothaer u. Pariser Hdschr. dargestellt. 8. Lpz.1847. Ppb. (4 1'4.) - 15 
X. P. Kohler's antiq. Anzeigeheft. 	166. 
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603 Dizlonarlo italiano e arabo. 	2 parties en 1 vol. 	4. 	Bolacco 1822. 	D. 
veau. 	 3. - 

Brunet : Ire des ouvrages les plus remarquables eortis des presses de l'impri-
merie royale dtablie a Boulae. 

604 Dorn, B., sib. eine Handschr. der arab. Bearb. des Josaphat u. Barlaam. 
8. 	St. Petersb. 1852. 	(Extr.) 	 • 	 - 6 

605 Ebn Mediniy Mauri Fessani, sententiae. Arab. et lat. Edid. Fr. de DOI- 
bay. 	8. 	Vindob. 1805. 	Br. 	 • 	 - 10 

606 Elementl primi grammaticali per imparare a leggere la lingua ital. 	En 
arabe et en ital. 	8. 	Bulacco 1823. 	Br. 	 - 10 

607 Erpenil, Th., grammatica arabica. 	Acced. Loemanni fabulae, adagio, 
arab., carmen Abulolae, poetarum sententiae etc. 	Arab. et lat. C. notis 
Erpenii. 	4. 	Lugd. B. 1656. 	Frzb. 	 - 10 

608 - - e. fabulis Loemani et excerptis Hamasae. 	Edid. et illustr. Alb. 
Scbultens. 	4. 	Lugd. B. 1748. 	Frzb. 	700 pp. 	 - 20 

609 -- 	- - Ed. II. 	4. 	Lugd. Bat. 1767. 	Hlbfrz. 	 . 	 1. 10 
610 --L - Acced. Locmani fabulae et seleetae quaedam Arabum sententiae. 

Arab. et lat. 	8. 	Romae 1829. 	Br. n. r. 	 - 20 
611 Eutychil, patriarchae orthodoxorum Alexandrini, eeclesiae suae origines. 

Arab. et lat. 	Nune prim. edid. et  comment. illustr. Joa. Seldenus. 	4. 
Londini 1642. 	Prgtb. 	 - 25 

612 Evangelium infantiae. 	Arab. et lat. 	Notis illustr. H. Sike. 	8. 	Traj. 
a. Rh. 1697. 	Prgtb. 	 1. - 

613 Extralts du roman d'Antar. 	Texte arabe. 	8. 	Paris 1841. 	Br. 204 pp. 1. 10 
614 Faris el-Shidiac, a pract. gramMar of the Arabic language, with dia- 

logues, vocabulary etc. 	2. ed. by H. G. Williams. 	12. 	Lond. 1866. 
Cloth. 	(4 1%.) 	 1. - 

615 Fragmenta arabica. E codd. Paris. mine primum edid. R. Henzius. 8. 
Petrop. 1828. 	Hlbfrz. 	Selten. 	 1. - 

Fachr-eddin Razii hist. Chalif. etc.  
616 Freytag, G. W., lexicon arabico-lat. 	4 voll. 	4. 	Halls 1830-37. Broch. 

Neu. 	 13. - 
617 - - ex opera suo majore excerptum. 4. 	Halls 1837. 	Br. 	694 pp. 	' 	4. - 
618 Go111, Jac., lexicon arabico-latinum. 	fol. 	Lugd. B. 1653. 	Frzb: 	8. 20 
619 Goschl, L., Grammatik der arab. Sprache. 	M. Chrestomathie u. Glossar. 

8. 	Wien 1867. 	Br. 	Neu. 	 - 25 
620 ilaji Khalfa (Mustafa Ben Abdallah) lexicon bibliograph. et  encyclopae- 

dicum. 	Arab. et lat. Ad codd. Vindobon., Paris. et Berol. fidem prim= 
edid. et  comment. et  indicibus instr. G. Fliigel. 	7 von. 	4. 	Leipzig u. 
London 1835-58. 	Sars. (1. 2. Bd. carton.) 	(4 80.) 	 28. - 

621 Hansaker,  , H. A., commentatio ad locum Takyoddini Ahmedis. Al-Makri-
zii , de expeditionibus , a Graecis Francisque. advers. Dimyatham a. 708 
-1221 susceptis. 	4. 	S. 1. 1823. 	Br. 	M. arab. Text u. 2 Karten. 13P pp. - 15 

622 Hammer, Jos. v., drei arab. Mss. d. Gothaer Bibl. -- Ueber die Ueber-
lieferung d. Wortes Mohammeds. - Zur Spraehen- u. Volkerkunde Nord- 

' afrika's. 	8. 	Wien. Acad. 	 - 10 
623 - iiber die arab. Geographie von Spanien. 	8. 	Wien. Acad. Vergriffen. - 10 
624 .- 'her die arab. Meer im Spanischen. 	8. 	Wien. Acad. 1854. 	-- 10 
625 - Geisterlehre der Moslimen. 	- Ders. fib. einen halb budhist., haib 

moslim. Talisman. 	M. 2 col. Taf. 	4. 	Wien. Acad. 1852. 	 - 10 
626 - das Kamel. 4. 	Wien 1856. 	Pr. 	(5s 1%.) 	 - 20 
627 Hamzae Ispahan. annalium libri X. Arab. et lat. Edid. J. M. E. Gott- 

waldt. 	2 volt. 	8. 	Petrop. et Lips. 1844-48. 	Br.. ( At 3%) 	2. -- 
628 Harirl, lee seances. 	Avec un commentaire ehoisi par Sily. de Sacy. 	2. 

ed. revuiN et augm. de notes histor. et  expiicat. p. Reinaud et Deren- 
bourg. 	4 vols. 	4. 	Paris 1853. 	Br. 	 10. - 

629 - Makamat. Translated from the original arab. W. anno t. by Th. Pre- 
ston. 	gr. 8. 	Lond. 1850. 	Frzb. 	(5 	6.) 	 8. 10 630 - Makamen. 	In freier Nachbildung von Fr. Riickert. 	2. Aufl. 	2 Bde. 
8. 	Stuttg. 1837. 	Br. 	(4 21/2.) 	 1. - 

631 Historia decem Vezirorum et filii regis Azad Bacht. Arabice. 	Edid. G. 
Kilos. 	8. 	Gott. 1807. 	Br. 	 - 10 

K. F. Kohler's antiq. Anzeigeheit. 	Ns. 
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,. 632 Historien om de ti Veziror og hvorledes det gik dem med kong Avid." 
Ilachts son. Overeat of arabisk ved R. Bask. 	8. 	Kiob. 1829. 	Br. 	- 10 

633 Historla Jemanae sub Hasano Paseba. 	E cod. arab. edid. atque annot. 
et indite geogr. instr. Ant. Rutgers. 	4. 	Lugd. B. 1833. 	Cart. 	1. - 

634 - Joseph' Patriarchae ex Alcorano, arab. c. trip]. vers. lat. et  scholiis 
Th. Erpenii. 	4. 	Leidae ex typogr. 	Erpeniana linguarum orient. 	1617. 
Prgmtb. 	 - 20 

635 - chalifatus Al-Motacitni. 	Ex cod. Arab. nunc prim. ed. a C. Sanden- 
bergh Matthiessen. 	8. 	Lugd. B. 1849.. 	 - 	 - 10 

63G Hoogvliet, M., diVersor. scnptorum (arab.) loci de regia Aphtasidarum 
familia et de Ibn-Abduno poeta. 	4. 	Lugd. B. 1839. 	164 pp. 	- 20 

637 Jitefit's Reisen aus 	s. geographischen Worterbuch beschrieben v. F. 
• Wiistenfeld. 	8. 	(Ztsehr. d. d. morgenl. Ges.) 	100 pp. 	 - 15 

638 Jahn, Jo., lexicon arab.-lat. (ad chrestom. arab.) 	8. Vindob. 1802. 	Br. - 15 
639 Du 'Pail's Commentar zur Alfijja des Ibn Malik. A. d. Arab. z. 1. Male • 

fibers. v. F. Dieterici. 	8. 	13erl 	1852. 	Br. 	(4 4.) 	 2. -- 
640 - al-Vardi, Aegyptus. 	Arab. et lat. 	Primus ed., et notis illustr. Chr. 

M. Fraehn. 	8. 	Halae 1804. 	Cart. 	 -- 12 
641 - Batoutab, see voyages. En arabe et en franc. Publ. p. C. Defremery 

et B. R. Sanguinetti. 	Avec index alphabet 	5 vols. 	8. 	Paris 1853. 
Br. n. r. 	 6. 20 

642 - El Athir, specimen El-Lobabi s. genealogiarum Arab. 	E cod. ms. 
edid. F. Wfistenfeld. 	4. 	Gott. 1835. 	 - 	- 10 

643 - Haukali deseriptio Iracae Persicae. Arab. lat. Ex mss. codd. edid. et  
illustr.. P. J. Uylenbroek. 	4. 	Lugd. B. 1822. 	Br. 	(,9 	5.) 	 1. 15 

644 - Hischam, das Leben Mohammed's. 	A. d. Arab. fibers. von G. Weil. 
2 Bde. 	8. 	Stuttg. 1864. 	Br. 	(4 554.) 	 3. 15 

645 - Khaldoun, hist. de l'Afrique sous la dynastie des Aghlabites, et de la 
Sidle sous les Musulmans. 	Texte 	arabe avec nue trad. franc. et  des 
notes p. A. Noel des Vergers. 	8. 	Paris 1841. 	Br. n. r. 	(. 	4.) 	2. - 

646 - Khallikan, vies des hommes illustres de l'Islatnisme. En arabe. Publ. 
p. Mac Guckin de Slane. 	Tome I. (seul paru). 	4. 	Paris 1842. 	Br. 
(5s 	1314.) 	 6. 20 

647 -- Malik, Alfiyyab. Carmen didact grammat. et  in Alfijjam commentarius 
quern conscrips. Ibn 'Akil. Ed. Fr. Dieteriei. 	4. Lips. 1851. Br. (4 6.) 3. 20 

648 - - Djemal-Eddie Mohammed, Alfijja ou la quintessence de la gram- 
make arabe. Publ. en original avec un comment. par Silv. de Sacy. 	8. 
Paris 1833. 	Cart. 	 1. 20 

649 - - Lamiat al - Aral, 	en arabe, pub]. p. Wallin. 	12. 	Helsingf. 
1851. 	 - 15 

Zenker U. 121. 
650 Ibun-L-Faridi, carmen elegiacum. C. comment. Abdu-L-Ghanyi. 	Arab. 

notis illustr. G. A. Wallin. 	4. 	Helsingf. 1850. 	Br. 	 - 10 
651 Kemp's, de Christo imitando. 	Arab. vertit P. F. Coelestinus. 	Edid, Jo. 

H. Callenberg. 	8. 	Halae 1738. 	Hlbfrz. 	 - 10 
652 Khalil-Ibn-Isliak, precis de jurisprudence musulmane, ou principes de 

Wgislation musulm. civ. et  relig. selon le rite Malekite. 	Trad. de l'arabe 
p. M. Perron. 	Avec table analyt et alphabet. 	Cplt. 	6 vols. 	4. 	Paris 
1848-54. 	Br. n. r. 	(92 fr.) 	 17. - 

653 Loonaul. fabulae et seleeta quaedam•Arabum proyerbia. 	Arab, et lat. 
C. interpret. Th. Erpenii. 	8. 	Leidae 1615. 	Prgtb. 	 - 10 

654 - fabulae, arab., edid. G. W. Freytag. 	8 maj. 	Bonnae 1823. 	Br. 	- 15 
655 - fabulae, arab. 	C. annotat. erit. et  glossario edid. A. Roediger. 	4. 

Halae 1830. 	Br. 	 - 15 
656 - Sold, ex libro turcico: 

	

	 excerpta, primus edid., let. vert, „Ogliuzname" 
cxplie. J. J. W. Lagus. 	8. 	Helsingf. 1854. 	 - 10 

657 Maerizi historia regiun 	Islamiticorum in Abyssinia 	(arab. et lat.) et 
Abulfedae 	deseriptio regionum Nigritarum. 	Edid. Fr. Th. Rinck. 	4. 
Lugd. B. 1790. 	Cart. 	 - 15 

658 Mehrenl  A. F., die Rhetorik der Araber nacb don wichtigsten Quellen 
dargestellt and mit angeftigten Textausziigen. 	Nebst einem literaturge- 
sehiehtl. Anhang. 	Unter der Autoritht der deutsehen morgeuland. (ie- . K. F. Kiihler's antiq. Anzeigeheft. 	los. 	 4 
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sellschaft berausgeg. gr. 8. Kopenb. 1853. 	Broch. 303 Sciten deutsclier" 
u. 9 Bogen arab. Text. 	(4 424.) 2. - 

659 Moallakah Tharaphae, cum scholiis Nahas. 	Arab. et lat. 	Notis illustr. 
Jo. J. Reiske. 	4. 	Lugd. B. 1742. 	Ldrb. 1. - 

660 Mo'allakat septem,carmina antiquiss. Arabum. 	Edid. F. A. Arnold. 	4. 
Lips. 1850. 	(4 5.) 2. - 

661 Mohammed Beha-eddin ben Alhossain aus Amul. 	Essenz der Rechen- 
kunst. Arab. u. deutsch hrsg. v. G. H. F. Nesselmann. 8. Berl. 1843. Ppb. - 15 

662 111onumenta antiquissimae historiae Arabum. Arab et lat. Post A. Schul- 
tens collegit et c. notis edid. J. G. Eichhorn. 	8. 	Gothae 1775. 	Hlbldrb. - 10 

663 Nicholson, J., an account of the Fatimite dynasty in Africa. 	Extracted 
from an arab. 	Ms. ascribed to El Dias' Udi. 	W. notes. 	8. 	Tiibingen 
1840. 	Br. 	138 pp. - 15 

664 Niildeke, Th., Geschichte des Qonitns. 	Gekr. Pieisschr. 	8. 	Gott. 1860. 
Br. 	Neu. 1. 10 

665 Osiander, E., zur himjarischen• Sprach- u. Alterthumskundo. 	Uerausg. 
v. M. A. Levy. 	2 Abhdlgen. 	8. 	(Zeitschr. 	d. d. morgenl. Ges.) 	240 
pp. 	Die Abbild. fehlen. 1. - 

666 Paulus, H. E. G., specimina versionum Pentateuchi septem arab.,"nondum 
editar., c. obscrvatt. 	8. 	Jenae 1789. 	Br. 	80 pp. - 10 

667 Petermann, J. H., brevis linguae arab. grammatica, litteratura, chresto- 
mathia c. glossario. 	12. 	Berol. 1840. 	Ppb. 	(4:c 12/5.) Vergriffen. 	Die 
ersten Matter etwas fleckig. -. 15 

668 Pharaon, J., traite abregi de la grammaire arabe. 	4. 	Alger 1833. Br. 1. - 
669 - premiers elements de la langue franc. it l'usage des orientaux. 	4. 

. Mars. 1827. 	Br. - 8 
670 - et Th. Dulau, etudes sur le droit musulman. 8. Paris 1839. 	Br. n. r. 

.472 pp. 1. 15 
Legislations orient. Vol. I. 

671 Proverbia Arabuin. 	Arab. et lat. Vocalibus et commentar. instr. G. W. 
Freytag. 3 voll. 8. Bonnae 1838-43. Br. unbeschn. 	(4222/8.) 12. - 

672 Proverbiorum arab. centuriae II. Arab. et lat. C. interpret. et  scholiis 
Jos. Scaligeri et Th. Erpenii. 	Ed. II. 	8. 	Lugd. B. 1623. 	Br. -- 15 

673 Psalmi, arab. 	12. 	Lond. 1819. 	Frzb. - 15 
674 (Renaudot) Auciennes 	relations 	des Indes et de la Chine, de deux 

voyageurs mahometans du 9. siecle; trad. de l'arabe. Avec des remarques 
(p. Eus. Renauclot). 	8. 	Paris 1718. 	D. veau. 	Der Commenter" urnfasst 
pag. 125-397. - 20 

675 Bleu)  Car., de Abul-Alae, poetae arab., vita et carminibus. 	8. 	Bonnae 
1843. 	Br. 	128 pp. - 15 

676 Ritter, Heinr., 	iib. unsere Kenntniss der arab. Philosophic u. besond. 
iib. die Philos. d. ortbodoxen arab. Dogmatiker. 	4. 	Gott. 1844. 	Br. -- 8. 

677 Roorda, T., Vita Amedis Tulonidia, cum ex mss. codd. tum ex editis 
libris compos. 	4. 	Lugd. B. 1825. 	Br. 	110 pp. - 10 

678 Roseumiiller, 	E. Fr. C., institutiones ad fundamenta linguae arabicae. 
Aeced. sententiac et narrationes arab. 	c. 	glossario 	arab. lat. 	4. 	Lips. 
1818. 	Hlbfrz. 1. - 

679 Roth, 'Oqba Ibn Nafi' el-Fihri, der Eroberer Nordafricas. 8. GIRL 1859. - 6 
680 Saadiae Phijumensis versio Jesaiae arabica. 	C. aliis speciminibus arab.- 

biblicis e ms. Bodleiano mine prim. edid. 	et glossar. perpet. inatr. H. 
E. G. Paulus. 	2 pies. ip 1 vol. 	8. 	Jenae 1780. 	Frzb. - 18 

681 Sacy, Silv. de, grammaire arabe. 	2 vols. 	Av. 8 pl. 	gr. 8. 	Paris 1810. 
D. veau. 10 -- 

682 - grammaire arabe. 	Second e edition corrigee et augm., IL la- 
quelle .'n a joint un traite de la prosodie et de la metrique des Arabes. 
2 vols. 	Av. 8 p1. 	8. 	Paris 1831. 	Br. n. r. 	Tres rare et recherche. 30. - 

Maissonneuve 175 fr. 
683 - chrestomathie arabe. 	'2. edit augm. 	3 vols. 	8. Paris 1826=-27. 	Br. 

Epuise. 	Rare. 20. - 
684 - anthologie grammaticale arabe, ou morceaux choisis de divers gram- 

maidens et scholiastes arabes, avec une trad. franc. et  des notes. 	gr. 8. 
Paris 1829. 	Br. n. r. 4. 20 

K. P. Wilder's antic'. Anzeigeheft. 166. 
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685 &icy, Siv. de, traitd dldincntaire de la prosodic et de fart m6trique des 
Arabes. 	8. 	Paris 1831. 	Br. 	 - 15 

Extr. do la grannnaire arabe. 
686 - mem. s. une mddaille arabe inddite de l'an 525 de 1'h6gire. 	4. 	Par. 

Ac. 1825. 	 - 8 
687 Samachscharrs goldene Halsblinder. 	Arab. u. deutsch v. J. Hammer. 

8. 	Wien 1835. 	Br. 	 - 8 
688 Scheidii, Jac., glossarium arab.-lat. manuale. 	4. 	Lugd. B. 1769. Frzbd. - 25 
689 - - 1787. 	Hlbprgmtb. 	 1. - 
690 Selimelders, A., essai sur les deoles philosoph. chez les Arabes et notam- 

ment sur la doctrine d'Algazzali. 	8. Paris 1842. 	Br. 	254 pp. et  64 pp. 
de texte arabe. 	 1. .- 

691 Taberistanensls, i. e. Abu Dschaferi Mohammed hen Dscherir Ettaberi 
annales regum atque legator. Dei, ex cod. ms. Berol. arab. edid. et  in 
lat. transtul. J. G. L. Kosegarten. 	2 veil. 	4 maj. 	Berol. 	1831-38. 
Br. 	(5* 13218.) 	 , 	 6. - 

692 Takieddin Mohammed historia regum, gubernatorum et. praefector. urbis 
Meccae in compendium 	redacta. Arab. 	Ex cod. nunc prim. edid. 	et 
illustr. Fr. Erdmann. 	Fasc. I. (unit.?) 	4. 	Casani 1822. Br. 	- 15 

693 Test. Nov. arab. 	8. 	Lond. 1820. 	Frzb. 	 - 20 
694 Tohfut-nl-Mnjahideeny an historical work, transl. from the arab. by M. 

J. Rowlandson. 	8. 	Lond. 1833. 	Lnwdb. 	 1. -- 
695 Tograi carmen: Lamiato'l Ajam. Arab. et lat. ed. et  illustr. Ed. Pocockius. 

Acced. tractatus de prosodia arab. 	2 part. in 	1 	vol. 	8. 	Oxonii 1661. 
Ldrbd. 	 - 15 

696 Tychsen, Th. Chr., Grammatik der arab. Schriftsprathe. 	M. Ausziigen 
a. d. Koran. 	8. 	Gott. 1823. 	Ppb. 	 - 10 

697-Untbreit, F. G. C., historia Emirorum Al Omrah. 4. GUM 1816. 112 pp. - 12 
698 Vincent, B., dtudes, sur la loi musulmane (Rit de Malek). 	Legislation 

crimittelle. 	8. 	Paris 1842. 	Br. 	 - lb, 
699 Wahl, S. F. G., neue arab. Anthologie mast aus Handsehriften. 2 Thle. 

8. 	Lpz. 1791. 	Br. 	545 pp. 	 1. - 
700 Weil, G., Geschichte der Chalifen. Nadi handschriftl. Quellen. 1-3. Bd. 

8. 	Mannh. 1846-51. 	Sars. 	(Bd. 3 broch.) 	(4s 16.) 	 4. 20 
701 - Mohammed d. Prophet, s. Leben u. s. Lehre. 	Aus hdschr. Quellen 

u. d. Koran dargestellt. 	8. 	Stuttg. 1843. 	Br. 	(4 3.) 	 1. 10 
702 - biblisehe Legenden d. Muselmiinner. 8. Frkf. a. M.1845. Br. (4 12/0 - 20 
703 - histor.-krit. Einleit. in den Koran. 	8. 	Bielef. 1844. 	Br. 	 - 8 
704 Wenrich, J. G., rerum ab Arabibus in Italia insulisque adjacent., Sicilia 

maxime , Sardinia atque Corsica, gestarum commentarii. 	8. 	Lips. 1845. 
Br. 	( 	/s-) 	 - 20 

705 Wliken, Fr., de bellorum cruciatorum ex Abulfeda historia. 	4. 	Gott. 
1798. 	245 pp. 	 - 20 

706 Willmety Jo., lexicon linguae arab. in Coranum, Haririum et Vitam 
Timuri. 	4. 	Rotterod. 1784. 	Prgmtb. 	 3. - 

707 - Erdmann, Fr., prodromus ad uovam lexici Wilimetiani editiouem ad- 
ornandam. 	4. 	Casani 1821. 	 . 	 - 10 

708 Wnstenfeld, F., Vergleichungs-Tabellen der muhammedan. u. christl. 
Zeitrechnung, nach d. 1. Tage jedes Muhammed. Monati berechnet. 	4. 
Lpz. 1854. 	Ppb. 	 - 15 

709 - die Academten der Amber u. ihre Lehrer. 	8. 	GOtt. 1837. 	Br. 	- 15 
710 - die von Medina auslaufenden Hauptstrassen. 	Nach arab.. Schriftstel- 

!ern beschrieben. 	4. 	Gott. 1862. 	S. A. 	 - 6 
711 Zohairl carmen templi Meccani foribus appensuin. Arab. lat. Nunc pram. 

edid. notisque illust. E. Fr. C. Rosenm tiller. 4. 	Lips. 1792. 	Br. 	Wassetfl 	- 10 

Tulgiir-Arabisch. 
712 Benemare, Alex., grammaire arabe (idiome d'Algdrie). 8. Paris 1850. Br. - 25 
713 Berdsine, E., guide du voyageur en Orient. Dialogues arabes d'apres 

trois principaux dialectes: de Mdsopotamie, de Syrie et d'Egypte. gr. 8. 
Moscou 1857. 	Br. 	 1 - 

K. F. Rattler's antiq. Anzoigeheft. 	166. 	 4* 
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714 Bled de Braine, J. F., cours synthet, analyt. 	et pratique 	des dialectes  44 
vulg. africains d'Alger, de Maroc, de Tunis et d'Egypte. 	8. 	Paris 1846. 
Br. 	(14 fr.) 	 1. 15 

715 Bussy, T. Roland de, l'idiome d'Alger, ou 	dictionnaires franc.-arabe et 
arabe-franc., prdeddes des principes grammat de cette langue. 	8. Alger 
1843. 	D. veau. 	479 pp. 	 2. - 

716 Caussin de Perceval, A. P., grammaire arabe vulgaire, pour les dialectes 
d'Orient et de Barbarie. 	8. 	Paris 1838. 	Veau. 	 1. - 

717 Bombay, Fr. de,  
4. 	Vindob. 1800. 

grammatica linguae mauro-arab. vernaculae. C. vocabul. 
Br. 	 - 20 

718 Helot, L. et H., 
Paris s. d. Sars. 

dictionnaire de poche franc.-arabe et arabe-franc. 	12. 
- 20 

Hodgson, B., grammat. sketch of the Berber language. 	4. 	Aus d. ,719 
Transact. of the Amer. philos. Society. 	 - 15 

720 Hofstetter, J., u. G. Hudaj aus Aleppo, Handb. d. arab. Volkssprache 
in. deutschcr u. ital. Erkliirung sammt beigesetzter Aussprache. 4. Wien 
1846. 	Br. 	(4 4.) 	 ., 	1. 10 

721 Marcel, J. J., vocabulaire franc.-arabe des dialectes vulgaires africains: 
d'Alger,- de Tunis, de Maroc et d'Egypte. 8. Paris 1837. Br. n. r. ( 	4.) 
Eputsd. . 	 2. 15 

722 Mohammed ben Dawoud EI-Sanhadjy, Djaroumiya, grammaire arabe 
dldment. 	En arabe et en franc. Accomp. de notes explicat p. Bresnier. 

•8. 	Alger 1816. Br. 	(6 fr.) 	 - 25 
723 Mouhammad Ayyad el-Tantavy, traitd de Ia langue arabe vulgaire. 	8. 

Leipsic 1848. 	Br. (. 	2.) 	 1. - 
724 Ruphy, J. F., dictionnaire abregd franc.-arabe. 	4. 	Par. 1802. 	Br. n. r. - 20 
725 Savary, grammaire de la langue arabe vulgaire et littdrale. 	4. 	Paris 

1813. 	D. veau. 	 4 	 2. -- 
Avec une interpretation latiue. 

726 Vincent, vocabulaire franc.-arabe, suivi de. dialogues. 	8. Paris 1830. Br. - 

• 

10 

Maltesisch. 
727 Gesenins, W. Versuch ill). die maltes. Sprache. 	8. 	Lpz. 1810. 	Br. 	- 10 
728 Migimgha taCtaghlim nisrani. Compendio della dottrina christ 4. 1803. Br. 1. - 

Maltesisch u. italien. 
729 Panzavecchia, F., 

317 pp. 
grammatica della lingua Maltese. 8. Malta 1845. 	Br. 

'2. 15 
730 Vassali, M. Ant., Ktyb yl klym maw 'mfysser byl-latin u byl-tat;an, h. 

e. lexicon Melitense-latino-ital. 	4. 	Romae 1796. Br. n. r. 	Rare. 	XLIV. 
342 pp. 6. '20 

48 fr.' Langles. 
731 - Mylsen phoenico-punicum s. grammatica melitensis. 	8. 	Romae 1791. 

Fizb. 
732 - grammatica della lingua Maltese. 	2. edit. motto accresc. 	8. 	Malta 

1827. 	Cart. 1. 20 

Aethiopisch. 	Phoenicisch. 
• 

733 Bellarmini, Rob. (Card.), dottrina cristiana. Aethiopice, arabice et italice. 
4. 	Romtke 1786. Br. 	 1. 15 

734 Billmand, Cbr. Fr. A., lexicon linguae aethiopicae cum 	indite 	latino. 
Adiectum est vocabularium Tigre dialecti septentrion. compilatutn a W. 
Munzinger. 	4 maj. 	Lips. 1865. 	Br. 	 18. 20 

735 Ewald, tib. eine 2. Samml. aethiop. Handschriften in Tab. Nebst 3 and. 
oriental. Abhandl. v. dems., v. Fr. 'Inch u. R. Roth. 	8. 	Aussehn. 	- 10 

736 llenoch liber aetbiopice, ad 5 codd. fidein editus c. var. lect. 	Cura A. • 
Dillmanu. 	4. 	Lips. 1851. 	Ppb. 	(4 2.) 	 1. - 

K. P. 116bler's antiq. Anzeigeheft. 	166. 
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737 Hupfeld, H., exoreitatt. aethiopicae. 	4. 	Lips. 1825. 	Ppb. - 10 
738 Psalterium 	aethiopice et lat. 	C. var. lect. et  notis edict. 	J. 	Ludolf. 

4. 	Francof. 1702. 	Frzb. 1. - 
29 fr. de Sacy. 

739 - ambarico-aethiopice ed. J. Ludolf. 4. (Fraucof. 1704.) Br. unbeschn. I. 10 
740 Tuch, de Aethiopicae linguae sonorum natura. 	2 ptes. 	4. 	Lips. 1854. - 10 
741 'Webers, H. E., jets 	over Hiob Ludolf, den beoefcnar d. ethiop. letter- 

kunde. 	8. 	1838. 	Extr. 	96 pp. 	• - 10 
742 Wentmers, J., lexicon aethiop., cum ejusd. linguae institutionibus gramtnat. 

4. 	Romae 1638. 	Prgmtb. 	466 pp. 1. 20 

• 
743 Blau, phonikische Analecten. 	2 Abhdlgn. m. 1 Taf. - H. Wuttke, Ent- 

stehung u. Beschaffeuheit des fonikisch-hebr. Alfabetes.. 8. 	(A.) - 10 
- 744 Dietrich, F. E. C., zwei sidonische Inschriften, eine griech. aus christl. 

Zeit u. eine altphbnic. KOnigsinschrift. 	gr. 8. 	Marb. 1855. 	Br. (g0 1.) 
Neu. 	 • - 10 

745 Gesenius, G., scripturae linguaeque Phoeniciae monumenta edita et ine- 
dita. 	3 ptes. in 1 vol. 	C. 46 tabb. 	4. 	Lips. 1837. 	Hlbfrz. 	(. 	12.) 3. 15 

746 - - - - Handexemplar des Verfassers mit zahlr. hdscbr. Verbes- 
serungen desselben. 	 , 6. 20 

747 llamaker, H. A., , miscellanea Phoenicia s. commentarii de rebus Phoe-
nicum, quibus inscriptiones multae etc. explicantur. C. 5 tabb. 4. Lugd. 
B. 1828. 	Br. 	(4 52/3.) 368 pp. 1. 20 

748 Levy, M. A., phOnizische Studien. 	2 Hefte. 	M. 4 Schrifttaf. 	8. Bresl. - 
1856-57. 	Br. 	(4 2.) 1. 10 

749 Luyues, H. d'Albert de, memoire sur le sarcophage et l'inscription fungi.. 
d'Esmunazar roi de Sidon. 	gr. 4. 	Paris 1856. - Cart. 2. 15 

750 Sanehoniatho's Phoenician history, with a continuation by Eratosthenes 
Cyrenaeus, hiat. and chronol. remarks by R. Cumberland. 8. Lond. 1720 
Frzb. 488 pp. 1. - 

751 - phOnizische Geschichte. Nach; d. griech. Bearbeit. des Philo v. Byblos 
in's Deutsche iibers. 	8. 	Liibeek 1837. 	Br. - 10 

752 %Vex, C., Herr Prof. Ewald in Tubingen als Punier gewitrdigt. 8. Schwerin 
1843. 	Br. - 6 

Chiuesisch. 	Japanisch. 	Aino. 	Thai. 	Tibetanisch. 
753 Bayer, Tb. S., museum Sinicum, in quo Sin. linguae et literaturae ratio 

explicatur. 	Acced. lexicon Sinicum. 	2 ti in 1 vol. 	8. 	Petropoli 	1730. 
Frzb. 1. 15 

754 Biblia - in Chinese, by Morrison and Milne. Compl. 21 vols. 8. Macao 
1813-22. 	 , 8. - 

755 Confucius Sinar. philosophus lat. expositus stud. et  op. 	Prosp. Intor- 
cettae (et alior.) 	fol. 	Paris 1687. 	Frzb. 1. - 

756 - Kung-Fu-Dsii u. s. Schiiler Werke. 	Z. 1. Male deutsch• u. m. Anmerk. 
v. W.ISchott. 	1. Thl. 	8. 	Halle 1826. 	Br. - 15 

757 Description de Pekin. 	Trad. du chinois en russe p. le R. P. Hyacinthe, 
et du russe p. Ferry de Pigny. 	8. 	St. Pdtersb. 1829. 	D. veau. 	Manque 
le plan. - 10 

758 Eoe Hone Ki ou relation des royauntes Bouddhiques trad. du Chinois 
et comment p. Abel-Remusat. 	Revu, 	complete et augm. p. Klaproth 
et Landresse. Roy. 4. Par. 1836. Br. M. 5 Karten. Brunet 25 fr. 2. ------ 

759 de 	Guignes, 	dictionnaire 	ebinois, francais et latiu. 	fol. 	Paris 1813. 
Veau. 	(90 fr.) 12. - 

Expl. on pap. velin. 
760 Meng Tsen, Sebang Meng et Hia Meng. 	2 vols. 	Schang Lun et Ilia 

Lun. 	2 vols. 	Ens. 4 vols. 	8. 	Ed. chinoise xylogr. 2. 15 
761 Neumann, 	C. Fr., 	asiat. Studien. 	1. (einz.) Thl. 	.111. 	1 Taf. 	8. 	Lpz. • 

1837. 	Br. 	(4. 11/2.) 	Vorwiegend z. chines. u. tata:r. Literatur. - '20 
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762 Piblider, Sammlung s. Abhandl. Aber chinesische Gesebiebte.. 8. Wien.
4 4r 

Acad. 	Circa 1000 Seiten. , 	 2. - 
763 - 9 Abhandl. z. chinesischen Pesehichte. - Ders. fib. chin. u. japan. 

Miinzen. 	M. 1 Taf. 	gr. 8. 	Wien. 	Acad. 	 1. 10 
764 Rosny, L. L. de, 	notice sur l'dcriture chinoise et les princip. phases de 

son hist. Compren. une suite de specimen de carnet. chin., de fragmens 
de texte etc. 	8. 	Paris 1854. 	Br. 	 -- 15 

765 Rudiments de la langue chinoise. 8. 	Paris 1844. 	Br. 	 --- 8 
766 Schott, W., 	Verzeichniss •der chines. u. mandschu-tungus. Bucher u. 

Handschriften d. kg1. Bibliotbek zu Berlin. 	8. 	Berl. 1840. 	Br. 	( .0?: 1.) - 15 
Fortsetz. zu Klaproth. 

767 Sian voj schen bias: la doctrine chrdtienne, en chinois. 	fol. 	124 pp. 	1. 15 
768 Summers, Jam., the rudiments of the Chinese language, with dialogues, 

vocabulary etc. 	12. 	Lond. 1864. 	Cloth. (A 12/8.) 	 1. -- 
769 Test. Nov. chinesiscb. 	(Sin i tshao schu). 	9 vols. 	12. 	 2. 15 
770 Tian tschu schi i : la connaissance de Dieu, en chinois. 	fol. 	72 pp. 	1. 15 
771 Transactions of the China branch of the royal Asiatic Society. 	Part. I. 

III-V. 	W. plates. 	8. 	Hongkong 1847-55. 	Br. 	. 	 2. --•-• 
772 Voeabulaire chinois-mandehou: I six, san gutin. 	152 pages. foI. 	2. 15 
773 Chinesisch. 	19 chinesische Schriften, astron., medic., ..theol. etc. Inhalts, 

z. Th. m. Holzscbnitten. 	Hierzu 12 engl. Brochuren (einige in 	China • 
gedr.) fiber chines. Verhiiltnisse (die letzte Revolution, 	Exploration des 
Yangtzeekiang etc.). 	Ein starkes Convolut. 	 .6. - 

774 Colladus, Did., ars grammaticae Japonicae linguae. 	4. 	Romae 1632. 
Prgmtb. 29 fr. Klaproth. 	 4. -.  

775 Pilzmaier, A., krit. Durchsicht der von Dawidow verfassten Worter- 
sammlung aus der Sprache*der Aino's. 	8. 	Wien 1851. 	Br. 	 - 8. 

776 Pallegoix J. B., dictionarium linguae Thai sive Siamensis c. interpret. 
lat. gall. et  angl. 	fol. 	Paris. jussu Imperatoris impr. 1854. 	Br. 	15. - 

777 de Rhodes, A., S. J., catechismus idiomate lat. et  to nc hi ne ns i pro 
ifs, qui volunt suscipere •baptismutn. 4. 	Romae 1651. 	Prgtb. 	319 pp. 	1. 10 

778 Alphabetum Tangutanum s. Tibetanum. 	8. 	Romae 1773. 	Ldrb. 	- 10 
779 Kandjur. - 	Der Index 	des Kandjur. 	(Tibetanisch.) 	Hrsg. v. J. J. 

Schmidt. 	4. 	St. Petersb. 1845. 	 . 	 1. 20 
780 Klaproth, observations sur le dictionnaire tubdtain-anglais, impr. a SC- 

rauipore en 1826. 	8. 	(Extr.) •- 8 
781 Klippen, Tibet u. der Lamaismus bis z. Mongolenherrschaft. 	4. 	Berl. 

1859. -- 6 
782 Wassiljew,- die auf d. Buddhismus beziigl. Werke der Univ. -Bibl. in 

Kasai'. 	8. 	Extr. -•-- .6 

• Tiirkisch.  
783 Ahwal Ghazawat dir Dijari Bosna: Histoire des expeditions en Bosuie. 

4. 	Constple. 1154=1741. 1. 20 
Zenker I. 	943. 

784 AkhliilA 'aliii: 	Traitd sur les qualitds supdrieures (philosophie morale). 
En tune. 	3 parties en 1 vol. 	fol. 	Boulac 1248=1832. 	236, 127, 52 pp. 	3. - 

785' Aszar-i Rifat Pasch& 	Relations de voyages etc. 	En turc. 	Av. portr. 
8. 	Constantin. 1859. 2. - 

786 Bonaparta niin risalesi : Traduction du Memorial de St. Helene. En tune. 
4. 	Boulac 1247=1831. - 25 

787 Destur sehalli fi Hikajet-i Padischahl : 	Contes en ture de Cazan. 	8. 
Cazan 1864. 1. 	---- 
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788 Divan-1 scbejeh ii! iszlfim Aszim Effendi. 	 - 20 
789 - Ilami-i Amedi.I•gr. 8. 	Constant. 1282. 	 - 20 
790 -- Mubammedi. 	gr. 8. 	 - 20 
791 -- Nefi. 	4. 	Constantinople. 	 2 - 
792 - Vehbi. pet. in-fol. 	 • 	 • 	 3. - 
793 Dschedid Atlas Terdschiimesi. 	25 cartes avec les noms en tare. 	Roy. 

in-fol. 	Scutari 1218. 	D. rel. 	 4. 20 
794 Dscherel 	Pascha, miinsehaat medschmuaszy. 	Modeles de lettres etc. 	s• 

8. 	Constant. Rare! 	 1. 15 
795 Dsehewhere-i Behije-i Ahmedije fi schath it wasiet il-Muhammedije: 

Commentaire sur la religion inusulm. 	En tnre. 	8. 	Boulac 1240=1824. 
336 pp. 3. - 

Zenker I. 1472. 
796 Dschilian-NiIma: Gdographie de Hadji Khalfa trad. en turc par Ibra- 

him Efendi. 	fol. Constple. 1145=1732. 	Rel. 	698ff. et  39 cartes 	15. - 
Zenker I. 1031. 135 fr. 	Langles. 	125 fr. 	Kieffer. 

797 Ed-Bilrer it muntakhebat et mensfir fi Islkh il-galtat il-mesihhfir: „An- 
tibarbarus" turc - arabe-persan. 	8. 	Constple. 1231 =-- 1815. 	Rel. 	or. 
534 pp. 4. 20 

798 Ekaterina sanie kanfini dschedidi: le Code de Cathdrine II. 	En tore. 
4. 	St. Petersb. 1779. 	Rel. recouv. de soie. 	248 pp. 	 2. 15 

799 El -Manzumie: Recueil de 	podsies turques. 	8. 	Boulac 1246=1830. 
123 pp. 1. 15 

800 El-Okeano!; al-bessit fiterdsehiimet il-Kamus almuhit. Dictionnaire arabe 
expliqud en tare p. Acim Efendi. 	3 vols. 	fol. 	Scutari 1814-17. 	D.' 
maroquin. 	Complek plus de 2700 pp. 	 26. 20 

801 Er-Risalet el-n-tanzumet : recueil de rimes pers. et  turques. pet. in-4. 
Constple. s. d. - 15 

802 Fewz un-nadsebat kit'abi: Exposition des pr4ceptes musulmans en vers 
- 	tures (dialecte de Cazan). 	4. 	Cazan 1840. 	D. rel. 	176 pp. 	 2. - 
803 Gaberna ehkami: Ordonnauces du gouvernement, trad. du russe en.  turc. 

de Crimde. 	4. 	1775. 	Br. 	248 pp. 	 '1. 15 
804 Gillschen-i Khiilefa li Nazmi Zade Efendi: le Parterre des Khalifes (c. 

a. d. histoire 	des Khalifes de Bagdad) par Nasmi Sade Ef. 	En tare. 
fol. 	Constple. 1730. 	Rel. 	 5 - 

Zenker I. 931. 
805 Haqql, Scharch el-arba In hadithan. 	Explication des traditions musul- 

manes. 	(En turc). 4. 	Boulaq 1253. 	Rel. 	196 feuillets. 	 2. 15 
806 'Ilm-i Hal: de l'dtat de l'extase. 	En tore. 	8. 	Constple. 1250=1831. 	- 15 
807 Inschki Hajret Efendi: Epistolaire tore. 	4. 	Boulac 1242=1826. 	Rel. 

494 p 1. - 
Incom

p. 
 plet des pp. 1-r8. 61-72. 159-164. 

808 Kall1111-1141U0-1 felfihin: traite d'agrieulture. 	En tore. 	8. 	Boulac 1245= 
1829. 	76 pp. - 20 

809 Katarina tarikhin terdschumesi. 	Histoire de Cathdrine II. de Russie. 
(Trad. du franc. par Jakovaky Argyropoulo). En .tore. 	4. 	Boulac 1244 
(1829). 	Br. 	160 pp. 	 2. 20 

Zenker I. 959. • 
810 Kisse-1 Jusuf: Hiitoire de Joseph le Patriarche. 	En tore de Cazan. 	4. 
' 	Caz. 1841. 	97 pp. 	 1. 10 
811 - Sejf el Melik: Histoire de Self ul Melek. 	En tore. 	4. 	Caz. 1840. 

124 pp. 2. - 
812 - - autre ddition. 	8. 	Caz. 1839. 	103 pp. 	 1. 15 
813 Kitab Tad Name (par Attar) en ture-tatare. 	8. 	Cazan 1850. 	D. rel. 

272 pp. . 	2. 20 
814 - Zejl-i Nabi: Suppldment k rhistoire du Prophete, par Nabi. En tare. 

fol. 	Au Caire 1248=--1832. 	Rel. 	268 pp. 	 4. - 
815 Lehdschet ul-Loghat: Dictionnaire arabe-persan-turc de Mohammed Es- 

saad Efendi. 	fol. 	Constple. 	1211=1795. 	Rel. 	851 pp• 	 8. - 
816 Mallouf, Nassif, fevaydi-charqiyd,lou 'abregd de grammaire orient., tm- 

que, arabe et pers., expliqude en langue 	turqu e. 	8. 	Smyrne 1854. 
1. - Cart. 
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4-A9r 817 Manzumet ul fakbiret: vocabulair3 tare. 	8. 	Boulac. 	 - 15 

818 Medsehmuat -I - fenun (en Jure.) 	Cahier I. II. 	gr. 8. 	Constantinople 
1862. 	Br. 	 - 15 

Journal de la Soci4te lit4raire de Const. 
819 DIenasik ul Hedsch: les stations du pdlerinage par Elhadji Moh. Edib. 

En turc. 	4. 	Constple. 1232=1827. 	266, 14 pp. 	Zenker I. 1490. 	1. 15 
820 Mohammedije: Paine turc par Jazidjy Zade (publ. par Kasembeg). 	4. 

Cazan 1854. 	D. veau. 300 pp. 	 4. - 
Zenker II. 1200. 	 • 	 . 

821 Muebittabati mdlufije: manuel de conversation. 	gr. 8. 	 '- 20 
822 Niinscha'at-i Akif Efendi: Modeles de lettres et podsies. gr. 8. Constant. 

1843. 	Epuisd. 	 1. 15 
823 - Mabir Bey: 	Art epistolaire. 	8. 	Constant. 	Epuisd. 	 1. 10 
824 Mllntachabat- i Evlija Tschelebi. 	Pieces choisies 	sur 	Constant. 	pet. 

in-4. 	Constant. 	Epuisd. 	 2. - 
825 Nebdschet ul Minazil: les stations du pdlerinage par Moh. Adib. 	En 

turc. 	8. 	Constple. 1232=1816. 	Rel. 	256 pp. 	 2. 20 
826 Omar Effendi, ahwali-el ghazawat der diyart Bosnah: hist. des guerres 

de Bosnie (en turc). 	4. 	Constant. 1145 (1742). 	Cart. 	 2. - 
827 Risale-i Birgewi: Exposition de la foi musulm. par Mob. Pir Ali e1 Ber- 

kevy. 	En tire. 	8. 	Scutari. 1220=1805 	 1. 10 
Zenker I. 1464. 

828 Sal-Name: Calendrier p. 1' a. 1263. 	En tare. 	12. 	Constple. 	- 15 
829 Scharkh ul Alultaka ul abkhar: Commentaire sur le Moultaka (Code de ' 

jurisprudence). 	En tare. 	fol. 	Constple. 1248=1832. 	Rel. 	727 pp. 
830 Scharkh-i Sildi: Commentaire turc sur le Gulistan, 	par Soudi. 	fol. 

Constple. 1249=1833. 	Rel. 	514 pp. 	 8 - 
Zenker I. 508. 	Catalogue Sily. de Sacy 65 fr. 

831 Seberb-LHafiz-i Sadi: Commentaires sur les podsies de Hafis, par Soudi. 
En turc. 	3 vols. 	fol. 	Boulac 1250=1834-35. 	D. rel. 	 16. - 

Vol. I. 411 pp. 	II. 455 pp. 	M. 464 pp. 	Zenker I. 573. 	II. 522. 
832 Selturide-Hal Kitabi: la Vie des Sainte. 	En ture de Cazan.14. 	Caz. 

1842. 	 1. 15 
833 Sebat ul 'Adshizia: Traitd de morale. 	4. 	Cazan 1831. 108 pp. 	1. -- 
831 - - et: Pirgeli kitab: Exposition de la foi musulm. en tare de Cazan. 

4. 	Cazan 1806. 	108, 92 pp. 	 2. - 
835 Sijer-I-Weissi : Biographic de Mahomet. 	En turc. 	4. 	au Caire 1830. 

Rel. 	114 pp. 	Zenker I. 961. 	 2. 20 
836 Sua Kitabi: Catechisme turc. 	8. 	Karas 1807. 	56 pp. 	 - 20 
837 Siibhe-i Sibjan. Vocabulaire turc-arabe-persan, en vers. 8. Boulac 1834. 

Cart. 	Zenker I. 42. 	 - 20 
838 Takrir ul kelam: Traitd de mddecine en turc. 	8. 	Marseille. 	- 15 
839 Tarikh-i N a Ing a. 	2 vols. - Tarikh-i Rase hi d (3 parties) et T c h e- 

lebizade 	2 vols. - Tarikh-i S ii b hi. - Tarikh-i I z z y. - Tarikb-i 
Vass if. 	Ensemble 7 vols. 	fol. 	Constple. 1734=1805. 	Rel. orient. 	150 

Collection 	precie:use 	et 	tout-h-fait complete des Chroniques de 
l'empire ottoman depuis 	1591 - 1775. 	Koehler freres 	It Constantinople.  
(Bibliographie turque 1857. No. 1.) pour le Tarikh-i Name seu1:150 Thir. 
- Catalogue Kieffer (sans le Nalma) 550 fr.' 

840 - Raschid Effendi: 	Histoire de l'empire Ottoman depuis 1071-1134 
(1660-1720) en turc. 	3 tomes en 2 vols. 	fol. 	Constant. 1153 '(1741). 
Rel. orient. 	 24. - 

Koehler freres it Constantinople (bibliogr. turque) 75 Thlr. 
841 - Wasyf Efendi : Histoire de l'empire ottoman par Vassif. 	En turc. 

2 tom. vni 1 vol. 	fol. 	Boulac 1246=1831. 	Rel. 	210, 190 pp. 	8. - 
842 - Aghwanijan : Histoire des Afghans par Ibrahim Motaferrika. En turc. 

4. 	Constple. 1141. 	98 feuillets. 	Zenker II. 817. -- 
843 - Bonaparte: Histoire de B. 	En turc. 	fol. Boulac 1249=1833. 331 pp. 

Zenker I. 963. 	 3. - 
844 - Isawiniu bin sekiz juz besch senesi etc. 	Histoire des guerres entre la 

I. 	'.-,',' .Prancel  l'Autriche et la Russie de 1805 jusqu' h la pais de Tilsit. 	En 
ture. 	4. 	Paris, impr. nat. 275 pp. 	Zenker I. 948. 	 2. 
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845 Tarikhi-Ranzet-ul-Ebrar: Vie des hommes pieux par Abd ul Aziz Efendi 
(Kara Tehelebisade). 	Eu turc. 	fol. 	Boulac 1249=1833. 	Rel. 	637 pp. 7. 15 

Zenker I. 968. 	Hadji Khalfa 6613. 
846 Tarikh misr li Sohcjli Efendi : Histoire de rEgypte par Soubely Ef. 	4. 

Constple. 1142=1830. 3. 15 
Zenker I. 928. 

847 Tarikh-i Salejman-name. Histoire de Suleiman. En turc. 4. Boulac 1248 = 
183?. 	Rel. 	2t;0 pp. 4. - 

848 Tekhlis ul .Ebriz 	fi 	Teklilis i Bariz: Voyat:e 	du Cheikh Rifa'a b. Paris. 
En turc. 	4. 	Boulac 1250=1834. 	Rel. 	210 pp. 2. 20 

849 Terdschumei Blagotschinia 	jakhud 	Politschia: 	Reglement de police, 
trad. en turc de Crimde. 	4. 	1782. 	92 pp. 1. 10 

850 - Pendname-i Attar: 	Traduction et commentaire (en turc) du Pend- 
name de Perid-ed-din. 	4. 	Constple. 1250=1834. 	Rel. or. 	689 pp. 4. 20 

851 - Siri el-Halebi: Vies de Mohammed et de ses disciples par Mokadessi, 
avec le commentaire d'Halebi. 	En turc. 	4. 	Boulac 1248 = 1832. 	Rel. 
orient. 	405 pp. 4. --- 

Zenker I. 965. 	Hadji Khalfa HI. p. 635. 
852 Tiilifet ul Kiibar fi esfar ul bihar: Histoire des guerres maritimes con- 

tre les Vdnitiens etc. par Katib Tchelebi. 	Eu turc. 	4. 	Constple. 1141= 
1728. 	Rel. 	154 pp. 

Zenker I. 926.  
853 - ur-Sukuk: Collection de 670 Fetvas par Debagsade Nu'inan Efeudi. 

4. 	Constantinople 1248=1832. 	Rel. orient. 	417 et 32 pp. 3. 15 
Zenker I. 1496. 

854 Uss Zefer: Histoire des dvenements de l'anude 1241, c. a d. de la de- 
struction des Janissaires. 	4. 	Constple. 1243=-.4827. 	Rel. 	259 pp. 3.  - 

855 Usul ul Ilikem fi nizam ul-iimem: 	Traitd sur la politique. 	En turc. 	4. 
Constple 1144=1732. 	49tf. 1. 10 

Zenker I. 1085. 
856 Zerilet - kitabl: 	Livre d'agriculture. 	En 	turc. 	8. 	Boulac 1235=1819. 

Cart. 1. - 
857 Zurub-i emszal. 	Dictionnaire de proverbes. 	12. 	Constant. - 10 

• 
858 Berezine, E., recherches 	sur les 	dialectes Musulmans. 	1. partie: Sys- 

teme des dialectes tures. 	8. 	Casan 1848. 	Br. - 20 
859 v. d. Berswordt, Grammatik d. tiirkischen Sprache fiir Deutsche zum 

Selbstunterricht. 	M. W orterbuch etc. 	4. 	Berl. 1839. Br. 	(4, 3.) 1. 15 
860 Besse, J. Ch 	de, abregd de la gratnmaire turque, conten. outre les prin- 

.. cipes de cette laugue, des idiotismes, des discours famil., et un petit 'vo- 
cabulaire franc.-turc-hongrois. 	8. 	Pest 1829. 	Br. 1. - 

861 Bianchi, T. X., le guide de la conversation en franc. et  en tune. 4-oblong. 
Paris 1839. 	Br. 	(15 fr.) 	 , 1. 15 

862 Biblia turcice, ed. Kieffer. 	4. 	Paris. 	Veau. 2. 15 
863 Carbognano, Cosimo Comidas de, primi prineipi della gratnmatica turea. 

4. 	Roma 1794. 	Br. 	 . 
Weigel 6 ThIn. 

864 Catalogue d'une vente de livres tures (en langue turque). 	gr. 8. 	Con-'fir  
stantinople, 'Milt 1866. 	78 pages. 1. 15 

865 Chumanan 	Cricor, 	abrdgd 	de la vie des plus illustres philosophes 
de l'antiquite (en langue turque avec traduction franc.) 	gr. 8. 	Smyrne 
1854. 	Br. 	205 pp. 1. 15 

866 Coutes tures, extraits 	des 40 Visits, p. Belletete. 	En turc. 	4. 	Paris 
1812. 	Br. 	240 pp. 	Incompl. des deruiers ff? 1. - 

867 Davids, A. Lumley, graminaire turke, prdeedde d'un discours s. la lan-
gue et la littdrature des nations orieneales, avec un vocabulaire, des dia-
logues, des extraits en vers et en prose, et 5 planches extraites de mss. 
Trad. de !'anglais p. Sarah Davids. 	4. 	Londres, 1836. 	Br. 1. - 

868 Derbend-Nilmeh, or the history of Derbend. Trans'. from the Turkish 
and pub!. with the texts and notes 	by M. A. Kazem.lieg. 	4. 	St. Pe- 
tersb. (Acad.) 1851. 	Br. 	245 pp. 2.  15 
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869 Dieterici, Fr., chrestomathie ottomane prdcedee de tableaux grammat. et •,?49 
suiv. d'un glossaire tare-franc. 	8. 	Berl. 1854. 	Br. 	(4 P/s.) 	- 21 

870 le Drogman turc donnant les mots et les phrases les plus ndcessaires 
pour la conversation. 	8. 	Paris 1854. 	Br. 	 - 1C 

• 871 Dubeux, L., elements de la grammaire turque. 	8. 	Paris 1856. 	Br. 	- 10 
872 Evangelia IV en turc azerbaidjan. 	8. 	Astracan 1820. 	Veau. 	(4 Rub.) 	2 15 
873 Exposition de la foi musulmane, trad. du turc de Moh. Ben Pir-AIi El- 

berkevi, avec des notes p. Garcia de Tassy. 	8. 	Paris 1828. 	Br. 	- 15 
874 Extraits d' A li -S c h i r. 	Texte turc-oriental. 	gr. 8. 	Paris 1841. 	Br. 	- 25 
875 Fleischer, H. F., d. tiirkische Selbstlehrer. Anleit. d.tiirk.Sprache• theor. 

.1. prakt. zu lernen. 	8. 	Wien 1853. 	Br. 	(44 I.V5.) 	 - 12 
876 Genesis, en turc aderbidschan. 	8. 	Astracan 1819. 	 1. -- 
877 Grantmaire torque (en titre) par Fund Efendi et Djevdet Ef. 8. Constple. 

Epuise et rare. 	 2. 20 
878 Guzel-Oglou, 	Eram, nouv. dialogues franc.-tures, preedd. d'un vocabu- 

laire. 	8. 	Constantinople 1852. 	Br. 	404 pp. 	 2. - 
879 Hammer-Purgstall, Geschichte der osman. Dichtkunst bis auf unsere 

Zeit. 	M. eiuer Bliithenlese aus 2200 Dichtern. 	4 Bde. 	8. 	Pest 1836- 
38. 	Hlbfrz. 	( 4 142/s.) 	- 	 6. 20 

880 - Gesch. der Chane der Krim unt. osman. Herrschaft. A. tiirk.Quellen. 
M. 1 Taf. 	8. 	Wien 1856. 	Br. 	( 	2.) 	 1. 10 

881 (Holderman) Grammaire turque. 	Avec plusieurs dialogues etc. 4. Con- 
stantinople 	1730. 	Cart. 	 1. 15 

Brunet: Volume pen common et assez recherché. 	18-20 fr. 	Venda 40 fr. 
882 Janbert, P. A. 	dithnents de 	la grammaire turque. 2. edit. Av. 11 pl. 

gr. 8. 	Paris 1833. 	Veau. 	Epuisd et rare! 	 2. - 
IlIaisonueuve 16 fr. 

883 - - autre exempl. Manque pl. 6. 	 1. - 
884 Ismael-Bey de Kout-Kasebin, Reschid-Bey et Sadete-Chauime. 	Conte 

orient. t3 	Vars. 1835. 	Br. 	51 pp. 	Pas en commerce. 	 - 15 
885 Katibi Roumi (ou Sidi-Al ), relation 	de ses voyages. 	Ecrite en turc. 

Traci. par M. Mons. 	8. 	Parts 1827. 	Br. 	 - 15 
886 Kieffer, 	J. D., et T. X. Bianchi, dictionnaire turc-francais. 	2 vols. 	8. 

Paris 1835. 	Vain. 	10. - 
887 Mammal Effendi, dialogues in Engl. and Turkish. 	16. 	Loud. 1859. 	- 15 
888 - Rayf Efendi , tableau des nouveaux regimens de l'empire Ottoman. 

fol. 	Constantin. 1798. 	Br. 	 1. - 
889 Mcgiser, H., institutionum linguae tureicae 	libri IV. 	8. 	Lips. 1612. 

Prginth. 	 -- 15 
890 Omar Ben-Suleiman, die Erfreuung der Geister. 	Tarkisch u. deutsch 

in. Anmerk. 	Hrsg. v. L. Krehl. 	'8. 	Lpz. 1848. 	Br. 	 - 10 
891 Peutateuchus 	et 	Test. 	Nov. turcice. 	4. 	Lond. 	s. a. 	Hlbfrz. 	216, 	' 

268 pp. 	 1. 15 
892 PlIzmaier, Aug., grammaire turque ou ddveloppement s4pard et meth°. 

dique des trois genres de style usites, savoir l'arabe, le persan et le tar- 
tare. 	8. 	Vienne 1847. 	Br. 	(4 4V8.) 	 2. - 

893 Fianzola, B., grammatica; dizionarj I  e colloquj per imparare le Hague 
ital., greca-volgare, 	e 	turca, e vane scienze. 	Ediz. 111,,aggiunte dun 
quarto 	tomo cont. it turco, e l'ital., ed armeno-ital. 	4 tom. en 1 vol. 8. 
Venez. 1101. 	D. veau. 	Mouille. 	 1. - 

894 Precis 	histor. de la destruction du corps des Janissaires (1826). 	Trad. 
du tune p. A. P. Caussin de Perceval. 	8. 	Paris 1833. 	Veau. 	- 20 

8‘.,5 Ramis Efendi u. Petermann , Beitnige z. Gesch. d. neuesten Reformen 
des osman. Reichs. 	Tiirkisch u. Deutsch. 	8. 	Berl. 1842. 	Br. 	- 	- 15 

896 Redhotisel  J. W., engl.-turkish and turk.-engl. dictionary. 	2 parts. in 1 
vol. 	8. 	Loud. 1857. 	Cloth. 	(,f 2.) 	 6. 20 

897 - engl. and turkish lexicon, shewing in turk. the literal, 	incidental, 	fi- 
gurative and'tcchnol.sig.dficat. of the engl. terms w. their pronunciation. 
4. 	Loud. 1861. 	Halbmaroq. 	827 pp. 	 2. 10 

g98  - grammaire raisonnee de la laugue ottomane. 	8. 	Paris 1816. 	Br. 	2. 15 
Maissomieuve 18 fr. 

K. F. Kohler's antiq. Anzeigeheft. 	166. 
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899 Relation de l'ambassade de Mohammed Sold Wahid Effendi. Texte turk. 

8. 	Paris 1843. 	Br. -- 15 
900 - du siege et. de la prise de Candie par l'armde Ottomane (1699). 	Eu 

turc. 	4. 	Paris 1835. 	Lithogr. 	96 pp. 1. - 
901 Rhasis, G., vocabuluire francois-turc. 	2 tomes en 1 vol. 	4. 	St. Pdtersb. 

1829. 	D. veau. 3. -- 
902 v. Schleehta-Wssehrd, die osman. Geschichtschreiber der neueren Zeit. 

4. 	Wien (Ac) 1856. 	Br. -- 10 
903 Schlottmann, iiber die tiirk. Verbalformen. 	8. 	A. -- 8 
904 Servau de Sugny, Ed., la muse ottomaue, ou chefs-d'oeuvre de la poesie 

turque. 	Trad. p. Ia 1. fois en vers franc. 	Avec un precis de l'bist. 	de 
Ia podsie chez les Tures. 	8. 	Paris 1853. 	Br. 	425 pp. 1. 15 

905 Testam. Nov. turcice. 	gr. 8. 	Frzb. - 20 
907 Timoni, Al., guide de la conversation franc.-turc. 	Avec la prononciation 

figurde. 	8. obl. 	Paris 1851. 	Br. - 20 
908 Toderini, Giamb., letteratura Turchesca. 	3 vols. 	8. 	Venezia 1787. 

Cart. n. r. 1. 15 
909 Yassif-Efendi. - Precis histor. de la guerre des Tures contre les Rus- 

ses, 1769-74. 	Tire des annales de l'historien turc V.-E., p. P. A. Cans- 
sin de Perceval. 8. 	Paris 1822. 	Veau. 1. -- 

910 Yiguier, eletnens de la langue turque ou tables de la langue turque um- 
elle, avec leur ddveloppement. 	4. 	Constantinople 1790. 	Br. 1. --- 

911 Yiotte, Cb., grammaire turque: Suivie (fun vocabulaire, et d'un guide de 
conversation en turc, franc., angl. et  italien. 	12. 	Hermannst.1856. Cart. 
(..$ 114.) 	 . - 20 

912 Wiekerhanser, M., Wegweiser zum Verstiindniss d. tiirk. Sprache. Eine 
deutsch-tiirkische Chrestomathie. 	8. 	Wien 1853. 	Br. (4 51/4.) 3. -- 

913 Zehir-Eddin Muhammed Baber, Kaisers v.Ifindustan, Denkwiirdigkeiten 
Von ihm selbst im Dschagatai-Tiirkischen verfasst and nach dem Engl. 
deutsch v. A. Kaiser. M. 1 Karte u. Aninerk. 	8. Lpz. 1828. Ppb. (4 3.) 1. - 

914 Goldsmith, abreg4 de I'histoire Romaine, trad. en turc (caracteres armdn.) 
8. 	Venise 1830: Veau. 	504 pp. - 20 

915 Livre de prieres en ture, caracteres armdniennes. 	16. Vienne 1833. Cart. - 15 
916 Test. Nov. en turc (caract. armdn.) 	8. 	Manque le titre. 	D. veau. - 20 
917 Young, les nuits, trad. en turc (caracteres armdn.) 3 parties en I vol. 

8. 	Venise 1819. Veau, tr. dor. 1. - 

Tartarische Sprachen. 	Illandschu. 	1114ingolis6. 

918 Abulghasi Bahadiir Chaui historia Mongolorum et Tartarorum. 	Nunc 
prim. tartarice edid. 	C. M. Fraehn. 	Fol. 	Casaui 1825. 	Hlbldrb. 5. - 

Brunet: 155 fr. St. Martin.  
919 - - dasselbe. 	Br. 	unheschn. 	 . 5. -- 
920 Fazfill usch-Schuhur: Traitd des mois saints. 	En Tartare de Cazan. 	8. 

Caz. 1855. - 25 
921 Iman schart: Livre elementaire arabe-tatare. 	12. 	St. Petersb. 1853. - 12 
922 Kaside-i l3iirde: Avec comment. en tatare. 	12. 	Cazan 1850. - 15 
923 Kitab-i Mewlid-i n-Nebi : La naissance du Propliete en vers tatares. Ma- 

nuscrit. 	14 if. 	4. - 20 
924 Maklizan ul Esrar: Magasin des 	En tatare. 	8. 	Cazan 1858. . mysteres. - 15 
925 Orthodox meschrik kelisiansi ning mufassal khristianlyk katikhisi : Ca- 
v. 	teehisme de l'eglise orthod. 	En to tare. 	8. 	St. Petersb. 1863. D. veau. 

207 pp. 1. 15 
926 Roehrig, F. L. 0., dclaircissements sur quelques 	particularitt:s 	des lan- 

gues tartares et finnoises. 	8. 	Paris 1845. 	Br. - 8 
927 Schott, W., Versuch lib. die tartarischen Sprachen. 	4. 	Berl. 1836. 	Br. 

81  PP. - 15 "--- 
K. F. Kiiiiler's antiq. Anzeigelleft. 	166. 

   
  



38 	 . 
4 -AFt 

975 Testam. Nov. in Seeltuana-Sprache. 	8. 	Lond. 1840. 	Frzb. 	- 	Angeb. 
Psalmen in Sechuana. 	Lond. 1841. 	 2. 15 

' 976 Psalmen in der Sechuana-Sprache. 	S. 	Lond. 1841. 	Sars. 	 - 20 
977 Casalis, Eng.,. etudes sur la langue Seelmana. 	Preceddes 	d'une intro- 

duction s. l'orig. et les progres de la mission chez les Bassoutos. 	gr. 8. 
Paris 1841. 	Br. 	 1. S 

978 Roger, le baron, reeherches sur la langue ouolofe. 	Av. un vocabul. 
abregd fratie.-ouolof. 	8. 	Paris 1829. 	Br. 	 - 25 

979 Jesu Biergpi &liken oversat i det Accraiske Sprog. M. Tillaeg af Luth. 
Bile Catechismus 	8. 	Kjob. 1826. 	Ppb. 	 --- 15 

980 Hausa. 	The Gospel accord. 	St. John translated into Hausa by J. Fr. 
Scheel. 	8. 	Lond. 1857. 	Ldrb 	 - 20 

.981 Grammar of the Mpongwe language with vocabularies , by the Missio- 
naries of the Gaboon mission (Western Africa). 	gr. 8. 	New-York 1847. 
Hlbfrz. 	 _ 	 1. - 

982 Genesis translated into the Grebo language by J Payne. 	8. 	New-York 
1850. 	Lnwdb. 	 1. 10 

983 Bowen, T. J., grammar and dictionary of the Yoruba language. 	gr. 4. 
Wash. Smiths. 	lust. 1858. 	Br. 	230 pp. 	 3. - 

984 Crowther. S.,. vocabulary of the Yoruba language. 	8. 	Loud. 1843. Sara. 1. 10 
985 Itlis, H. N., grammat. outline and vocabulary of the Oklanguage, with 

espec. reference to the Akwapim-dialect. 	Bas. 1854. 	Br. 	(..$ 3',',.) 	1. 20 
986 - Elemente des Akwapim -Dialects 	der Odschi-Sprache. 	Nebst einer 

Sammlung von Sprfichwortern der Eingeborneu. 	8. 	Basel 1853. 	Br. 
($1 28/4.) 	Neu. 	 . 	 1. __ 

987 Sehreinier, H. P. S., Grammatik for Zulu-Spioget. 	Med amniterkn. 	af 
C. A. Holmboe. 	8. 	Christiania 1850. 	 1. - 

988 Canneeattim, B. M. de, diccionario da lingua Bunda ou Atigolense, ex- 
plic_ na PIrtug. e Latina. 	4. 	Lisboa 1804. 	Frzb. 722 pp. 	 5. - 

989 Covcto, Ant. de, gentilis Angollae fidei mysteriis, Lusitano olim idiomate, 
. 	nunc autem Lat. per Fr. Ant. Mariam,`Capueinum, instructus ague loeu- 

. 	pletatus. 	Lat., An go lice, Portug. 	4. 	Romae 1661. 	Br. 115 pp. Neues 
unbeschn. Expl. 	 1. - 

. 	 • Anterikanische Sprachen. 
• 

Gronliindiach. 	Dakota. 	Mohawk. 	Arrawak. 

990 Test. Novnm, overs. i det G 1.5 'Ilan (la ke Sprog, med Forklaringer af 
P. Egede. 	8. 	Mob. 1766. 	Ldrb. 	 2. - 

991 - Translat. into the Green la n d language. 	8. 	Lond. 1822. 	Frzbd. 	1. 10 
992 Testamentitokamit 	Mosesim. 	Pellesiuernnt 	Ottomit Fabriciusimit. 	8. 

Kjobenh. 1822. 	Angeb. Die Psaltnen - Jesajas - groenliindisch. v. N. 
G. Wolf. 	Ebendas. 1824-25. 	Ldrb. 	 4 	 1. 10 

993 Evangelinnink Matthaeus ja Markus. 	8. 	Kristianiast 1838. 	Hlbfrz. 	-- 20 
994 Evangelien-Bush , gronliindisch von Pet. Kragk (Okalloutit sabbatine 

etc.) 	S. 	Kjiibenh. 1833. 	Ldrb. 	468 pp. 	 1. 10 
995 lijerimit, K, jungertnit kerssungme senningarsome Kikiektotnik ajokaer- 

sutejniglo. 	8. 	Kjob. 1838. 	Fizb. 	514 pp. 	 1. 10 
330 geistl. Lieder, griinlandisch. 

- -- - - 
996 Riggs, S. R.,grammar and dictionary of the Dakota language. 	gr. 4. 

Washing.t. 1852. 	Sars. 	400 pp. 	 4. - .. 
997 HuncaliY, P. 	a Dakota nyelv. 	gr. 8. 	Pesten 1K.6. 	Br. 	 - 15 
998 Sagard ThOoilat, Garr., dictionnaire de la langue 1-luronne. Reimpression 

figur4e de redition rarissime de 16b2. 	Tirage 'a part 'a 66 exempl. gr. 8. 
Paris, Tross, 180. 	Br. n. r. 	(18 fr.) 	 3. - 

999 Jesaias, in the Mohawk language. '12. 	New-York 1.&39. 	Lnwdb. 	- 20 
1000 Acta Apostolor. transl. into the Arrawaek tongue 	by Th. Schultz. 	12. 

New-York 1850. 	Lnwdb. 	 - 20 
Druek von G. Kreysing in Leipzig. 

   
  



lotr. = 

3iiiiiirbeit 

Vt,ryitlotifi tuertlpoller )31idier 

aug 	bent @3ebiete bet 

titeratut P 

melds int Zerfage ' 

bet 

#610061(411 	itch handinun 
(.• efutfc0 

in 

Vrestatt 

(e0tueibnitgr.Straft16-18) 

crfd)icnen finb 

ober bon bleier .cinbEting comittiffiontoreife 
bebitirt werben. 

30 Cy., = 1 U 50 Sr. 	eft. Baty. (in eilber), = 3 gr. 75 	., = 3et* 

Zrediatt, 

Vluguit 	1867. 

   
  



.1tx gefaffigen ?3ecuOttutg. 

zie am /infant; ber Zile( mit .einem * beaeid)neten allure finb lot*, We 
mir, auger unferent Zeriage, in gageren Tartien erworben Wnii ober nur 
commiffionOweife bebitiren.  

Ku§ Zrten, in benen Zud)ganbItingen borfyinbeit, betieben bie .erren 
Vluftraggeber 3gre zefleffungen ben mit ifyien in TeOinbung ffegenben geegrten 
,anbiungen aulommen au is 	- 

Zireft an unt4 fommenbe Qinftrage Kivu nur barn aug, wenn im be= 
treffenben t efteifungdort rein mit unb 	in Zerbinbung fielynber Q3udAdnbier 
woi)npaft 41; 	aud) flub wir in fotd)en aditen gem bereft ben tierren Trebigern, 
edjuibirigenten, aantoreit unb 	ei)rern ben Zerfauf unfere0 Zerfaged au fiber= 
geboat unb Cie fur Tort° unb epefen burd) •anyineffenen Nabatt au entidyibigen. 

Nor 	Zen §erren St§ulbirinenten, ec§rtru nub 4Venteinbe:23ar% 
fte§ern, tucii§e bie Ginfii§rung unferer St§itibfit§er bcabfit§tigett, fleffen 
Lair gern je cin greiclemplar be# betreffenben tam§e8 	any uor§crigen 

'St enntnignattne unb 8curt§cifung Sur Merfiiattni, finb ant§ item bereft 
su jeber ellen 6infii§rutto 111Ctrere greitrent p la r e Sur Mert§eifung an 
unbentitteite Si§iifer 	uttentgeitlit§ 	31t liefern. 	Sir 	bitten, 	in felt§en 
5affen, fir§ bircct mit uM in (urrefoonbett3 3u feign. 

Oregtott, 	Muguit 1867.  

Sid)letterldje OndAanblung 
s5. efutid). 

   
  



$d)ulbfid) cr. 
Wreitub, Zug) (ebrer an bet aletigiottiifdple bet Zreigatter cat)nagogew 

@emetube), .11 ibtif d) e Co ebi ct e. 	8. 	(IV u. 86 seiten.) 	3te6fau 
1860. 	 10 egr. 

sn y a I t: Zie C-dApluna(3taae. — Maul. — 1er Z:burtubau au  Q3abe1. —'der
alegenbogen. — 	tbrat)ain. — got. —'2lbra1cun'd mite. — Z 	1.1-ie 	crung Sfan. — 
Satob'd Zratan. — .Sefcpb'd brubert)era. — Miriam. — Rola am 	runnen. — 
Zic Voltenfaufe. — 	.littatcf. — Zie set))) &Me. — 9)100 Zob. — Oibeott._— 
%bimefed). — Sepbtab. — elution. — eli. — .5.)avib bcr .f)elb. — Saul — ZatAD 
bet.  eanger — Zaoib'd Zroft. — Dad 114eil eniomo'kl. — ajatm. — .Siriniialm. 

5....)iefe CriginafbidMingen eignen fid) voriiiglid) au Zectaination&llebtingen, aW 
and) Trainiew@cfcbenfen fiir StimIen unb baben poll rielfcidy ttnerfennung unb 
2.1erbrcitting gefunbcit. 

eo iiitPern lid) a. b. bie st)erren gtabbiner. Dr. 03eiger unb Dr. &DWI). Stein 
loic folgt: 

Tit 	„ 21 iblif di t a 	@tbichtt" 	tcb fxrrn 	ci r t tt a b 	fiat turd) 	tided Qinbringen 	in tat 	bibliicbrir 
(iicifi, irk turd) bad aninittbiac Qintant , aorta fit tit Oriablunnen 	litittir, 	tin jcbr nfifiliditd ..c.)ilfbniitrtI 
;an ilittrrridit in to biblifclitn etfitirlitt, 	wit 	it crundemb flit G dale alb Odud fiat. 	(iitiatr 

Zart Mtbid)tt 	pc bailor Gebrift babot air Rig gut atfallen ; 	fit Pub then jo warm. frown tat 
innia cmriuntcn, 	alb tar tint in anaithetib fcbotitt 	rrriii batirtficilt. 	Z ad `tlitcbitin Lan nab wilt aciviir 
in btu Echlin', mu ten Ginn fin tab .tiliat au %Intim tuts Or tad ediant iu pfltacti, @arca frit-tot iint 
ivrinfdie 	id) 	teniftibm 	bit Irtittfic 	93trbrtitiing, 	jo 	wit SlIntn 92124c 	nub 	sicute 	an 	fcrnatin 	prictifd)en 
etbaffm. 	 Dr. t? top alb G t t in, 91abbintr au 'dant-fat a. 9.n. 

Cratlerg p Relit; 	(Toriteer einer Tritintely=Qinftalt au ZireMatt), 
-rib4,rt rinvNl. 	‘i)ebrtiifti)et3 	efe, 	nub 	eprctd)bud) 	fire bie 
iiraefijd)e.(31tqcub sum ed)ut= nub sPrivat:11nterrid)t nadi bet Zuci)ftabir. 
uub 	atttirntettybc. 	91e141 bent4en Nebeten, Ileberfici)t bet g'eft= u. gait= 
tape nub duet OebactAttif3tafet ant Ibiblijdyn @5eltbicl)te. 	3weite rerntOrte 
uub tictbeffette :daft. 	8. 	(96 e.) 	-Ireeicin, 1866. 	Gartonitt. 	5 egr. 

Oiteid) nod) (t'Wino) nittrbc biefed fay martifd)c Q.lucf) in ben milieu edmien 
OreMau'o, bcr Troina unb bed c2fudlanbcd eingefillyt, wad moljf fleiiiii3 cub flit bie 
Bwecfniiiiligfcit unb brattd)barteit befjciben fprict)t. 	 .. 

20, 	Trofeffnr, Dr. N. QT., Tie biblifcbe C3eiAici)te nod) ben 
Marten bet t,eitigen ed)rift bet ifraelitiidyit ,,c'sugenb eradi)lt. 	3weite 
r erbefferte Mifinge. 	8. 	(VIII 	unb 	240 eeiten.) 	bretlatt, 1866. 
@ieettet. 	 10 Sgt. 

— — Tiefeitv, in baueripftent Scjathteberbanb. 	 12,A, Egr. 
Zer Tre0 Wier bibfifd)cn 	0.5eftbi'ebte ill  bei groper. Z3eltfainbigreit (15 eoqcn), WW1 	ntebrig geftellt, 	not 	ibrc 	(2inftibrung in 	6cif)trcid) 	befucbte e- duden 	an 	cr. 

niiiglid)en. 	Sic eignet fid) befonbcrd fur ben ed)ulqebrctud+, inbem burd) marfirtc 
edgift 	fur verfMicbcite Citric Sorge gctragen morben. 	Bu atetomn 3tvecte filth 
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	 ecbu ibud)cv. 

oud) 	93ibel. 	unb Ebrucbberfe beifitffigt. 	Der Name bcd .errit Q3erfafferd, foluie 
bie febr Well notbig g000tbene stbeitc &gage, bfirgen ffir tine Accientipretbenbe 
9.101fibrung. 

Bur ntiberen Renntnibnabine berfetben geben tvir bie a3orrebe: 
Ttit bent Erfdyinett bed oorticentben Mated nerbinbcit tvir bit 9Itifidy: ben 3.5elinetu sablreidm beinebter 

tittlisifindfdmulen tin Mutt) in bit imaibt sit Ono, bad f i dy a n Id) lit utub an bad 2ti ort ter beiligen 
Edyrilt. bei 	grafitniiielidOcr 	Sollftsinbiett it 	um 	nitro ettingen 411c io su beidmatint 
ill. 	Rafe bided lebtett 	tin mob! 1,11 	berinfficbtietnbcd Moment 	fin tines tIntaricbt iii, 	begat gtfidmIc bad 
mattrictle Mtn nidit unnittldbar nenveithen hum, 	unb 	ber bcnnody 86glinent 	iceli dm t it 	etanbed 
lady Olen barf , 	Itbrt -bit Oda/fining. 	ed ift tin Notlybebelf unb nut tine idninbarc OrIcidadune, 	wens 
man ben slava Clop in fitrichitbent telybittlycr Ilyilt, cin tIcint.cd billied fin bie auetbniben, tin erotintd 
fin bit fottendyincittn 9ttlieiondfdyfiltr gebrandmt. 	Cid bleibt imintr inifilidy tu.b wine snycientfprcamenb, au 
fa intjdmjcbtfien (+cbrinitttliteint aufludy su fielmint, ohne Net) fiber ben Stoficiiptintt k matt() au toniicii. — 
ed ill 	tenni bei untern biblifdyn 6)tfdyclite tin 	maglicbil 	tantd %Oakum an bad 9.itort ber Milton% 
C-dmnft ind Tufo cooly morben. 	Man 	madyt babindm bit Muter bibcifcli unb anuimit ibrt S)crstn burdm 
ben !land) trcubtrsietn ton, ben bit Tibtl anichlaet, fawn fritbstitig fist bitten Iliiterridydsweig. 	'alit bad 
ftimbtfle Titer linb bit glbRfinitte bid.  sum 7l..obt 9.itme'd, 	ober, 	bet erattra etiumbensaly), 	bid sum esibt her 
Tiebtaseit btrimunt i abet nut bad ut erbOer e r Ed, t if t 	6)cgcbent , 	Mutibralb bet einem smitten (Suriud, 
befonterd itt lIntenubt bd gimbal. bad 8ttrildgclafjoit nu tlesitnee Edyilt) nacbedwIt imam lam. 	Zer 
2Imeil, bet 	mit 	Gainuerd ecbal Nunn , fencer by amticimidyte bet Skintige, bid nun Gdmlut ber bibliidyn 
Weidmidyt, bet bath ltistiblung enlist altlanitticimaft mit ben politijdmen Mrlyiltniffin , btionbtld 	Mr CAW, 
muddy tint bit Gdmidfalc 3fratt'd etnen fo beteutenecn einflut etiibt Mayen, uorandgefety umbel,* route. bleibt 
bin jut enter meitte Torecidyintnen 	uottybaltni. 	Tie 	(ersabItinetn twit bet Slinblyit her fUtotiitNit, bit 
gamilitnecfcbidyen, wit bit Hokin g3atrieutlyen unb pin erotett Zbeit aids tie barauf folio-Oen Teictficbtai, 
Pub ening bit geffitanitt 	rtlieisift %Menne fin bad linblidy Ttiiiiitb ; if) Nein lefle Truitb ticket, bum 
taut fidm bad 03)tbaubc- mit suronadylidyin Orli:am auf beintelbot ttriebtot nub it 	3nnent nod, wean and. 
baettn. 	Steinteimutfid abtr ill non mid, troly bed syndic() uollftanbis miteetbeittni Etofftd, bcabildgiet moat% 
baba()) bent $ibilickit, vett/minim' mil 	bon thitetsidyc 	in ber Mbelluisbc, 	t fittiae sti Out*, ober baffclbt 
gar au  beititietn; td with feint Etcllt fisibeni menu bet ecrittubt crft.  inc 93tkit bed bolliiminbigen Mattnale 
Mr biblildmen Tefdmidye if). 	(9 Ninny alltrbined auf bit Oresunfation bet Unlit an. Ob man balk 
btfoimbert etunbot trfibrient hum. Stbenfalld mitt her t CbTtir bast um to Judy wands (tresinstinfonabrenb 
bed Unieiridil6 in 	bee biblifdyn Nicimidyt bitintifigen ittfiffen ; 	ibut ift la obittbin ber oottlianbiefie epitts 
untm bet Motintrune bed (tiseiblttn unb 	bee Tulyanitynbunil ittfirlaffot. 	Zinn' inag Mad, hit Wiwi( 
etTetnt eibtlutrje bei ben elfin% Ethan' ant edmitifft bet Qrsablung tint Onnbhabe gebottn Yin, leabreith 
bit Efirudyntit, erbOttnasild lite bad friibtfte ()nth Winton linb. 	it iiimb sit bieinn 3weac fellitiftfitibie, 
at bad Torectragent fidm anjcbliefintb, oaf*, nob Indy. wit 	fonft bestaninitub • 	(brilitidyn ober iiibildmett 
Osfangbittlytti cutttlynt. 	Ed)licfilidm lei imodm Mundt, 	bag Mir mid. 	and nalmclitecnbtii Trimbeim , bet ter 
cfNahluime Mt Teidmicbte 	bet 	Minify 	Itbiglidi an bit Tfidmitr bet Sifiniet „ 	mit einsctuni etehnsisnedi and 
ben tinfcblasynben profibetifdyn Tinficnt, (Aaiun babes, 	ed bleibt Um %Om itbotaffen, ton yin it nod) 
and bet %Mond binattifieen will. 

Reim, Srofeffor Dr. M. W., evitematifd) georbnete& Sprod). 
bud) (bebraild) unb bentid)), cdd Veitfaben fur ben jitbild)en Neligiong, 
Unterrict. 8. 	(IV u. 48 e . ) 	Zre6fau 1867. 	@ebeftet. 	5 ear. 

f.bcnfo Me bie biblifdp @efebicbte beffelben ,tierrii V3erfaffere3 bat biefe4 cepriid). 
bud), gleid) nad) (einem %rfcbeinen, in ben ineiften jfibileben 	cedgiten (t. ingang ge. 
funben. 	dad 	3iicf) faun gleid)seitig su Tleniorirfibungen and ber beifigen e rfirift, 
fo rote aid 	eitfaben flit ben ateligionOunterrid)t benubt werben. 

Star leidgeren Oeurtbeifung beffriben geben ivir bie 	3orrebe beo tierrii 83erfajTerd: 
9.9(ibrenb in naiad 3cit flit ben ffletieiondmittnidy bard, usitfalloily nut an) ter imitty bee *Oen 

gifititfd)aft llebenbe Werra — idm 	tritium 	an 	bit etbtilttil 	Don Qlltb 	tun,  t. iiiiiiiiirion — )iinnittciti`td 
Material ten edger gebottn work% tint fay etimblid) in Min eamanntm Siffnidsmets au °ikons% feta( 
ed nad) matter 9Infulmt an eintin Vcitfaben lfir ben Edditer, tun bad &bone, bemontad bit Ammon/ bet 
beiligen Edyrift, auger bet edyste hem Ttbactmtniu einsismaetn. 	2ticon man vs bickm 3mcdc sum Tictirtil 
feint afifludy pentium , 	jo bat 	bicd Mittel bad Mifilicbc, MO ed bit ofinclyn bent lltelieioneminterridit iii 
bet 9teetl taxelub suetfinflene 3eit keintradyist MI6 bei btu bcbtaifdyit Tenet, bit bodm in trot Unita-kW 

n Terantaffung eibt. 	3d) war Mayer bendity bud; bei Auden odd IOU» jolter, to manniefadyn Minn  
bad norticetmibt %%Mein bicient Itebtlflanbc too istimalidmft abobtlfcii. 

Ott Ified mit ettintecii ift, unseat 'Minn beurtbeilen. 
Zit gindanung bed stolid. mit mit 011 gtettwil , wit') ifiltfitlidy bet Qinfitbnine liquid 8udy4 in 

anbett eclyultim feinen (Maras (yam; Wine and) not atibett von bent Lehrer tylitbt miniben, fo Hilbert bled 
both nidmt, bad 53mtdm ate bninent, ba bit %clic tad, ber rooranficimenben gititt Itiebt aneciiibrt tint,  nutitOrirt 
Iverben Unintn. 	Sir babel; and) thiselitt Errinbe and ben Tidt Molly nub ..ice 2balinub tined-mut (fie 
PO Imlay tin * bestidmety, mit biete lid, in 	ter jtibifcbcn Ottlieionelebic batiks had Tfiretireds crworbemi 
leaben. 	Tacit bled abet bet btu Spoloplycim MO in Oddment Oratt bet Sall iii. fo baba* wit Muni at,. 
eeitailben, thistIn glide- and Nuttily-1i ni Oen, lo Irtectibe /Meet and amen and, oft fay antfibtot Defect. 

11 	 vie allgeineine Beitung be 	Subentbuind 1867, qtr. 18 beurtbeat bad bud): 
Mir Nunn bided Ofidficin sum 9telieiondifitterridit banana,  rinbielfien• 	itaffow nadm ten lip Vlia,rrida 

etwfilmnlidynt Onsbrilen etorbiitt, 	bitter lid, bin 	bie fthintittii 23ibeliprifific bebradd,  tint, beittfifi, itin ftc bed 
eddllted 4ton gtadyekti numb %Walnut-4*mm itt bit 4witb au  etbot ; bit Zest(' (tub forint, bit Ittberfellinieto 
eta. 	sjier unb ba liyb Audi Zatiiiiibfpriidy binsiseeffigt. 

   
  



sPrebiciten, 03cbet. unb Qrbautuitobater. 	 3 

!Aittubud, 	Qmannel 	(Neftor), 	Sirctelitifcbe 	@laubeng. 	unb 
3.) f ti (1) tt u I cs4r e 	in Ratedyfen . bearbeitet. 	8. 	(VIII 	unb 72 S.) 
Ore§lati 1860. 	OjeMtet. 	 6 Sgt. 

	

Z.iefer 	Vcitfaben 	fur 	ben 	)1efigiondunterrid)t 	ift 	bereitd 	non 	mebrcren 	5(ictd). 
indrawn , miter 	fttberen 	on .tierrn 8tabbincr Dr. Zr cli enfeld in etettin unb 
.f.lcrrn 31abbiner Dr. N. 	,ss'o0 in 	redfatt febr giinftig empfoblen worben, and) in 
mebreren ).iltittern bet, int f i it b I i d) c n Cieifte gebaftettencit Statedyfen, ber gcmiit fp 
ooff en Epradje, 	bed 	f tommen 	einucd 	nub 	ber I ogif di en 	Q3ertbeilung 	bed 
etoffeo wegen, 	febr oortbcilbaft 	reeenfirt 	unb crfreut 	PO 	einer fo giitiftigen ttuf. 
nabme, baf3 cr in olden gdraten ber sProoim Toren unb ed?ferien eingeffibrt, non 

	

el)retibcit 	nub Lternenben 	frettbig bcgriif3t with. 

Stt 	10 t2lbjdraittcn 	entbrilt 	cr 	Slated)cfcn : 	fiber 	bic 	in of a i Id) e 	Nefigion, 
fiber 	bic 	beilige 	ettrift, 	fiber 	@otted 	C•igenfebaften 	unb 	Gerfe, 
fiber bic 	gigtlidie 	Difenbarung, 	fiber bic 	6ebn 	Oebotc, 	fiber 	bad 
Veffiadrcidi, 	fiber 	bic lltifterblidifeit bet: eeefe, 	Ober bic Tiliditcn 
gegen 03o t t C,brittrdlt unb 	icbe, E-cibbatb., AO,  unb actittage, refigiiife Tfliebten 
bed auf3cren @ottedbienfted, 	iib cr 	bic 1.111i dit en gegen and felt) ft, 	Tibet bie 
sj) fl i di ten 	geg en 	it ni erc 	T e be n in e n f di e n , 	9111gemeine 	sPflid)ten , 	befonbere 
sPflid)ten 	gegen Tcbeninenfd)en 	in naberer 23crbinbunq, sPflictiten gegen 93aterlanb 
unb :c:)brigfeit 2c. unb flub  bie Q3ibeIt1effen barin treffenb getodbIt. 

Prebioten, (cicbct- nub (-7..rbauungsbudicr. 
Zettticb, FAurio ((cantor unb qut:.irector bet gre5en Stmagoge Au 

.Q3retilnit)
' 	

Oeittid)e 	eunagogen. 	unb 	Sdpii.tieber. 	Bu 
geften unb C4e1eqeidyiteit fur eolo unb Ccbot mit Zrgeir- ober lifilgel. 
ZiegIcitung ad libitum. (Watenatpen.Stucf.) 	Znatte. 	(34 eciten.) 
33rettau 1867. 	gebeftet. 	 20 egt. 

Sebon sprebiger, Cantor unb Nefigionderyer, barite bad oorftebenbe ooralbud), 
aid erfted in Kilter V.Irt , tine 	bidber entbefirte 	felr 	wilifotninene 	rfclicinung 	Fein. 
Cad entbaft: 	1. Taffa,Vicb. - 2. Sodienfeft ,. 	icb. - 3. Vittettfeft = 	ieb. - 4. Bieb 
bum 9leuiat)Ofell. - 5. ced)nfavicb. - 6. u. 7. Lieber fftr ben 	3erfdtjnungdtag. - 
8. C.onrtnationdlieb. - 9. TA ber Gonfamation. - 10. 3or bet Zrauung. - 
11 . Tad) ber Zrattung. - 12. Sur @cbiicbtniNeier ber Zobten. - 13. wad) ed)10 
ber Webdditnikeicr. - 14. it. 15. Oaterldnbifebe Sieber. 

230n 	In (bruit biger 	'cbcr 	ift 	and 	nadifirbettbe Oeurtbeifung bed obigen Ueda 
attgegangen : 

Tic “oniroiamito 	ttcf s.,crril 	Grantor Teiiiid, 	pia itiebt 	minter 	tvefitit 	Ted bebentbetten etorTed, tine 
in 9incificH 	ain 	Tic 	tre f [lithe 	Q3entbeittintl 	in 	bendneneweltl,  . 	tai; 	wit Dieleften gm! rociteren Areifen itt 
tinpfelnen hniinet.en. 	Tic Titbit, welcbe tItT.triitbein5 	ffir 	Tic 	widitieicren 'it eittaitt 	Intliiinnt flub, sun* Zbeil 
tei tefenteren 	tcjilicfnn Welwnhciten , 	Ziantingen, 	Oonfirmationeu u. line Erotic finten, 	lint mit line. 
mitre 	filliqT emics 	no C-cnorecitation turebytentd 	nierctinnnig 	in 	Uhotenjorm 	gefettt , 	t,icr 	tint) bra ift 
Celien,cgleittintt beiyiiiM. 	€ enrol,' 	in 	Mil 	intIoNkbeit %unmet, 	wit in 	ter 	2.iehnntiting 	ter 4;laritionie 
mit ter nrinantion LE' tininifntritug bcfunbct Rd, iiteraii No scant toe tou!i(nteti Minford. 	Zer inufifnindie 
,jinn 	tee 	Ontteetierlitoo 	in 	ter 	9.1reetatier 	Cr:1)11(10m 	nertanft 	tereite 	Axrrn Cantor Zetitich Trine woti. 
ntroelten &men, ten cowmen-men iniattinn etil ten nrottieten, wertbrutlen Oboe nub qitintinbegiongi 
&lin 	nerlio.lent en 	tItterte 	Iseptinen tune cinch nititertu 	utrotinben 	it ottfibritt, 	tin tinputifelficift nctitiii, 	fiir ton 
iikaeliti &en 	(cultit,1 vicluetureefient•te Oicinent . 	tad, 	iorgniii 	ficpilcgt, 	nicht rtrfOlcu wirb, 	`Iinbactit unb 
tvetntitinA numb in nitteren Okincitiben su With! nub 5u ertoben. 

Lest b usu. 	eiely: Wrettub, 	., et)ttagegen= unb eci)uRieber. 
*artinuttugen ober @otteg Bert u. Oott. 	tine ed)rift 3uthicbit 

tin. ,Siraeliten Sur Qttredung eine§ religibjen Sinne§. 	a.lon 	. MO 
unb C, e. oun6burg. 2 .`abrg,inge. 8. 	(752 u. 750 	.) .0re§fau 
1813-15. 3n 4 Ta)V.07:inbalitnLn. 	(5'13  5.i..1)1r.) Qrmaf3. Tref§ 1 541r. 

* - - 5iejettien. 	1..c3obrgang. 	(S.rfte§ 	.-."%-",cirliefter nub in,eiter ,C,Vlbrilan' 

1. nub 2. Cs' emefier. 	53n 3 Tappbanben. 	t:_..tniii. Trek; 	15 Sgr. 

   
  



4 
	

Trebigten, @ant,. unb Crbattungisbfidgr. 
• 

Wiger 	(SjibenD. etnat6rc4), 	ffiebe 	bei 	ber 	Giniveiiping ber 

	

ifraeliicf)en evnagoge 311 Sjovvitatten, 	am 28. &gull 1836. 
3weite Miff. 	8. 	(16 S.) 	3re611cat 1838. 	 2 egr. 

Wveuttb, Zaeob (eerer cm ber 9'iefigion6fdpie ber C^nnagogen:, 63emeinbe 
au 	3re6fau), 	S)anna. 	03ebet:,  nub WnbacDtgbud) 	fur 	little ,  
I itif dj e Bab d)en nub ara u en. 	Bit 	3eitriigen von Dr. 	(. @eiger, 
Dr. B. @ilbemann, Dr. 9:11..soef nub Trofcffor Dr. R. et. 2evn. 	8. 
(XVI ti. 284 eeitett mit 1 Zifbe.) 	ZreUcni 1867. 	@ei)eftet. 	1 Zbir. 

— — Znifelbe in elegantem Ginbanbe mit (33olbicnitt. 	1 SI:W. 10 egr. 
Zurd) fag elegante Qiudflatiting unb gebicgenen 501)aft, fur toaci)cn bic Women 

ber 	rftimilid)ft be/minim 	f'.1errett Q3erfaffer mot)( bfirgen, 	3eidutct 	jid) biefed bentfcbe 
(Mani. unb tinbad)tdbud) 	 or alien bidber 	erfd)ienetten tvrtOcilbaft aud. 	(d ift 
fofiematif(1) 	unb 	fay 	uberfid)tfid) nad) 	brci .tlatiptabtlyiltingcn 	(1. Eabbatip unb 
aertqcbcte, 	2. *tiudfid)c 	Itibati)t, 	3. .Saryseit=

' 	
griebbof,Q3c(icte 	unb Zobtenicier) 

georbnet unb foroo1)1 Bum 63ebrattd) beim iiffentlidyn @ottedbienft, aid and) fiir bie 
Oudtidie Vinbad)t 3tt oermenben. . 

Zie fcl)r gefd)madtioll, in mgr. Scinen mit @olbpreffung unb Poibfdmitt, ge,  
bunbenen 	(xempiare eignen fid) 	Doqiigfid) 3u 	%ottfirmatiotti3., Zraut. 	nub 
63eGurNtagggeNenfcn unb bilrfte bad 	Bud), namentlid) fiir biefen 3n)ccf, red)t 
ball) tin fay geitid)te4 unb in alien filbifdyn gamilicn fay gefd)tilited locrbett. 

Zit illerliner @egentoart, 1867 Tr. 30 brctd)te begtglid) beefed Wcbetbuci)d nod),  
flaynbe Q3eurOeifung: 

za beat fertrdynbni Slim ter jittiOnn Vaught ill bent traiblificn 03efthlefir nofi lamer eine fehr 
wave ettIlting eingertantt. 	Zed •Mraiifien, atd fed audffilidlificit ober Todd) bed rourberrffienten Salad,- 
clement. int tigentlifien Ottbdt butlfounnen untinibig , 	luta i,it Gran in talent Contattogen niebr iniiinttiv 
ald tbdinettinenb banal( tem %orange ad 9.3urbtterti, lab laid fifi in ber Witham Ittoge bet 91nbacbt in 
ter aniinnetameittbc familia @effiffirt baltintragen, ohne tart %Mesita, dm awn tit Gate befruebtenbett 
relitiojen eittanten. 	lInfert 211tuorbent batten 	Die „Tubitiotb," 	bit ben kfteuntigen 'armlet% 5ur (cabattung 
linden. 	Gic flub vcrffiwunten, nub wad in natter Belt aid (Matt taut in %lane tam, ift, wit taiga 
rillatiieben Qtudnalaten, 	train* 	tab 	geffitnadlod 	bid 	fur 	tingeniegbaitcit. 	Tit 	batten Tt)rfiberfebungen 
matcher mum Otbetbutbaudgabni flub nor in tuna:wit Want bee 91tiartut tined •faranuterattiftu, nut 
taint, atfinbalb Der evnagoge, fur tad .Tclaitrittif; time freiett baudlicbeti Rhebad.idf1unbe podia+ int stict,. 
%on 	bieftut 113efiditdouttft 	and anti 	bad 	oben bettiettnete tlert bed 	..ft111 firtunb 	ald 	eine tantelibrocrtbe 
Tacifitrung 	bet Liturgic nub ber thbanungdliteratut begralt Inaba. 	Zit 2(norbining bed, mit (ft 	ant 
auCtgeftattettn %WO, ant*, 	itatif tan eittlatenben 23etrafituna „bit attic bed Stair' Von Lean, tint 
getfl• nut afeltutactoolie 93tarbeittnig bee Salivtgebttliiittt 	nub Valuta fa' tit (illhAtel tab tie taupe. 
lefte, -bereft laid bad) tine Ibefibetrafitung (rat Dr. Soil tab 	Dr. (chtbetnana introbucirt mitt. 	Zan) 
rota tine_grottre Oink von @ditto' nub 13ctradaingen fur kiiielietie %Inman unb 	fiir 	btiontere Debeit4• 
verltalinine, unb ben %cfcblitfi matey Salintaiiriabofdf(Debtte tab Zubicacia Von Dr. (Niger. 	Tie 2)e. 
abating bed liturgiffien stoned ift in fetal Zeiicbung geffii(ft tab ittobigthingen pt neaten. 	OM% befonbete 
stifinett felt atie metriffien Etfute, 	finvolti 	tie 	litalmoi mie 	Unglue %intim Nub cute macme poctiffic 
fiction tab wohlflingenbe 	nithinifebe Qtalettbuito in bet-remand-a %tat aim 	Zen stn /terfafftt befitit 
aid Nita @aka tin ungniUbtilifito Talent. 	04 bawd' well, bet 9Berfutfifitigung ter 94mm ter Mit. 
abeam 	hater befoubertu ,.ervorbettitig, 	bap 	in tent vorliwitten 9intaebtutinfie 	at %IMMO an tie her,  
tantillific (tbeidortatimf, turcbgebento tine aletubteic rctigitne Itufthattung 111111 9(uotand Wand, tab fah 
Sidi ter einn ciner fietabetcu trait 	an fjunit 	tab 31thatt ticced %tubed 99cfrittiguna 	lintel' mitt, WIIII 
and) in mamba 6tuden, wit a. 0. in to fogniannten Motu (6. Lit)), nut lam eitialnkttuntitill fur 
ben 93(rjobittingatat (6. 117) tine foturtntioftre craffung 	ant Zrte 	neweint ware. — Ter Ottrierige Zbeil 
ter %agate Heat *antra in bee %btiwilung fir bit if atiblific %Outfit, ma tic facie Zettafitung dm tic 
(13runbidge  Nu altiffien o)thef ft, 	dna raftcren nut banana %itatnut efitiffit. 	Ritub in Defer 'Martin 
ift billigen 9litforbami3ot going getban. 	(id fiat raw, ant tea Danube einer landed:it ittcligionciatiffaffung 
entftatibette Olitregungen, bit in bent weiblifien S,nricti licit in valtun tab admit %aorta attutlingen. co 
nage bat %fifilein ban ter abilbcten jabiffien graticiarcit Oftend entofulficit kin. 	__ on  __ 

— — e.vnagoc3ett,. nub ed)uffieber. 	Zest= buti) 811 ben etplci 
gogen:: nub e'd)u(=lebern an 	3'eftert nub @3efegeneiten fur Soto nub 
at)t 2c. 2c. non Norit3 Tentid). 	8. 	(16 eeitett.) 	ZreOnu 	1867. 
0_3eeftet. 	 2 egr. 
Varttelreig fur 12 Qrempfare 	 20 ear. 

Odin 	(36cbratf) 	bed Zeutfdffcben 	Gi)oret1bitcl)d White 	fit 	biefed Zertbud)  Sur 
Zertfyifung an bie mittuirienben Langer unb bic Ocincinbe ald fay 6tvedintillig cr. 
unifcn. 	%Orr hen inn Cljoralbud) enttytitencit Zerten hub barin nod) anberc tieber, 
fur biefelben Dirlobicit anmenbbar, 	aufgenommen. 

   
  



Prebigten, &bet. unb Crbattungobileber. 	 5 

/gaper, Dr. 	lbrabant (91abbitter ber iiraelitild)en cgemeinbe au grad:. 
furl a.R.), Ole Qtulttabnte Sfraelg in bett -Oft9eroerbanb. 
@ottegbienitlidyrIkrirag Sur Qrinnerung cm bag Abutgl. (bict rem 
11. Mitts 1812,clebaltett ant eubbatly 1.)efitbe, 2. mbar idyni 5600, 
ben 7. IDItirs 1840. 	8. 	(18 e.) 	.breglatt 1840. 	Csiebeftet. 	2 Sgr. 
- geftoortral am ©eburtg. it. 45ttibigunggtage er. 9:Naj. 
bed Sti3 nig ariebrid)  .sziillfyin IV., gebalten in ber greett Stmailoy au 
Orettan ant 15. 	ettir. 1840. 8. (15 S.) s.Z.3reglatt 1840. ibeb. 2 Sgr. 

S'e#
1 
 Dr. 9)lenbet, `Orr S eg en beg Z er iiiI)nunt§tageg. 	Trebist, 

ge1)alten am ',),Ibenb beg .23erlObttuttOtaged 	5602 (ober ben 25. Sep. 
tember 1841) bei bent bentf4.iiraelitiidyn 	,03ottegbienfte in teipsig. 	8. 
(14 e.) 	.)3re.61att 1841. 	@ebeftet. 	 2 Egr. • 

3061, Dr. D1. (iabbilter bet: iiraelitifeben @emeinbe Alt Zrettcw), 	eft: 
s).) rebigt en. gr.8. (XVI u.240 e.) Zregiatt 1867. @eDeftet. 1 Z§1r. 

- - Oiefelben, in elegantem teintuanb.(tinbanbe. 	1 Zbir. 10 Sgr. 
Ziefe 	Eatumfung 	bed beliebten gangfrebncrd 	entbalt 	nid)t nut been 	ceft,  

prebiqten 	and 	netterer Beit, 	left fritter 	Birffamiett 	alt 	Nabbiner 	ber 	redlauer 
kL•,- tplagogenAlsienteittbe, fonbcrn mutl mebrere bor3iiglidy sPrcbigten and ber 3eit Feiner 
fraberen .Zbatiareit int brofatter iiibifdp tbeolonifcben Seminar. 

.t•err Dr. Soulc' 	ift aid geifireidgr, 	in 	&rot 	unb Snbalt burcfmcg origineller 
Ran6cfrebner in biefigen unb meiteren Rrcifen 	fo riibmlicbft befannt, 	bap o mobl 
unferericitd 	Miter t2tnprcifung 	beaiigfid) 	bed fitcrarifcben Vertf,ed 	ber DodlOenben 
Trebigten bebarf. 	Sbred berierbebettben 3'nbalto town finb fie nicbt nut far actcb. 
manner von Zebeutuna, fonbcrn and) fact Ramitic af6 exbauung4buc1 flit 
Die WWI* Ititbattt au empfeblen. 	(Sd flub barin cntbalten: Secbd Trebiaten 
fiir bad 	Talfabieft, 	ow Trcbiaten 	fiir bad Sttabuotleft, fiinf Trcbisten fiir bad 
Neufayrdiefi, fiinf Trebiaten fiir ben Zlerfiibmingdtag, ma( sprebiaten fur bad .ffitten. 
nub 	 ..-.4bItttlfeft 	unb id*** 	?I6orte, 	gcfprodyn 	bei ber 03runbfleinleaung atm 
‘.sietneinbe•Sonagoae in Zredlau. 

Zie bredfatter Batting vont 1. Rai 1867 brAte nad)ficbenbe Zeurtbeilung: 

	

Zitfe iiinfanglidic Eatnnilunkl ton Trctilittn, 	iteldit OM ter icr (5(11160c, tbcil# iin 23cttotalt tee 
iittift.ilicoloijd)cn eciiiinatO gelialicit iturttn, 	full in erfter ;Witt ben ifinacren aadmenoffen bcd Nebncid 
iorberlid)e Iliiiiitunq ot abrrn; 	fie toirb afire mid) nut ben atoycrcn Vciertrcni rrbetenb nub bctebrenb tin. 
widen. 	:sit tem tontorte Minn* ice i3crfaffcr: 	„Heber ic ii qen wirb am Mika bcr, bet felt, ft fiber, 
ictiAr ill. nub feint Sithift feu illicit tans Me Oclualt crfclien , 	tic 	rule tint filaturtraft and bon .5crien bee 
tibmciiatin errcclicrd 	Su tetra 	S.:19m 	ben 	Spovert Minst 	ma 	11,11 	'Ur Ilittalrmfuns linter 	tie ;intention 

;Italics. Inn Ai." - ecine dicbcii flab toivricfclit (i)cfidstoinntr: nun fichaiten, unb iner fie to, tann 
fiii) NS ilitittuct‘id nicbt erirctrcn, Dui; tic cbcnicr locum enirfiitiecn 	ale lief' furdll,act,t flub. 	Elie iilauben. 
Me 	io 	enifianbenen 	;cjibraiatcit, 	limn 	Hulot 	alt 	Adil“IlancT lid) mutt ro bcbentenbcn 	9tafce erfreut, 
irertmt rude allgetucine licrbrcitinig finbcni 	fir tcrtiencit 	co wrobl, 	bail 	lie Mu Ititijeten laintimt 418 se. 
biegcned iirbautintribud) einpfOlca tocrbcii. 

. 
- - (Z3' eftl.)rebigt an 	liebensigften 03eburtgtage er. 9.31cti. 

beg V nig 8 al3M et in, (Adieu in ber grokettennagoge stt Z:4egfau 
ant 22. Mars 1867. 	8ttin 	3eften ter 13ictorta.Natienal.3nnaliben. 
ztiftatis, . &):. 8. 	(16 S.) 	re8Eatt 	1867. 	12,.3e. efte.t. 	. 	3 est. 

-- 91 digit* Zortrage, gebaften ant b'ettage, ben 27. ,cSuni nub 
an bent Siege§,,Tattifefle, ben 14. 	itli. 1866. 	Sum a3eftett ber be= 
bilritigen gantifien eingesogener 	anbtreDrnt

. nner. 	.ey. 8. 	(16 S.) 
ZreMatt 1866. 	63eeftet. 	 2,4 Sgt. 

- - geft=33ortrag ant grr3nungtage Sr. Mai. beg Riinigi3 

	

- bld II 	1 	ce 	lina 6  
UM elm, ge1)alten in bet stpuiege beg itt i 	):. ye ea. 	en 	r  

au Zralatt ant 18. Vctober 1861. 	gr. 8.(12 e.) 	.s13redait .1861. 
3 egr. 

@elyftet. 
 

   
  



Trebigten, Othet,  unb (rbattungdbiid)er. 

Zogi, Dr. FA., Sorte, gefprorben an ber 93abre Reierbeeed. 
hex. 8. 	(8 S.) 	Zregfau 1864. 	 21/2  Sgt.. 

Stemperer, Dr. Oilbefm 	(9Iabbiner 	ber 	et)namen:4enieinbe 	3u 
anb6berg a.b.V.), deft- unb 025efegenbeit6=Trebigten. (filter 

Zattb. 	(ginsiger.) 	gr. 8. 	(VIII unb `216 	-....---.eitett.) 	.1.3ratau 1866. 
(154eftet. 	 . 	1 21)(r. 

Die mit gro)em beifa(1 au fgenommene eam m lung entItiift : 	e ft ,, Trcbigte n. 
1. Wo ift bad Lamm bum Cvfer?.. Wm crften 91eitjabrdtage 5625 (1865.) 	2. Vo 

111 	bad 	ainin 	sum. 	t.)fer? 	Wm 	atueiten 	92eitiabOtage 	5625 (1865). 	3. 	lInferc 
Tcrilibnungdfcbre. 	t).tm Torabcnb 	bed 	Zerfniningdtago 5626 (1865. 	ednull. 
betreidnung 	beim 	Wbenbgottedbienfi 	bed 	13criii(iiiiingotaged 	5625 	(1865). 	4. 'S"ad 

fittenteft 	- 	tinier 	;riitefeft. 	Win 	eejlcn 	:Inge 	bed 	•iittcniefied 	5625 	(1865). 
5. 9Ne4r 	erbatten 	aro 	id)t. 	On 	Qraiebungdartinb4. 	Vtin 	vreiicn Zage 	bed 
.f)iittenfelted 	5625 	(1865). 	6. lInfterblidncit. 	52tm €-...-dyinini.Wieretb 5626 0865. 
7. 'Infer gre*itdicii unb Icine gitabniing. Wm erften Cage bed sPefadneficd 5625(1865). 
8. 11iebet ben 	remben. 	Wm ameiten Zage bed speiadnefted 5625 (1865). 	9. Zie 
bed eiittlen bed Subentfmmd. 	Wntrittorcbe, gebalten am crilen Zagc to 9.Budlen,  
(cited 5624 	(1864). 	10. Dad 5....-.)ct 	- 	rill et)nthol 	Do .Subentimind. 	2tm 	crften 
image  bed gorbentefted 56.2,5 (1865). 

Ct3eIctlenbeitd.sPrebig ten: 	1. 3tir 	eicr 	bed 	fiebiigiiibrigcn 	Zeitanbcd 	bed 
.3e.reind .plr'zN ripV,In - Win eabbatb ba=gabol 5625 (1865) beim 	lbenb,  

gottedbienfte. 	2. (ebenfrebe attf Sind 91oa1) 5.D2annlyinter, tucifanb Trebiger in Sim. 
Wm Atueiten Zage bed God)eniefted 5625 (1865). 	3. Tebe, gebatten au lSimbe;bung 
ciner ennagoge. 	4. Nebe, gcbaften 	bur Beier 	bed .tibertoburger aricbelle, 	in bee 
epnagoge 	bed ifibifdp tbeologifel)en eeminard au. brcdfau, 	am 15. 	ebritar 1863. 

t. bid 8. 5Q3icr Zraureben. 
Wnbang: Trebigt, -*batten am erften Zage bed speiady.'Acoca n626 (1866). 

*2ettevid, 	Dr. N., 	qtnbad)tg bud) 	fur 	ifraelitifcbe 	ratien= 
gimm er. 	Siebente Wu ft. 	8. 	(VIII nub 208 eeiten.) 	Trag 1865. 
Oebeftet. 	 121/2  egt• 

**NM. 	TA a (b f 0 r , mit alter jfibifcfpbeutfdyr ileberieting. 	8. 	(;1.ei),►3iii 
5621 (1861). 	iinf Zbeife. 	(33ebeftet.46 	 2 521)(r. 

*91euba, 	annt), 	etunben ber Vfnbacbt. 	(3ebet 	unb Qrbauttnip 
bud) fur 	fraeli3 grauen nub .ungfratten. 	8. 	(XII MID 152 Seiten.) 
drag 1866. 	Oebeftet. 	 12 C,:;.-.1r. 

*Caromott, Dr., 123., 	a eftprebigt en fur afte 	eiettaise bed 45e um ;le= 
batten im neuen Siraelitifdyn Zempel 3u ,atuburg. 	Or. 8. 	(XX ttu 
404 Seiten.) 	‘amburg 1b29. 	(12/3  ablr.) 	1 rmrif3. Trek; 	20 ,..;"•.. tli. 

*cimr, nee. ( ef er S;)arbajim. 	3iraelitifdy6Vinbad)tfibucb bei Stratif ,,  
beitqatten, in einem cs terbeattie unb beim 	efii(be ber Ortiber ren 
a3 ermanbten. 	Matte 4tuffage, beratt6getyben Don @,-^. Q blogg. 	(sir. 8. 
(261/2  Orgen.) 	.atinotler 5622 (1862). 	Welyftet. 	2..',2  ::-.. ..; gr. 

*rmv,, r•ILprip "Do. 	se ler Robef etb Stbf onto. Zuarto. 32 Q3vg. 
" 	3ierte Wattage. 	.annoDer 5621 (1861). 	153e1)eitet 	111d4 Cftr. 

• *imi ,r1, 	'lc. 	Sibbur Zetb 31arbe I. 	a3offftanbiqed 	03.ebetburb 
mit jitbifcb:beuticber lIeberfeOung unb Tfaftnen. 8. 5853oa. 	Strotofd)iu 
unb Oamburg 5621 (1861). 	(iebeftet. 	 1 Zbtr. 5 Silt.. 

   
  



.N.br4ifdic eprody uub Vitcrattir. 	 7 

*rim= pip TT:. 	Sibbut Rorbatt sMind)a. 	Zoliftlinbigeil G3ebet:: 
bud) mit jiibird). bentfdyr lieberfetntnq mit Tiaftnen unb WOang. 	8. 
74 Mogen. 	Strotofd)in unb .1)nniburg 5621 (1861). 	@eljeftet. 	(t4nitatt 
11/2  AlOir.) fur 	 1 ZW. 5 Sgt. 

*mli.,,nci, nrc. ,edneiti3gabe. 	0.3ebetbud)f.granett m. b e uti c15 et 
Ileberielmng. 	nit sPfnimen, gef(1)4t1idyn elnmcrfungen u Zettinoti). 
cDritteMtfinge. @3r.8. 	(51 Mogen.) .anneret 5623 (1863). 	@JOeftet. 

1 ZOtr. 71%%  Sir. .ntni rev -no. 	eibbur Sep'4at qm eq. 8. (20 Zog.) Eeintg, 
in ,albleinenbattb. 	 5 Sgt. 

*Solff, e. %., 	Sunaln4. 	Saba*: unb @elegeOcitgprebigten, 
grittentfyit6 in bet Sunagoge au @.5cfbbetg gebalten. 	@r. 8. 	(VI unb 
156 seiten ) Zeffnu 1851, 	(2/3  S41r.) 	qrmat3. TreW 	10 egt. 

Mkt- C,zregerc. 	*braird)e Airad)c unb fiteratur. 
*Bar-Hebraei, Gregorii, scholia in Nairn um VIII, XL, XLI, L, 

c codice Berolinensi prinnun edita, 	cum 	codicibus, Bodleian 
Florentino Vaticanis collata, translata et annotationibus instructa 
a R. G.F. S chr ii ter. 	Gr. 8. (VIII. u. 43 S.) Vratis1.1857. 15 Sgr. 

Dunasch bet Labrat, Kri'tik des Saadia's. Siehe SchrOter, Dr. R. 
Graetz, Dr. H., Leket Schoschanim. 	Blumenlese neuhebraischer 

Dichtungen, geschichtlichen and literarhistorischen Inhalts vom 
2. bis zum h. Jahrhundert, chronologisch georduet. kl. 8. (XVIII 
u. 156 S.) Breslau 1862. Geheftet. 	(1 Thlr.) Errnass.Preis 15 Sgr. 

*Siindbutg, Dr. q. S., 06 ei ft be§ Zr i entg. 	(Summing bon 
Viphoti6mett, eptildytt uttb(leidmiffen ad ben beften morgeniiinbiidyn 
ed)tif *eft ern.) 	gr. 8. 	(LII unb 255 S.) Otegau 1838. 	( 11/2  Zbtr-) 
Tappbanb mit Zit& 	Uriu4. Treif3 	 15 Sgr. 

— — P ar a berm 	Tritte6 43anb*n. 	8. 	(VI unb 178 S.) ZteOlau 
1826, 	(2 i, ZI)fr.) &inn. Trei6 	 5 egt. 

ZicSannutung cntiAit 54 sparabein; biinbcben 1 u. 2 erfd)ienen 1820 in Zerlin. 
Josephi Kara (Rabbini saec. XII.), In Hose am co m m ent ariu s. 

E codice manuscripto qui in Bibliotheca seminarii theologici judaici 
(Vratisl.) asservatur, primunteditus. 4. (14 S.) Vratis1.1861. 10 Sgr. 

	

Sird)beint, NaOciel , 	Tie neue 	gr e get en i it ule. 	 incq 	fritijdp 
5.Dornenicie null Dr. S. SjitidrS llebetiet3ung u. el:finning  bet @3enefig. 
(ft. 8. 	(3 Mogen.) 	Ztet(au 1867. 	 10 Sgr. 

Kohn, Dr. Samuel (Rabbinats-Assessor zu Pest.), D e Pent ateuc ho 
Samaritano ejusque cum versionibus antiquis nexu. 	Gr. 8. 
VI. u. 68 S.) 	Breslau 1865. 	 20 Sgr. 

— Samaritanisch e Studien. 	Beitrage zur samaritanischen 
Pentateuch-Uebersetzung and Lexicographic. 	Gr. 8. 	(7 Bogen.) 
Breslau 1867. 	Gehl. 	(tinter der Presse.) 	' 

   
  



8 	 grciack. .etnitifd)e @.."7-pradic unb itercitur. 

Levy, Prof. D. M. A., 	Phonizische 	Studien. 	Drittes 	Heft: 
• 1. Neue cyprische Inschriften.— 2. Die sechste Inscluift von .Athen.--. 

3. Inschrift von Ipsarchul. — 4. Eine zweite Inschrift von Sidon. —
5. Drei Inscliriften von Unini-el-Awantid. — 6. Eine dreispracliigc 
Inschrift aus Sardinien. — 7. Neunzig carthagische Inschriften ans 
Nord-Afrika. — 8. Unedirte neuphOnizische Inschriften ans Nord- 
Afrika. — 9. Zwei unedirte Siegelsteine. 	Gr. 8. (IV u. 80 S. mit 
einer lith. Tafel in Folio.) Breslau 1864. 	 1 Thlr. 

(Das 1. u. 2. Heft der phonizischen 	Studien erscliien im Verlag() von 
F. E. C. Leuckart in Breslau.) 

— — Phonizisches Worterbuch. gr. 8. (VI. u."52 S.) Breslau 
1864. 	 24 Sgr. 

Die Breslauer Zeitung vom 12. Dechr. 1863 brachte nachstehende Kritik : 
Der Herr Verfasser der voretebenden Werke hat den Orientalisten durch diese note Gabe 

omen wesentlichen Dienst geleistet nod rich dadurch als den bedeutenden Epigraphisten und 
Paliographen, ale welchen man ihn allgemein durch seine zahlreichen Schriften auf diesem 
Gebiete hochschatzt, bewahrt. 	Das dritto Heft der pininizischen Studien mach' uns bekanut 
mit den neuesten Funden des Grafen de Vogud auf Cypern, mit Inschriften aus Athen,Abusimbel 
fin Nubien), Sidon, Laodisea, Sardimen und neben vielen ineditis "besonders mit 90 carthag. 
31enurnenten, welche kiirzlich auf Neaten der britischen Regierung in einem prachtvoll ausge, 

. 	stattetea Werke veroirentlicht worden und bei deren llerausgabe unser Verfasser, 	wie dies 
mit Dank in der Vorrede anerkannt wird, schatzenswerthe Deitrage geliefert hat. 

Das Worterbucli, dessen \Vortschatz aus den bisher bekannt gewordenen Monumental- 
Inschriften auf Steinen, Siegeln und Niinzen genommcn, let eino Ittichst maim= Arbeit, bei 
der der Verfasser umfassende Belesenheit und archaologisches \Vissen in reichem Masse &m- 
mentirt. 	Es wird jedem Forscher der orienlalischen Sprachen unentbebrlich sein. 	Jloge der 
gelehrte Verfasser bald ?those linden, seine Geschichte der semitischen Schrift, auf Oren V or-

f bifentlichung man allgemein uncle den frillier gegebenen Probate gespannt ist, an'a Licht trcten 
it lessen. 	 M. 

Movers, Fr. Carol., Loci quidam historiae canonis Veteris 
Testamenti illustrati. 	gr. 8. 	(32 S.) 	Vratisl. 1842. 	(10Sgr.) 
Ermass. Preis 	 4 Sgr. 

Neubauer, Jacob, M'lechet ha S chin Ilebrliische Vcrskunst. Atis 
Handschriften gesammelt und herausgegeben. 	8. 	(IV. u. 66 S.) 
Frankfurt a. M. 1865. 	 10 Sgr. 

Rahmer, Dr. Moritz, (Rabhiner in Magdeburg)?  Die hebraisch en 
Traditionen in den Werken des Hieronymus. 	Dureli 
eine Vergleichung mit den judisehen Quellen kritisch belettchtet. 
Theil 1: Die Quaestiones in Genesin. Alit Einleitung: Hieronymus 
und seine judischen Lehrer. gr. 8. (73 S.) 	Breslau 1861. (1 /2Tblr.) 
Ermass. Preis 	 10 Sgr. 

(Die zweite Abtheilumg: Die C omm en t ari en Enid als Separat -Druck 
nicht erschieuen nod nur in Frankel's Monatsschrift, Jahrgang 1865, $cite 
216-224, 460-470 and Jahrg 1866, Seite 103-108, enthalten) 

Die Bearbeitung theses Thema's, das bis jetzt noch von keiuem Forscher 
eine nahere Beriicksichtigung gefundon, diirfte in der exegetiselten Literatitr 
und den Comentaren zum Hieronymus manche Lucke ausfallen. 	Der Ver- 
fasser hat sein Hauptaugenmerk auf den wissenschaftlichen Verkehr der 
Kirchenvater mit den Lebrern. des Talmud's gerichtet und dadurch das 
Verhaltniss des Christenthums der ersten Jahrhunderte zum Judenthum in 
ein klares Licht gesetzt. 

*I.Rasohii (Salornonis 	Isaacidis) 	in 	Pentateuch urn 	commen- 
t

t 

	

	arius. E codd. manusc.atque atlitis, auctoiis in Talmud comment. 
fontibusque praeterea, optimis, critice primum ediclit et auxit fontiunt 
indices locupletes variasque observationes adjecit A. Berliner. 
Lex. 8. 	(XX. u. 380 S.) 	Berolini 1866. 	1 Thlr, 20 Sgr. 

   
  



Cregefe. 	Ei-pradg nub eiteratur. 	 9 

*Noienfetb, 	:3ood)int, 	Saminfung 	bebttiiid)et 	(85e bidjte 	nub 
profaif(bet 'tiiff,i13e verid)iebeiten 20)altd. 	,hum .51)eit ind 	eutice 
fibetiot uon 9i. 	 .Siirftentbal. 	8. 	(142S.) -.bredtau 1842. 	(2/3  O(t.) 
0.7tniafi. lheid 	 6 ear. 

Sehroter, Dr. Hobert, Kritik des Duuasch ben Labrat fiber 
einzelne Stollen des Saadia's arabischer Uebersetzung des A. T. 
u. aus (lessen grammatisehen, Schriften nach einem Codex des Prof. 
S. D. Luzzatto, zum ersten Male herausgegeben und mit kritischeu 
Anmerkungen versehen. Heft I. (Text). Gr. 8. (XIV u. 63 Seiten.) 
Breslau 1866. 	 20 Sgr. 

*n-nrin iv tnipri irli li:D. 	 oar (etninentar) sum 4.)entateu. 
3 	3be. 8. (110 9.3egen,Scbteibpapiet.) Zredlau 1866. @ebeftet. 3 (41t. 

etent, 	)ref. Dr. 0. Qt., die 	Sternbilbet in ,tliob, Rapitel 38, 
Z. 31 u. 32. 	(Senbetabbtud and @eiget'd iiitb. 3eitjitrift, 3. 	abtg.) 
@t. 8. 	(19 Seiten.) 	Ztettatt 1866. 	 5 esr. 

Vogelstein, II, Adnotationos qua edam ex litteris Orien-
t a li bus petitae ad fabulas, quae de Alexandro Magno eireum- 
feruutur. 	Gr. 8. 	(46 S.) Breslau 1865. 	 10 Sgr. 

Wallerstein, 	Josue, 	Seherirae epistola, 	qua series traditur 
Magistrorum Judaeornin, qui in Babylonia inde saeculo septhno 
usque ad decinuun florueruut. 	Gr. 8. 	(IV, 60 und 23 Seite»). 
Vratislaviae 1861. 	 20 Sgr. 

*Soficrtriffit4, 	‘., 	n b toff) 	Qiiia. 	tie 	ebendgejd)icbte 	bed 
sPreOeteit (.5;lt,a or Beit bet ijraelitijcben Rh*. 	0,'pifebed @did* 
(lybraii(i)). 	513reSian 1857. 	03t. 8. 	(VIII. unb 158 Seiten.) 	Nebeftet. 

20 Sgt. 
*- - Ne i er q' ant ttb auQ. die @eicbid)te 	c‘nielg unb ieiner 3eit. 

fienoffen tinter beraieqierung bet Elabnioniid)en, mebiid)en unb oerfiisten 
Stonige, bid aim tlificffel)t bet aientacit nad) 3erufatent unter Qutud 1., 
nub bon aBieberauffictuc be 	it etupefg tinter 5Dctrittg II. 	Cipiidyg (.&3ebid)t 
(bebraircb). 	03t. 8. 	Oregfau. 	(XII. nub 190 S.) 	04eftet. 	25 Sgt. 

*- - Wiatnatb Na (1) ati e I. (ntbatt SJ)robutte neitbebtalidyr 8itetatur, 
tieetifd) beatbeitete 	egenben nab nutben and Za(inub unb Ribtafd) 
unb Mibtaid)=0:regefe, nach bet Reibenfol e bet Uudyn.41b1d)nitte unb 
45aftero0. 	Zted1att 1866. 	1. 23anbc en. 	@r. 8. 	(90 eeiten.) 
034eftet. 	 15 ear. 

   
  



10 	E6cfd)id)te, OiograOicn,$))()ilofoOie unb talombild)cd Ned* 

,aiibirdy Ocrd)id)tc, 	?3friogapliien) 131)ilorop4ie unb 
talittubirdies Iledit. 

Zuof)01A, Dr.T. (liabbiner bet evnagogeno3emeinbe au 9.014rieb1anb), 
Tie 	ictmilie 	in 	recbtlid)er 	nub 	moralifOer 	OesiOung 
nach mofaild).- tainutbifd)er t ehre, aflgentein fafgich bargeftent. 	@r. 8. 
(V.1 u. 140 eeiten.) 	Ore§latt 1867. 	 24 egr. 

Za6 Bed be1anbctt in brci albeitungen: St le e4e: die etellunq bet gran. — 
,Z(u3 	te d) t 1 icbc 	13erbeiltnif3 	bet 	&Men. 	— 	Zad 	in ota Cif el)e 	a3tr1)altitiO 	bet 
(33utten. — 	Die s))olpimmic. ,— 	Zad (3efet3 tram Terfauf bet Zod)tet. 	— 	Zie 
VeDiraiDef)c 	unb 	Die ecbcibung. 	Zie eftent: 	Zad 	n a tut. 1 id)e 	Zetbiiiinic; 
swildien QUctn unb Rinbern. — ZDie Malkin Cs malt — Zie Tflid)ten bet qltern. — 
Zie elterlicin '3110. — Zie qbtfurcig Dor ben qltetn. 	9.(nbang: Zeus molAalin. 
qbeteebt. — Vilid)ten bee 	.tern. — aled)te bet 	(tern. — sPftid)ten bet Stinbet. — 
Ttiinbigfeit. — 

(Zatibjen Dr.,) Dr. efiag S) enf d)el in feinem Eeben unb 111034: 
jahriaem Olden alti 91r3t nub @ehurt6helfer. 	8. 	tX u. 133 eeiten.) 
/3rdfau 1837. 	03  ZOlr.) 	Cfrmai3. Treid 	 5 ear. 

* WranceInt , 	Vt , 	Sag rationale ZubetOum. 	8. 	(XII unb .Z. 
306 eeiten.) Ziretilau 1840. 	(12/3  Oft) 	Qrmaf3. Treid 	20 ear. .t 

Frankel, Dr. Z. (Oberrabbiner, Director des Seminars zu Breslau), 
Grundlinien 	des mosaisch - talmudischen Eherechts. 
4. 	(48 Seiten.) 	Breslau 1860. 	 15 Sgr.  

-- Entwurf 	einer Geschichte der 	Literatur 	der 
nachtalmudischen Responsen. 	Gr. 8. (96 Seiten.) 	Breslau 
1865. 	 20 Sgr. 

-- --- 	Der Judeneid vor den preussischen Kammern. Gr.8. (10S.) 
Breslau 1861. 	 3 Sgr. 

— — Dr. Bernhard Beer. Ein Lebens- und Zeitbild. Mit Portrait 
und Facsimile. 	gr. 8. 	(II und 196 Seiten und eine Lithographie.) 
Breslau 1863. 	(1 1/3  Thlr.) 	Ermass. Preis 	 15 Sgr. 

Diese geschatzte Biographie batte Bich zur Zeit ihres Erseheinens einer 
vielseitigen Tbeilnahme MI erfreuen. 	Das Prutz'sche Museum 1863 No. 21, 
das Dresdener Journal 1863 No. 72 und das Magazin fur Literatur des Aus- 
landes 1863 No. 2 brachten selir giinstige Besprechungen. 	Letzteres sagt : 	4 

	

Ein „Lebens- und Zeitbild" nennt der Verfasser die eben erschienene Biographic diesel inn 	. 
vorigen Jabre in Dresden verstorbenen , bochgeachteten Gelehrten judischen Glaubens. 	Ein 
„Zeitbild" 	ist diese Lebensbeschreibung destialb, well sic 	mit der Geschichte der kleinen 
,iiidisehen Gemeinde in Dresden, 	mit der politischen Emancipation der Juden ,iitn Konigreich 
Sachsen mid mit den Ktimpfen gegen antisociales Vorurtheil und Unrecht, die hier gefdhrt 
wurden, eng verbunden ist. 	Deer war es, der im Vereine mit wenigen seiner Glaubensgenossen, 
an deren -pitze der Verfasser der vorliegenden Schrift, Herr Dr. Frankel, stand, dutch geistiges 
Wort und opferbereite That eine bessere Zeit vorbereiten und herbeifiihren half. Die Geschichte 
dieser Bestrehungen, in Verhindung mit der Entwiekelungs-Geschichte eines Dlannes, der nicht 
Mos fiir die Rultur und die bilrgerliche Cleichstellung seiner Glaubensgenossen wirkte, sondern 

11 	auch mit der Wissenschaft mid Literatur des deutschen Volkes auf das lebhafteste sympathisirte, 
ist In dieser, von der Pietiit eines gleich hochstelienden Freundes diktirten Schrift niedergelegt, 
die wit der Beacittung in den weitesten ICreisen empfeblen. 

— Monatsschrift fiir Geschichte mid Wissenschaft des Judenthums. 
Siehe: Monatsschrift. 	 I 

   
  



(cfcf)idtte, '9,1it,t3roWen, sAiIaMit nub tolnitibtfdyd !Neebt. 	11 

Geiger, 	1)r. 	.(lirct.(tatit 	(,liabbitter ber 	ijrctetitifd)en (55enteinbe 611 cl- rant= 
flirt a. 9)1.), 	Tag 	ttbenti)utn nub Seine (s)eidtitte. 	(rite M. 
tlIk‘ifttnit: 	!.1.3 i 0 	8 nr 	3crft hung 	ba 	6 n.,  ei t en 	Zentpel 	. 	11 
Atviilf 	Zortejungen. 	s)tebrt 	einetn 	efOringe: 	9tenan 	unb 	etratit. 
3weitc eluflaile. 	(35t. 8. 	(XVI it. 188 S.) 	brettatt 1865. 	1 Z..1)tr. 

c:90 (tit ber Qloricfungcn: 	1. Zad 	cfen her aletioitt; 2. bic ificligion im WItcr= 
them 	nub 	bit* 	Jicticlion 	int 	`3111.,cuttuintc; 	3. bic 1Th.. ffentlartmo; 	4. Tafanottat, 
,-::e10.,..,•rei, 	k:3telltiiiii 	ber 	(Intuit; 	5. Cpferbietift 	nab 	TriefterMitin; 	cti)eiIte:s 'ialta•-,  
tbitm; 6. (.',tit nub :)iiicIfebr, Zrabition; 7. 135ricd)cntbum, 	ce•abburder nub siTharifacr, 
8. 	.7.'oblutrOcr nub 1Tharifacr, atitiinftioe 	Sett, .f5ittet; 	9. bie Torten, 	ittfleintito 
belt Cs brifteuttnuna ; 	10. bic 	ittivicreftitto bat 	ebriftentbutna; 	11. 	boa 	1,riftentbum 
ata IircbliMe VcItinacI)t, bcr sl3rud) bed ifibifcben -13olfatbuina; 	12. in ber 3aftrettung. 
Thilptio. 	ein .131.ict calf tie ncurften Zreirbeittingen b,:6 Vebini6 2citt. 

- - Taffethe. 3weite Qlbtlyit.: '1.3 on bet 3 er ft 'knit ci beg sw e it e n 
Zempelg big Aim 	ttbe beg -6w6titen Sa4rbunbertg. 	Zn 
atuotf Ourfelunqen. 	91ebit einem Qtnimne,(e. 	5C)rfetteg Senbidgeiben an 
s5errn Trufeffor Dr. Spolipnann. 	Obr. 8. 	(VIII nub 203 Seam.) 
.Breglatt 1865. 	 1 Zt)(r. 

cs's n ()al t: Tortaurt; 	I. 93arlejutto : (Yinfeitunci; 2. hie c2tttfibiting bed Stootea unb 
berm "(ii.Ntgen, (5atteabienft, 13oltaitutin nub Olanbc, Wibet ; 3. Miba, ecbriftbetitung, 
'..)/iiidmat), ',obtain* (siemarab; 4. ber Salm; 5. Stonier, envadyn bet stiBiffem 
'Malt; 	6. Sctabiaa: 	7. in eranien; 	8. crftc KodIfte bed ciften c:satirfyttnber0.• 9. ber 
5Drient, EI:spanien colt 1070-1140; 10. r.1ben (Sara  unb lilaintanibca; 11. in Zooid): 
Ianb 	nub 	iraitircict); 	12. Stalicit 	unb sprimence. 	Vnincrttingcn. 	5.DiTeitea (.,F,..cab, 
fdtreibett an .Dernt Drofeffor Dr. S. ,e1$11tattn. 

(Zic 	brittc 	VtitItcittino, 	b!e. 	(5iefeftirl•tc bcti 3tibentlytint4 	bet. 	nencren 3cit um= 
faffenb, fan int Saf)re 1868 cricbeincit.) 

- - Taffelbe. 	Ctrfte 9'M-icicle her erften 	(btbeitttitg. 	linter bent Zitel: 
Tad Subentt)um unb ieine (reictid)te. 	-2n  amolf ZorlOttniten. 
Nebft einem Mil)ancle: 	Qin 	3lici auf bie neueften Oeatbeitunaen beg 
tebenii 3efu. 	&y. $. 	(X u. 181 ( 	etten.) 	ZreMan 1864. 	(1 	.btr.) 
thinci5. Treig 	 15 S3r. 

l'clo tsoyfirbotbe Zed Dr. @cifyro tmt tici feinent ilrfetteineit citt att(iergewi5bnlidted 
Vtuffcbcii 	oemad)t 	nub nidn 	nut 	in iiad,bldttern, 	fatibern 	and) 	in 	ben 	meiften 
getitijMen 3eitunAett bed 	it= nub V.Itialanbea U;rmatuitinit gefunben. 	linter anberen 	. 
footc bic Nene (t1=rantitirter 3eitung vote 8. Suli 1864 braiiittid) bed eriten .lianbca: 

VCIIII 	Ziilllilla 	rut& 	Infterifebeit rneiji 	curb 	grtinbli&jte eelebrjaniteit bernicit 	MIT, 	tad 	31ItClIthIlln In 
ten Ziefen jeincr acifliften lieteuttina 	aufjujaijen 	tint 	Mien 05efcbidne 	von 	ten tantlaiinaen liorinttenen 
toontidialcit, 	io IttIT CO 	tOr Iltlill ;)1. Moder. 	:38 t iefen :wolf %oriefintatn 	tchanttlt a itterft tad Neiett ter 
!idiom; Cann tie :Nciiilion im ?Werth= wit int :nitentbitin; Haan!' tie Cfrenbartilta. bit „torthin Nitta 
Ito tie inenictilidie lternitnit in Ocrubrinia tritt mit tent Brien liranint Mier Zinae." 	Tie oiertt !Boritfung 
betanbeft Ilintionalitdt, 	 C.....;flauetei , 	E't- tcltuna 	to !ILIUM; 	„lie 	liC0 Cill grol:cr (-..cf,atteit 	auf tent 	jo jdnin 
boaatnen tint jo lierrlicii entiontelten etriabijeben 'Bone, tuft tie 	lncibt tco ebelidyn Mena jo lootin in ten 
liorterartint trim taj; tie 3nitiattit in ter ;lamilie io Wont) attotleordftt iii. . . . 	. liAc anterd ift tiejeo int 
31,telabitille! 	lion vornhceciil 	trill 	ter tiRbante into tiitacaen: 	„tio Perldf;t 	ter 	Ptunn 	jeinen liatet unt 
ion(' !nutter wit verbintet ftdt lint canon !:tribe, mit ftc Itt'aCII 	in enter inenjd)lidyen (C•ini,eie.,, 	Tie  fiinfie 
13otkiung irridit nbcr Critrtienit. Trieitertbitin unit tie (Nith  ter,raltiinii innerbalb ter tntifd)eit statittnee• 
rerbintinin; 	tie iidebiliolaente 	nbcr 	bao baboloitifdie liiii 	lint 	tic Ontitenung ter Zratirion; 	tie 	getentt 
der tie li•intoirtuita 	tea Orienitinbuind, 	tic attire abet tie Gattitcacr 	tint ben Vert() bet jo lance aabr,  
littitttrtt 	hitiburd, untannten 13barijarr, 	aid 	berth hocbile 'Blink 	ter mutt, 	titenjelienfrennttithe .tntlel et. 
idnita, tejfeit tehrc tad Zilitenthuni molt 	not in Nu tie trine s:stiinantratolchrt fur lettcrfeitintita trinat. 
,in ten intereijaultflen Dinill NO liiidno oehintii tic 11<111ItC bid elite Morleituta, won't bee lintjlelittittl NG 
Obrilientinono tine 7..atitcUting nob 	de:taittountte tiro objeftiorn .itteittlitinto bee 92eirieir 311 Tbeit Iola. 9:12it 
ter Orbettt4 	teo 	6briftolthttnut 	;tit tirdnicben li,,eltinatin 	in too 	inbilibc lioltdrbunt aebrothen, ober bad 
Zilibetithum !dill bewaht feint QtliNtilantetrait alit ictut 	Minim in nidit teentet ; tad ift ter :Intent ter 
mobtrien lint ienten Zorleitina. 	'Mut lliifidniiffe loietniajter /tit motet% um noel too litej en rid autentbnino 
arboten, 	fur 

 
Mienlcbolcn, 	lkritantnif 	tied liter! liwelic innelytt 	Wirt. - INT Iltiltang  butt cmtil WettOulten 

   
  



12 	OefcbiMe, a3iograpbicn, Tbifolopbie nub tatutubildyS atcdg. 

Q3(itrdl Sur Tutribtilun4 eon Ziratifi 	itrAman; 	er mitt 	rutfentlidi 	;tit Tetatianna tat 11115i-bun act 
Tette ttencti. 	!Way 	 it 	tclitat Ofleftfaniteit, 	ir.ciin fie fich (midi ...)102t 	tint lifliebti to :inbalica tuft, 
nuoacuidincien linckce reinading!, mein nnertriiin 	lo trun nit mit rein irtircren Octaci'leftn !Wok, „litany 
unt Ilererfefitingen rcr Zirel"; 	pc bat ()mita reaoutten fit t ellen ffltiiiitatc 	amucianen, aret tic /...lentaficii 
lint 	fe crelit_getucfett, eititigeficben, 	111"tr ibntn uu rci; mum Acnittitif; not (c-tfenntilifi 	infroifen bat. 

Zaffelbe Matt loiter 11..Dftobcr 1865 Gcsiiglid) bet aireiten Zattbcd: 
113cifitenb von ter ini roily,' 3airit trfdlicuencit actin 'Ilbtbeilung fiefee 'Settee jcbon tic atreitc linflage 

erfetterlid) actuotten . 	(+Omit una ter selebttc.  unb geiftrofle 	erfaffet 	mit ter ;_tolticoina ; 	tin wart halt 
zucrtrooffeu Oefelynt ! 	ticfe m 	 N ite lirtbeilung 	utt unO, mit milieu mein er inn Reda, nods twit inleunanict 
unb aniitbentcr, MO tie toile. 	Tiic fiihrt tine in militia bctennte @crick bar Aultutacfcridne, fit *nit tin 
belled Vat auf 3iifianre. bit iiiikuni 6cellinvinitic richer fa 5ienilidi entrfieft waren; tie alert tine 43)cfchicine 
id ticiiiincren aciftiacn Vercnii 	bti 	ten .;ittrcti 	in Seitut, 	iroo 	tit ditiftlicbc Welt 	in minenfebafilidyn 	unb 
rblieforrifcbcn Zieciplinen mit hinter ben Otientalen utrficIfianr. 	,5iiellfi reinettenetuttth ift fit titirefanatne 
mit frifclie -..-telrftfiatitigftit, mit nieldier (~)bate ter ronitbinen lintnafiliel,teit to ileum cfirifitid7tit Trealoctut 
tntatgentritt. 	Tieft sxtren flub enter folten einadie ton 3titin Wirer mull gewant acirtftn; 	abet (!5etncr 
ift ter tette Mann nun Often tit Epilie iti bitten. 	/Ida Qiffen, 	train Viet fd)atice lltibell eternal ion 
Qat ausi. 	tint tadoffent ecl2reirtri en I.3rofeffor Oulonaint, taa titan 9Inbana taut HNC,. fdildat reel 
geteriten Tiinftl tined jeer ofueititen snOnber after Outiteirciebeit aufa *aupt. 	@ogre Vert ill tine matt 
tticidytting bet encratur. 

(Seiger, 	Dr. 9Thrubant, 	atabbitter. 	ea bb u ca er un b 1.4 a rif a er. 
(Sonber4Ibbrucl au§ bem smeiten Zanbe bet jitbif(Den Beitictrift flit 
Giffenfdpft unb t eben.) 	gr. 8. 	(48 e.) 	3romou 1863. 	10 Sgr. 

Ziefc Heine 	flottograbbie 	bat fortwribrenb Dic(icitige Viirbigung gefunbtu nub 
murbe von atOnan in beficir ?then 3citi mel)rfad) ate. Elitelie citirt. 

— — Was hat Mohammed aus 	dem Judenthume auf- 
genommen? 	Eine von der konigl. preuss. Rheinuniversitat ge- 
kronte Preissehrift, 	8. 	(VI u. 215 8.) 	Bonn 1833. 	(1116  Thlr.) 

0 Ermiiss. Preis 	 20 Sgr. 
Es ist dies das erste Work, mit welehen Dr. Geiger an die Oeffentlichkeit 

trat. 	Dass es mit oinem Preise gekront wurde, spricht am besten Kir dessen 
Bedeutung. 

— — Tie I e 0 ten Am ei Zul)re. 	SenbPreiben nn einen befreunbeten 
atabbiner. 8. (41 S.) a3reOfau 1840. (114 ZVr.) etniafi. Treit.; 3 Sgt. 

— —ftbild)e3eitf(Wftfitra13iffenid)aftu.teben.—SiffettfcDaft,  
fidy 3eitfrift fur iiibifcly Zeologie. 	eiee tinter: 3eit*ift. 

Giidemann, Dr. M., Rabbiner. Zur Geschichte der Juden in 
Grosstentheils nach Urkunden des Magdeburger _Magdebur&. 

Konigl. Provinzial-Archivs  bearbeitet. 	Nebst Noten und hand- 
schriftlichen Beilagen. 	Gr. 8. 	(56 S.) 	Breslau 1866. 	12 Sgr. 

Job', Dr. M. (Rabbiner der .Breslauer Gemeinde), 	Verbal tniss 
Albert des Grossen zit Moses Maimonides. 	Ein Beitrag 
zur Geschichte der mittelalterlichen Philosophie. 	4. 	(27 Seiten.) 
Breslau 1863. 	('12  Thlr.) 	Ermass..Preis 	 10 Sgr. 

— — Lewi ben Gerson (Gersonides) als Religionsphilo- 
soph. 	Ein Beitrag zur Geschichte der Philosophie und der 
philosophischen Exegese des Mittelalters. 	gr. 8. 	(II u. 	105 S.) 

1%  Breslau 1862. 	(3/4  Thlr.) 	Ermuss. Preis 	 15 Sgr. 
— Don Chasdai 	Creska's 	religionsphilosophisebe 

L ehren in ihrem geschichtlichen Einflusse dargestellt. 	Gr.• 8. 
(IV u. 83 S.) 	Breslau 1866. 	 15 Sgr. 

   
  



0.5c(cbitNe, 23ioarapOien, sAilorMie nub ta1umbircl,e0 	 1'3 
Levy, Professor, Dr. M. A., Don Joseph Nasi, Herzoo.

e' 
 v. Naxos, 

seine Paulilie und zwei jiidische Diplomaten seiner Zeit. 	Eine 
Biographic nach neuen Quellen dargestellt. 	S. 	(VI u. 57 Soften.) 
Breslau 1859. 	 12 Sgr. 

Der Verfasser, bereits rfihmlichst bekaunt durch seine „phonizischen 
Studien", hat durch diese aus noch unbekanuten Quellen geschopfte Bio-
graphic einer Personlichkeit, \cache auf (lie weltgeschichtlichcn Verhilltnisse 
des 16. Jahrhunderts von grossem Einflusse war, der historischenWissenschaft 
einen grossen Dieust geleistet. 

- — Geschichte der jiidisehen Munzeu. Gemeinfasslich dar- 
gestellt. 	Alit vieleu in den Text gedruckten Miinzabbildungen uud 
einer Schrifttafel.. 	gT. 8. 	(X u. 163 S.) 	Breslau 1862. 	(2 Thlr.) 
Ermass. Preis 	 1 Thin 

Herr Dr. Levy hat auf Grund der nenesten Funde und Forschungen ant 
. 	diesem Gebiete eine neue Classification und deren Begriindung durch Belege 

aus talmudischen Schriften festzustellen versucht. 	Auch die Schri ft der 
jiidischen I1Iiinzen und ihr Verhaltniss zur Quadratschrift ist sorgfiiltig er-
ortert and (lurch eine Schrifttafel verdeutlicht. 

Valet, V. W., t eben u. Birfen 91apbtati1jartIvigGeUelt)4. 
Qiite Giegrayt)ijcbe Tarftellittul. 	8. 	(VIII u. 176 S. uebit Tortrait.) 

rei3Iati 1841. 	06  ZOO 	qrmaD. Treft3 	 10 Sgr. 

Monatsschrift 	fiir 	Geschichte 	und 	Wissensehaft 	des 
J u d en t h u m s. 	Unter Mitwirkun 0. mebrerer Gelehrten berm's- 
gegeben vom Ober-Rabbiner Dr. eFrankel, Director des jiidisch-
thcologischen Seminars zu.Breslau. 

*Faster Jahrgang. 	Gr. 8. 	15 Hefte. 	(600 S.) 	Dresden, 
Oktober 1851 	his December 1852. 	(2 '/2  Thlr.) 	Ermiiss. 

• Preis 	 1 Thlr. 10 Sgr. 
*Zweiter Jahrgaug. Gr. 8. 12 Hefte. (480 S.) 	Leipzig 1853. 

(3 Thlr.) 	Errass. Preis 	 1 Thlr. 10 Sgr. 
*Driller Julimang. 	Gr. 8. 	12 Hate. 	Leipzig 1854. 	(3 Thlr.) 

1st vergritfen. 
*V i erter Jahrgang. 	Or. 8. 	12 Ilefte. 	Leipzig 1855. (3 Thlr.) 

Ist vergrifien. 
*Ffi n ft er Jahrgang. 	Gr. 8. 	12 ITefte. 	(482 S.) 	Leipzig 1856. 

(3 Thlr.) 	Ist vergriffen. 
*Se ch s ter Jahrgang. 	Or. 8. 	12 Hefte. 	(480 S.) 	Leipzig 

1857. 	(3 Mr..) 	Ermiiss. Preis 	 1-  Thlr. 10 Sgr. 
*Siebenter Jahrgang. 	Or. 8. 	12 Hefte. 	(1V. u. 	470 S.) 

Leipzig 1858. 	(3 Thlr.) 	Ermiiss. Preis 	1 Thlr. 10 Sgr. 
*Ad] ter Jahrgang. 	Gr. 8. 	12 Hefte. 	(480 S.) 	Leipzig 

1859. 	(3 Thlr.) 	Ermiiss. Preis 	 1 Thlr. 10 Sgr. 
*Neunter Jahrgang. 	Gr. 8. 	12 Hefte. 	(480 S.) 	Leipzig 

1860. 	(3 Thlr.) 	Ermiiss. Preis 	 1 Thlr. 10 Sgr. 
Zehister Jahrgang. 	Gr. 8. 	12 Hefte. 	(484 S.) 	Breslau 

1861. 	 2 Thlr. 

   
  



14 	@ci(1/41e, %ioAratiWeit, sAitolotif)ie unb 41111100a 9141. 

Monatsschrift 	fur Gesebiehte 	und 	Wissensehaft 	des 
Judenthums: 	 ' 

Elfter Jail rgan g-. 	Or. 8. 	12 Hefte. 	(484 S.) 	Breslau 1862. i  
2 	'1'1111.. 

Z w ii-lf ter J a la g a lig., 	Gr. 8. 	12 'Hate. 	(480 S.) 	Breslau 
1863. 	 2 Thur. 

D re i z eb nt er ,T a 11 rg a ii g. 	Or. 8. 	12 Hefte. 	(480 S.) Breslau 
1864. 	 2 Thlr. 

V i erz 	raterel 	Jali rga ng. 	Or. 8. 	12 Hefte. 	(480 S.) 	Breslau 

	

1865. 	 2 Thlr. 
P ii n fz e h n te r Jab r g an g. Gr. 8. 	12 Hap. (480 S.) 	Breslau 

1866. 	 2 '1'1111.. 
Seeltszehnter Jahrgang. 	Gr. 8. 	12 Hefte. 	Breslau 1867. 

(Int 	Erselieinen.) 	 .i.,',, 	2 Thlr. 
Die Jahrgiinge 3, 4 und 5, resp. 1854, 1855, 1856 sind giinzlielt vergritli.n. ,  
Die ganze Reibenfolge der 11001 zu babenden Jabrgiinge 1-2, 6-15. 

erlassen wir, hei Alm:lime der betretienden 12 Biinde auf einmal, MIDI er-
massigten Preise von 16 Thlr. - Einzelne Jalirgiinge nay zu den when an-
gegebenen Preisen. 

Perles, Dr. J. (Rabbiner zu Posen), 	Die L ei e b enfeierli e h.- 
" keit en im naelibibliselien J udenth time. 	Line arehaeo- 

logisehe Studio. 	gr. 8. 	(32 S.) 	13reslau 1861. 	7'/2  Sgr. 

- -- Rabbi Salomo ben Abraham ben Adereth. SeinLeben 
mid seine Sebrifteu nebst handsehriftlielien Beilagen, Zulu ersten 
Male berartsgegel)en. 	gr. 8. 	(VI. mid 83 S. und 61 S. hebr. Text.) 
Breslau 1863. 	(1% Thlr.) 	Ermass. Preis 	 20 S,..i. e, 	• 

- Gesebiehte der Juden in Posen. 	Nit Regesten null 
Urkunden. 	Or. 8. 	(156 S.) 	Breslau 1865. 	 1 Thlr. 

Tortrait be6 Dr. 	3erit bar b seer. 	titbograOirt nun gr. V.citi3e in 
in Serlin. 	Zuart=cz3brittat. 	ordialt 1862. 	 15 ...;,- gr. 

*Stern, 	Dr. 	ce., 	06efttici)te 	be6 .Subenthunt6 11011 Tietibel6febti 
E0 auf bie (33efteinnart, tuft duet eitileitento Reherfcbatt Der damn 
ffieficion& unbAutturIlejd;id)te. 	Or.8. 	(XII. u. 3070.) 5t rantinit a.9)i. 
1857. 	(12/, ,Z.,1r. netto.) 	Qvit14. Tre0 	 15 q.--, qr. 

Zat3 E-ternAe9Berf entbalt bie von bemieftien tin Sinter 1856-57 in .-Arent,  
fart a. 9)1. gefmItellen 	31)rlefungen. 	ter 33erfaffer b,it mit biefem .lieitraile stir ncuern 
(ejet)icilte 'co 	. -.5 tibentfmmes yieljeitici aur Qtbiibutiq 	bet Zheifnabine iiit bajfelbe, al0 
amiy stir reittot Viirbigung Feiner geictid)tliMen 	fltmicfefurm cmwreqt. 

:i nbalt: 	I. 11 r u e MI i cf,  ft 	be ct 	Subr nt (1 tt in a 	bit,  nun lIntieuattty beci elicit 72.-cntratinIt 0. 	II. 	3,  i, 
ft nu ict clun g  bt d .3 ubent It tt in 0 int 	1,4114°,1'0ot I c.fil nub int Annnell leturcIrcicI). 	lc nt kbuntt tint 

aottritzsioll 	Ted '.E-cl,TiftentIsunto 	von 	li'ord 	bie 	ittr 	2iollotbutto 	No 	babutunifebot 	VIttuatt. 	- III, Zdd 
31tbelitliii in 	b cet 	9.)I i t lc to It c r s. 	G trcinu• 	unb 	belnurlicbt 	Gelbjtobjcl)lutluntl 	in 	b cit 	Vebottt 	tie 
(.5eb.untenfurnien 	bet itervtanAculnit in a.,olfte her iniftad,titibm littejcblicjainct  runt VeIrcit bey ONctin,,Itt. 
IV. 9.11cut•eteiublt. 	,....-dn 	ieacn 	nub 	jcin 	Vittoi 	int 	Otibitwt 	nub 	•fmttioniritt 	tut 	,;ill,teincincit. 
V. `I enb flu f u It it 0 	iv c c iji i cl) 	int if dt c 	G cb r if ten 	nub 	folic 	GtdIttnA 	or 	teltgiojcti 	91tforitt. 	- 
Vi. tvi cub f icifofJ ud 	ateltilbt 	tint 	.3 itu tl e r. 	tiiicijcln, i>onibcritcr, 	$riebtitnbcr. 	3itqcniwitinntit. 

   
  



3iogrctotAeit, 	unb idintibild)ed 91edit. 	15 
llittinige 	ter 	bitrgerlichen 	Ontatt;ipation. - VII. Zit 	fran oi ii ieb e 	%tool II t IOU nut lit Ira it ; b • 
i ii cite n ab < en. Oinam(pation ohm Slampf. 2110113rung Ont. Incligiofit,it. f;intifftrennointto ma Ilrirolitat. - 
VIII. 91c1sgtoie :Reform nut er tent 1;inflult ber et.: taatoacw alt. 	Ttld ziaithetrio ;it II;eato tint 
tic I/eitjefierial.tlerfaffutia. - IX. GO a t eli ref,  c unt ki! e 1 b fir ern, °Unit g. 	:Reform rf,,  atunrtc,no 

' 	tint 	Ottlfaitat 	-ter 	A ultuortform. 	3oratl 	Sotobtobn. 	- 	X. 	91 eliai Ott 	tint 	nationale 	aril,  fl , 
em a ti iirattott. 	eremite :Reform 	Nit Maim& 	'ad 	preittnicIn 	Mitt 	von I812 	unt 	tit Ateibeitottteor. 
lraragravb 	16 	bet $iiiiteialtc 	nut 	ter 	;;Tatiffitrter 91cd,toilecit . 	- 	XI. 	:et 	Ic.  iii a ii ;ipatiflif o f a III pi 
alit bin 91 c dt robot to r tort+ fl a n ;1. 	@abriel Meijer. 	e tantifdn Terbontlititacn. X11. 'Zia 9x.1 tile II , 
itfaft tee Zintentbunto alo 9ilegweifcr Or tic ',Reform tedZintentkitme. 	;Rapoport, .31111;, 
tuft, 	;Regain, 	ttivato. ealvator, Oborin it. 'II. 	XIII. Zit 	1 ft t i f 11) e 	T. be ologi t. 	 coZ 	relormatoriidte 
tint tao orttotort Nettrattinembunt. 	Ilvabant Oeiger, e. am fon s;Iirfcb. 	XIV. Qintritt to Oetu e in t? it 
in 	lit 	relig ti1 te 	% c to rmbewcqu it g. 	S:unnburg, 	2Sre41au, ilrantfurt a. 2R. 	Vuhritt 	13bilipplon. - 
XV. Z a d 91 t u r ab 11 in en tbitin nut 	feint 	l:.% irf fa nt t c i 1. 	Zit 	Tabbinctotrfammintm. 	Samuel 
63oltbeim. 	XVI. Zit Oen of fen 0)(11'1 fur 91 t i o r tit i In 3ubtnt 17 n in. 	Stern, 91ebtnliein, *oltbcim. 
%Mild unb sting. . 	• 

*ivL.t:Int -,m4,n. 	3etufalemiicbet Zahnub. 	NA bet Arctratter 
unb 	3ettebiget 	luggabe,.ntit q31offar unb Mtbang. golf°. (1345.1.gemn.) 
edyeibpapier. .krotoicl9in 1866. @eeftet. 	6 cAt Vt. 15 ego. 

Soli, 	Dr. (s3., our (60(1)id)te bet 	ubett in aorntii 	unb beg 
beutfcben etribtennieng. 	gictd) Urfunben 	beg f. T. 97tinifterium 	beg 
eitaii)eten in aBien. 	gr. 8. 	(113 e.) 	Zreglan 1862. 	221f 2  ego. 

sPrub, beutfdyo Eufettnt, 1863, 91r. 9 belpritin bieje Qirbeit wie MO: 
Zit mitUlalterlid‘e Stellung 	bcr ;Ittben in Vomit+ mar tint gan; btfontere, 	infolern bier ut ten ;loci 

.Perri. Num' tit Zuttn im MRIttelalter govibnlicb tienten, Mintlicb Icti Mailer tint ter betreffenten Stott, 
bier node tin tinted Quinent thulium: ter Tittiyof. 	Za0 %totinon Vonnel, vermattet run ton jettonialioetx 
linktdiot von 911,xim, 	nahnt betaiiiitlich 	int Zenticbcit Ncicbc 	eine kielibero 	wicbtiac Steliiitia eiii 	nub fo 
wai Milt an& ter Oitifltiii, tett ter lkijelloj von 16dritio Qui tic tortiacit :.;iibcii aitofibte, jeter;eit tin binbil 
bereuteitter. 	Ilthy tit tiaentbitiitlidnii 24erivideltinaen, tic taraud cutilanbcti. aibt ciac Ncibc bon 1.11(titii en 
Iltietttwit. 	Tedebt ter %extoller bier 	;nut 	<101 `.91o1 unit Ilbtruct 	bringt nut tic ben ciaeittliebeil Mint beo 
Gd‘rittdleno bitten; tittelten rtid)01 cent Ililjana ten 14. rid Illt‘laang 	DO 17. .5abrbiliiberte3 tint ciithalteii 
audi lit cuiturbiliorifeber s,Attfidyt matuly4 Nene tact 3ittereffante. 

	

.c3itbile1je 	3 eiti@!ift 	fur 	Viffenid)aft unb 	eben. 	etango 

	

gegeben 	in Dr. libraham Geiger, aiabbinct bet ifraelijcbett Oe-: 
nteinbe an 3.1:clittfurt a. N. 	03iertetialMiltrift.) 

Q tiler Sa lj rgang. 	126t. 8. 	(TV unb 320 e.) 	OreUan 1862. 
1 .̀..fr. 20 ear. 

3 ro e it e r 2a irgang. 	 Jr. 8. (TV u. 312 scant.) sZtegIctn 1863. 
1 ,`"tir. 20 egt, 

	

Pritt et S'a brit a lig. 	@t. 8. 	(IV unb 306 eaten.) 	.Oregfatt 
1864 big 65. 	 1 S'Oft. 20 ego. 

	

%inter Za'brgang. 	 Sr.@ 	8. 	(318 eeiten.) 	Tnegiatt 	1866. 
1 Zblr, 20 QC-, r. 

finfter 	ctraang. 	@r 8. 	(20 a3ugen.) 	OtegIatt 1867. 	(in 
t.icl)einen.) 	 1 Olr. 20 ego. 

Sn 	aft 	ber 	arcicinqe: 
1. 1 86 2. 

Zer 	3obett bur ttu3ictat. - Z,er 11. 9.0tiira 1862. - tie V.eviraN 41,e. - 
etmimadno. - 3tun Veffing•Zentinal. - Zie Zeilleitung bed notteotricnnlitten 
(c3eianqei) burci) bit :rgel. - Zie Vthenoialye ber atuei atteRcil isi_cfmcd,terreilyn. - 
Zie 31,1thiner bet (Siegenntart. - ?/.11te 3tontantir, acne alcartion. - 4:ic Vevirat6- 
qt)e, 	eine 	ablveidynbe 	(ttlioffttng ton Ved)111ev. - 	Recenfionen, (3ournatevite 
uttb 91otiien. 

   
  



16 	(sieref)icble, ZioaraVbien, s).1bifoloOie nub taltuttb00 Ned)t. 

II. 	1 8 6 3.  
Trofefjor Dr. Wiferanber .ainborf von Dr. 	. Steinberg. 	— 	Eabbneaer nob 

14arifacr.— die proteilantild'e Airttenseitung nub berortjdnitt im S'Itbentbuin II.— 
Zitivenjation von bee Stlovciger= Gbe unb 	aBciaerung her Uniniinbigen. — 3ur 
05efebidne ber Oerfiiimunpfeier von 13. allecfgler. — Q,ottbolb Salomon unb 05abrict 
alieffer. 	— 	23orlefungen fiber .;/ithentljunt , I—VI. 	— 	Tram 'letterer bebraifcber 
epradmelOrfantreit. — lteber ben erfien 23erd ber @enefi6 von Dr..Satob Wuerbacb — 
3iblifebe unb taInntbifebe TRickellen 1-3. — Ritimel Eadth. — Zer Sturm her 

Nett=Drtboboyie men Mannbeimer unb .tiortui. — aerncr: alecenflonen, Sournal: 
Nevtic unb Totiaen. 

III. 1 8 6 4 —1 8 6 5. 	' 
23oriefungen ither Subctitbutn, VII—XII. — Bur 03efcbicbte ber 9)2ctiforab. — 

Tin etficfdnit nitteIalter. — Orab.Znidtriften. — Dad aRofeisbilb in einem Slm. 
aogenfenfter. — Zae,  entbloOte .i)cutot. — Zie Edutten itn orient. — Zie Teibett 
lidnen lid'. — On Guriolunt. — Zad Wrbeit3verbot an ben acfttanen. — Munro 
Qlntrittorebe. — (flinty Got* fiber ba6 3Itc1 .ftenocb. — 53iibifti)=.f.wirifdy 	filaterten 
Don 91. *fmrictup. — 	.9.13as thin notb? — Zie eternbilber in .fliob, Stith. 38, von 
sProf. Stern. — Wlabctrdyn von Neb. R3riill. — Recent-town, Unntimu, With tBriefest, 
92otiaen u. f. w 

IV. 1 8 6 6. 
Samuel, Zavib 	ti',acitto. — .Q:libeffritifdy T?idceIten. — (riniterungen an cinen 

veraeffenen ed)riftfteller. — Q3erithrungen bee sZibef 'tub be4 .SubentbuntO mit bent 
claffikben Wttertbuot unb beffen Withleitifern. — Bur acaentviirtigen Vocie. — Dlethiltba 
nub'  ifre. — Wufeinanberfolae bee allifdpialg'sbutingen von Nab. Dr.Zob.(solin.— 
WIte Qrinnerungen. 	— 	Zee Zdniub afo bibettritifcbd .toilNmittcl. 	— 	Zer WO 
Zenjamin ben (Sliabu 23e6r. — Zie bebriiijd'en.f)attbidgif ten her TariferOibliotber.— 

f, Bit Salomon Maitnon'd (gittivicleittnithaeld'idne. 	— 3ur 03efdnebte ber bebriitidno 
Spradoviffenkbaft tinter ben 	.Suben. 	— 	19eiteree, fiber bie @3rabinfd'riften in bee 
Admin. — (sin eupercommentar SfaaF Sfraelro itt W. a ..E3 spentutemb:Ccommentar 
von Dr. 2. 	Itterbact). — atecenfioncii, Ihulcbau, 	Itt(i Zriefen, Noti6en u. I. w. 

*GiffenId)aftlicDe 	3eitici)rift 	fiir 	jiibild)e 	(Z.evfoctic, 	Su 
93erbinbunci mit einem 93ereine iiibiicher NefOrter, here Ogegeben Don 
Dr. 91braOant 03eiger. 	Orfter '.13anb. 	@r. 8. 	(VI. nub 976 S.) 
i3rantfurt a. 931. 1835,' 	(2 Zlir.) 	Qruhi5. 4.4M 	1 ZIOr. • 

* 	— Tiefelbe. anniter523anb. 	03r. 8. 	(TV. u. 608 S.) 	̀  yanifurt a.9)1. 
1836. 	(2 ZfOr.) 	(gruhi5. sPrei4 	 1 ZhIr. 

(Taub 3, 4 erictienen 	1837-38 in etuttgart 	nub 	Pub 	ganAlicb vergriffot; 
23b. 5, 1843-94, 	nob Zb. 6, .felt 1-3, 1847 flub Z3erlag 1)011 $3. leilt)lobn in 
(6rfitiberg.) 

Zuckerman]], Dr. 13., 	'Lieber talmudische Aliinzen 	und Ge- 
wi eh t e. 	Alit 2 Miinz-Vergleichungs-Tabellen. 	Gr. 4. 	(40 S. und 
1 Tab. in Fol.) 	Breslau 1862. 	 15 Sgr. 

— — 	Das jildische Maass-System find seine Beziehungen zum 
griechischen und rtimischen. 	Mit 4 Vergleichungs-Tabelleu. Lex.-8. 
(V1. u. 57 8. u. 4 Tab.) 	Breslau 1867. 	 20 Sgr. 
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Wiir fertiiche Ottegenljeitest in erijnie unb *itn# 

entpieVen wir* bic nad)fief)enben Oerfe von 

Zacob Wtettnb (Z*er an bet'  t eligiongd)uie bet Oregfauer ennappn. 
(53enteinbt). 

We ft f r 4n a e. 	Zriginor .153etegen'Mtt .@ebitt)te far eciAre unb 53aug. 
3weite Wuflage. 	8 	(9 Own.) Q3reMan 1866. @eryftet. 	10 Sgr. 

antigiit: 65 gleuinf)ro • (Dobid)te. — 51 eoburtotogo .0ebidile. — 15 Spokeitoq 
(*bid)te. — 10 sponerafmnbrdyrae. — 6 Bieber.  fur Stinberielle, — 19 	icber nub 
Oebeti fur (elegent)eiten • in ber ed)ide. 

ID r i g in at . sPo 1 te r ab en b . 6(1) erne. 	Son 	(aco6) 	(reunb) boss 
Zre1mi0. 	8, 	(108 (S.) 	Zredian 1864. 	@Oefiet. 	10 Sp. 

lltigitt: 	30 Totterabenbid)erae fiir 	eine Talon nub 8 grOfiere @aid* fiir 
niel)rere Terfonen. 

tBeibe Q3fidiet entrAffen nut Driginal43ebid)te, me* in onberen tanuniungcn 
nod) nidit entl)often flub. 

415,nrint.epief : 
S‘jantan ber pule 	ttbettfreffer. 	A5nmorif0 . fatirif*g Turitn: 

fpiet mit @erns in 5 %Um bon Jacob Sorely (1:veunb). 8. (64 6.) 
R3regfan 1862. 	030e1tet. 	 .. 	10 Sat. 

Za6 Dorpeignbe etterafoici Num wit nkln mit atO fety 1)ninoriflifdie 
e c t ft re; fonbern aud) Gana befonberd au Wuffiif)rungen in ber ga milie 

nnb groOcren TrivatoeicIfIfti)aften fiir ben Turint,Vibenb bcjtene entpieffien. 
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Zont 	.  
,111itili )nr ciiithmun bcr irraclitifdyn ).'itcratur 

1)aben wit fur Oredlau unb bie Trooina Edgefien bit tiatipt..Wgentur iibernommen unb 
laben Oierntit sum Wbonnetnent auf bit 

Stheiften bed breiae§nten ZaOrganged 
(1. JJai 1867 bid 1. Mai 1868) du: 

Zie Q3cbingungungen bfeibett attd) 	in ber 3llitinft biefeIben. 	Zer 	Zermin 	bur 
34fung be 	Q3etraged ift DOM 1. )Ylai bid 30. September. 	Zer Monnementoreid ift 
2 Oft. intik!), tooffir ber 91boultent ein qremplar alter in bem Iaufenben SntlititO,  
jal)re tom Snititut ljeraudgegebenen edgiften er4titt. 	%lite R3erpflid)tung au uniteren 
30tungen ober auf bad nadgle 53abr pnbet nid)t petit, tooljingegen4ad Monument 
in jebem 	Or erneucrt tverben muff. 

Za uon ben Gdgiften nid)t meljr (xemplare gebrudt werben , ate oor*r beftellt 
unb beactf)It ftnb, Foramen wir oft in bie Sage, bie nad) bem 30. September eingelynbett 
91bonnemente nid)t Indy cutOfftbren ober in bie au brudenbe mitalicberlifie attincI)tnctt au 
fiinnen. 	Oir bitten b4er de Oieftgett unb att4toktigen Monnenten unb 9.(genten 
tine Ore Q3eftellungen mogItd)ft acitig aufolumen IA taffen uub moat mit QIngabe ber 
Tamen ber 23efteller, bamit bic 9.1ttflage fur ben ntidgien 13. 3Organg beftimmt werben 
Ism, unb bie Qlbonnentett in bad MitglicberoeraciniP abgebrueft toerben. 

3ont 61116(11m 	al5rgang ber ed)riften (1. Mai 1866 bid 1. Mai 1867) cntpaltenb: 
Dr. Savietting, @efd)id)te ber 2uben in Tortugal. 	— Q3iblio tPer gricd). 
unb Om. &toren fiber Zubent1)tn. t$b. 2. — 300 Stitabo, gefd)id)ttid)cr 
91oman and bem 16. SaPrPunbert. — Dr. (9eiger, Zioan @dried — 

Num tvir nod) einige aretnplare a um %b o n n cm e n t 0.T r cif c DOR 2 Z1)1r. ablagen. 
23redlau, Mguit 1867. 

ZcOfetter'fcbe 3uc0Oattbfung 
(t). efutfd).) 

1 

$nlotto-Verpidoi0. 

Gent. 

ed)tlind)Cr " 	1-3 
Trebigten, Oebet,  nub qrbaunnadbiidyr 	3--7 
Oibef.eyegefe. 	.pebraige epradx unb Ltiteratur 	 , 	7-9 
Stibige @eicbid)te, Q3iograOictt, TE)ilofoor)ie unb talmubild)ed 9/ed)t 	. 	.  	10--16 

#elegenfyitd ,Zid)tungen fair ed)ute unb .f)attd   17 	, 

Zrud non •Oeintid) 2inInitr in Q:ivtilati. 
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