
B A N D . 6. life 1' ■------------------------ —

• ':ri- : ( r i T
1-in'e,i,rr“ ' S I  ,

G R U N D R I S S
V

Ufc.R

INDQ-ARISCHEN PH1L0L0GIE
UXD

a l t e r t u m s k u n d e

UNTER Ml l WIRKUNG VON

A BAiHKfrfcowoH. R. c , Bi i w a W ^ w *  M- J. Pom* ^  .

G S CsuHBON-l .VLCUTTA. A. H t l J I l M I  ' .  H. JA. M * * « * H ,  b  M ™ * * 1 « *
l l '  K l  RN-I v n i ' - .  K. K i 'iin'-MOnciikn, C. R - '

1 .n i i in .- l j iu  :-l * e, A. MACD0N.:u,ON,'0RK u .  M u u n , , ; ,, AS ,N, I • n s . .H > L-lU i .u . ,
1 RAW v I ommS. I. S. Sl't.Vl.l-.-CKONIN'ilN, M. A. Sll.-K 1 AHORR, c .  T hibaw

' .SI I..MIA1IM*, A. \ r s i - - n ,  NAR1B. MR K. SVl-.r-l.nNr.ON, M. W.Nl-KRNllV- 
OXI'OR P, 1 11. / U HAKl\F-li M I I.

i j .  -

HER AUSOKGf.DI'N . j **' ’j - >

r l y
Vf>N

G E O R G  BUE1 LER.

\ |■niSCIll.i I \ 1) SANSKRIT-S\ \ I \X

J S . 3 P E Y F . R .

\h<f\ - IIIOS^KN’ \M ^  r i/.l.G'lr I >5

S I K A S S l U  KG

VI- R I AG  v ) N K A .R  I- I R i ' I’ X l R

i#oG

i ■ ■ . , ■ •■ ■ ■ ■ •■ •■ •



1 1 1  <SL
1 dicsemWerk soil zum crsten Mnl tier The K n t;Hopudia ..f Imlo-Aryan Kesearch
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[Abgeschlossen und eingeliefert 
2S. December 1S95.]

.

V o r be m e r k u n g . Der Verfasser dieses Abrisses, welcher zum ersten Male 
die Hauptlinien der Syntax des Indischen, wie sie in der vedischen und der 
Sanskrit-Litteratur vorliegt, auf der Hohe der heutigen Forschung historisch 
darzustellen hat, ist sich wohl bewusst, dass auf diesem Felde der Indologie 
dem reichen Boden bis jetzt nur eine kleine Ernte abgewonnen ist. Von del 
einlieimischen Grammatik vernachlassigt und von europaischen Sanskritisten 
nur seit verhultnismassig kurzer Zeit stellenweise untersucht oder in ihrem 
ganzen Umfange studirt, ist die indische Syntax eigentlich nur in ihren ull- 
gemeinen und bleibenden Ziigen bekannt. Zu einer genaueren Kenntnis ihrer 
Entwicklung in historisghem Zusammenhang und mit richtiger Wiirdigung der 
in Betracht kommenden ortlichen und zeitlichen Momente mangelt es noch 
sehr an Vorarbeiten, namentlich Einzeluntersuchungen fur scharf abgegrenzte 
Perioden und Litteraturgattungen, welche die fiir die Lbsung der vielen Fragen 
unentbehrlichen Data beibrachten. Zwar ist liier fiir den Veda manches und 
gutes geleistet, doch die an sich dankenswerte Darstellung syntactischer Facta 
tragt dem historischen Gange vielleicht weniger Rechnung als vom Standpunkt 
der Indologie wiinschenswert Ware; das Epos, fiir die indische Sprachgeschichte 
von hervorragender Bedeutung, ‘ ist bis jetzt wenig erforscht; das Riesengebiet 
der classischen Litteratur harrt noch einer Behandlung, wo die verschiedenen 
Zeiten, Orte, Stilgattungen auseinander gehalten werclen. Bei dieser Sachlage 
scliieu es angemessen, nur summa sce/ui vestigia rerum und, wo gelegentlich 
reicheres Material zu Gebote stand, dieses mit Vorsicht zu benutzen. Uber- 
haupt gilt von der Syntax so ziemlich, was Asvalayana von den Heirats- 
brauchen sagt: atha khaluccavaea janagadudfiarmi gramadharmasca, wir thun, 
wie er, yat samd/ium tad vaksyaiticih.

»Vedisch« bedeutet hier, was es bei den Indern immer bedeutet und in 
Europa immer bedeuten sollte. Die hier behandelte »vedische Syntax« ist 
also die Syntax der Dialecte, in welchen die vedischen Schriften (die Sruti) 
abgefasst sind. Da aber inr Grossen und Ganzen der mantrische Teil etper 
weit iilteren Sprachperiode angehort als die durch viele Jahrhunderte davon 
getrennte und dem Sanskrit sprachlich naher stehende Litteratur der Br.\h- 
mana, Upanisad u. s. w., war es oft erforderlich, beide Teile auseinander zu >1 
balten. Wo das geschehen ist, bezeichliet M. die Mantra, B. die Brahniana.
Nur selten war geniigendes Material vorhanden, uni zwischen den Schicliten 
des Sanskrit zu unterscheiden; in solchen Palien wird mit »alterem Sanskrit« 
die Litteratur von Pfu.iini bis zu dem Zeitalter Kalidasas geineint. Pali uud

Indo-arischc Philologie. I. 6. 1
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Prakrit liege n ausserhalb des Rahmens dieses Abrisses, sind aber in beson- 
ders wichtigen Fallen vereinzelt herangezogen.

G e s a m t d a r s t e l lu n g  der vedischen Syntax: B. D elbruck, Altindische* Syntax 
=  dessen Svnt. Forsch. V , H alle 1888. —  der Sanskrit-Syntax: AKUNDORAM Uorooah,
Fligher Sanskrit Grammar, Calcutta 1879; V. S. A p t e , The Student’s Book to San
skrit Composition, Poona 18S1 (elementar); _T. S. Speyer, Sanskrit Syntax, Leiden 1886.

Mit AIS. wird auf D elbrCck’s Altindische, mit SSi auf des Verfassers 
Sanskrit-Syntax verwiesen. Die Ziffern zu AIS. bezeichnen die Seiten, zu 
SS. die Paragraphen.

Dieser Abriss besteht aus zwei Teilen: I. Satzteile, welclier die Verwen- 
dung der Wortformen, Wortarten und Wortgruppen behandelt, U. Satzbau.

I ■

I. SATZTEILE.
A. NOMEN.

Cap. I. Substantiv, A djectiv, A dverb.

I. Wahrend Nomen und Pronomen im Indischen einen merkbaren Unter- 
schied der Flexion aufweisen, werden die beiden Kategorien des Nomens, 
Substantiv und Adjectiv, in Declination, Composition, Derivation fast unter- 
schiedslos behandelt. Von alien idg. Sprachen hat vielleicht das Indische 
diesen Grundzug der proethnischen Sprache am treusten festgehalten. Dieser 
Umstand, fur das richtige Verstandnis indischer Spracherscheinungen gewiss nicht 
ohne Bedeutung, soli uns davon abhalten, die uns gelaufigen Differenzirungen 
des Adjectivs und Substantivs hier allzusehr gelten zu lassen. Die Grenze zwischen 
beiden ist viel weniger markirt als bei uns. Bekanntlich ist es im Veda, beson- 
ders in M., bei einer Reihe von coordinirten und denselben Gegenstand bezeich- 
nenden Nomina oft sehr schwierig festzustellen, was man als das Substantiv 
und welche als Epitheta zu betrachten Grund finden kiinnte. Sind doch gar 
yiele schwebender Natur, und werden doch noch, selbst im klassischen San
skrit, verhaltnismassig viele Adjective in gewissen Bedeutungen als Substantive 
verwendet, sehr oft mit vollem Verstandnis fiir die urspriingliche Bedeutung, 
wie wenn suhrd »Freund« und tapana »Sonne« heisst. Characteristisch tiir 
diese Zwitterstellung ist die Freiheit in zusammengesetzten Eigennamen von 
durchsichtiger Bildung Teile der Zusammensetzung mit Synonymen umzu- 
wechseln.

Der blg.uptunterschied zwischen beiden Classen liegt in der Motionsfahig- 
keit (Ein-, resp. Dreigeschlechtigkeit) und den Vergleichungsstufen. Doch 
fehlt es nicht an Substantiven mit Comparation {120), und es giebt im Indi
schen ausserordentlich viele substantiva mobilia (5 ). Audi sind die Peminin- 
suffixe fUr Substantive und Adjective dieselben. D eebrCck’s Behauptung (Verg.
S. 402), dass das z-Suffix urspriinglich substantivisch war, widersetzen sich die 
Feminina der Partic. auf -ant, -vSnis, der Comparat. auf -ydt/is u. d., uralte 
idg. Bildungen.

2. In diesem Zusammenhang ist zu betonen, dass das Indische keinen 
eigentlichen Artikel besitzt, obgleicli sowohl fiir den bestimmten Artikel als den 
unbestimmten Anscitze vorhanden sind (134, 142, 272). So ist die Substanti- 
virung der Adjective auch mit genereller Bedeutung unbeschriinkt. Mahan i

i I >j:u .i;i;ck  nennt r>Altindischa, was Vedisch heis.sen sollte, und «.Vedisch« die 
Sprache der RV- und AV-Sarnhiias. Besser ist es, den Naraen »Altindisch« als Gesamt- 
n a men fur die Hochsprache —  also Vedisch und Sanskrit zusauimen anz-uwendenj \\ic 
eb z. B. W ackkrnac.i l in seiner ))Allindi6che(n) Giammatik« thut.
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»gross« kann auch »ein Grosser«, »der Grosse« bedeuten, und wie jedes 
andre Substantiv sowolil ein Genus oder Species als ein Individuum benennen.
Dies gilt fiir alle Adjective und adjectivisch verwendete Participien. TS. i, 3, 2, 3 

yathd vatndm vdsu vividano giihati tadrg evd tat —  utarrsp 0 Or^aopuv eu- 
ptbv xpujrtsi (au~6v), outco;. Wie lat. »multa, fausta« sagt man bahilni, bha
lt rani substant. plur., wie »multum, dulce« ba/iit, svadu substant. sing. — • Auch 
kommt es, wenigstens im Sanskrit (nur in aus buddhistischen Quellen geflosse- 
nen Schriften?), vereinzelt vor, dass das Neutrum eines Adjectivs als Abstrac- 
tum verwendet wird, wie slaghyam »Lobenswurdigkeit« Pane. I, 374, suci 
»Reinheit« Jtkm. 128, 3, sthiram [ =  sthairyam\ Sukas. 23, 10. Verwendung 
als Collectiv z. B. palitam  »graue Haaretc

Substantivirte Adjective kbnnen auch Teile von Zusammensetzungen 
sein. Hit. Ill, n  hinaseva na kartavya kartattyo mahaddsrayah =  kinandm  
j. n. k. k. m ahatsv dsraya/i.

Anm. Unter den besondren Wegen, auf welchen Adjective zu Substantiven 
warden kbnnen, hebe ich hervor a) die Ellipse, wie bei lllak  nkaltes — u, sltosntik 
nlatuvarmes VVasseru, dasaml »die zehnte Altersstufea [sc. j, priici [sc. rf'.’Xj, in 
B. iyam odiese (Erde)«, s. AIS. S f . ; b) die Specialisirung wie bei madhu, tanuh und 
tanuh, guruh. D iesc Erscheimmgen gehoren mehr in das Gebiet der Lexicologie 
als der Syntax.

3. Das Indische hat keine eigenen adverbialen Endungen, welche, wie gr
ot;, fr. ment, jedes Adjectiv zu einem Adverb umzuwandeln im Stande sind.
Vielmehr geniigt es, das betreffende Adjectiv im Accus. Sing, des Neuth-ums 
zu setzen. Es besteht eine unbeschrankte Freiheit, diesen Casus jedes Adjec
tivs, es sei einfach oder zusammengesetzt, Nomen oder Pronomen, Posjtiv 
oder Comparat. und Superb, als verbale Bestimmung {kriyavisesana) flmgiren 
zu lassen. •—  Ausserdem ist die adverbiale Verwendung nominaler Formen 
sehr haufig, da die obliquen Casus, vereinzelt sclbst im Plural, oft ganz den 
Character eines Adverbs zeigen, s. 29 , 60 , 79 . In gewissen Bedeutangen 
giebt es freilich rein adverbiale Suffixe, welche an jedes Noinin antreten 
konnen: -vat (118) und -tas, letzteres vielleicht besser mit den Casus-Suflixen 
gleichzustellen (60  fg.); ferner -s'as, -dhd, -sat u. a. mit beschriinkter. Ge- 
brauchssphare, s. WhG. 1104— 17. Verbalen Ursprungs sind nur wedge, 
wie svasti.

Anm. fiber Adjective im IfuUschcn, wo wir vielmehr Adverbicn ztt brnucln A 
gewohnt sind, s. 100.

C ap. II. Genus, N umkri/s.

4. Die Lehre des grannnatischen G e sch le ch ts  der Substantive, ge- 
hort in die Morpbologie und Semasiologie. Hier genttge dieses wenige. Nach 
der Bedeutung sind m an nlich  die Namen der Lander (10d), Buume, Berge,
Meere Wolken. des Himmels, des Opfers, w e ib lich  die der FlUsse, Bflanzen,
Stadte* der Erde, des Blitzes; sac hi ich die der Metalle, Friichte, Blumen,
Kleider des W afers. Doch giebt es vide Ausnaiimon. —  Bisweilen ist das 
Geschlecht sclnvankend, es giebt z. B. eine Reihe von Stlimmen auf -a, welche 
sowolil mannlich als sachlich sein kbnnen, neben den nom.na actionis auf 
-ana (n.) existiren solche auf -and, u. it. Fume l,ei,piele von mascul. Sing, 
mit neutr. Plural im Veda s. Verg. S. 124. - 7  I™ Laute der Zeit hat s.ch 
das grammatische Geschlecht mitunter verschoben. So 1st Hndhu m \L £ tmd 
m., spater nur f.: bei div ist im Veda das Masc. vorherrschend. m der klass.
Sprache ist es immer ein F6m.; grha in der altesten Zeit ein Masc., ist 
im Sanskrit neutr., nur im Plural halt sich g> hah neben clem viel haufigeren. 
grhdni, s. z. B. Mhbh. i, 146, 6 und 7.

1*
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Bei einigen Personennamen steht aus zum Teil nahe liegenden, teils ver- 

borgenen Griinden, das grammatische Geschlecht im Widerspruch mit dem 
natiirlichen, wie 7?iitram (n.) »Freund« und kalatram (n.) »Eheweib«, dardh 
(m.), antahpuram (n.) in der Bed. »Frauenzimmer«, daivatam »Gottheit« u. s. w.

Litteratur: O. Franke, D ie indischen Genuslehren, Anandoram B orooah S i — 52.

5. Die meisten Personen- oder Tiernamen besitzen besondere, durch die 
Feminin-Suffixe gebildete Formen zur Bezeichnung des weibl. Geschlechts; 
vereinzelt giebt es ganz verschiedene Worter fur diesen Zweck, wie vasa ved.
»Kuh«, nachved. »Elephantenweibchen«. Auch Composita mit -stri »femi- 
na« oder synon. Wortern werden dazu gebraucht, s. A n and. Bor. § 103.
Mhbh. 8, 45, 23 malam prthivya JBdhikah strinSni Madrastriyo malam. So 
schon in RV. 8, 33, 19 stri h i brahma babhuvitha =  »denn du bist eine 
Brahmanin«.

6. Das Geschlecht der Adjectiva richtet sich selbstverstandlich nach dem 
der Substantive, auf welche sie sich beziehen. Jede Geschlechtsbezeichnung 
fehlt bei den Cardinalzahlen von 5 bis 19, bei kati und yati, bei den Pro- 
nomina der 1. und 2. Person und, was relativ selten vorkommt, bei als Sub
stantive verwendeten Indeclinabilien. In grammatischen Schriften werden die 
verschiedenen Wurzeln, Suffixe, Zusammensetzungen gewohnlich als Masculina 
behandelt, weil die Worter dhatu, pratyaya, samasa masc. sind.

7. Die drei im Nomen und Yerbum durch die Flexion scharf getrennten 
N um eri werden im Gebrauch sorgfaltig auseinander gehalten. Also ist der 
D u al der einzig richtige Ausdruck fur die Zweizahl, und im Gegensatz zu 
den Volkssprachen, welche diesen Numerus friili verloren, wird weder in den 
vedischen Sprachperioden noch im class. Sanskrit die Pluralform zur Bezeich
nung der Zweiheit angevvandt1. Etwaige Verstosse diirften als Kriterium 
mangelhafter Beherrschung des Sanskrit gelten.

8. Nach Whitney (G. § 265) wird der b lo s se  Dual (ohne das Zahlwort 
fur »zwei«) nur verwendet, wo die Zweiheit der in Rede stehenden Gegenstande 
selbstverstandlich ist, D elbrOck (AIS. 96, Verg. S. 132 ff.) beschrankt ihn 
selbst auf die bekannte Einheit zweier sich ergiinzender Dinge. Diese Ansicht 
kann ich nicht teilen. Obgleich erstens, wie natiirlich, in der grossen Mehr- 
zahl der Falle der Dual zwei .bekannte Dinge zu bezeichnen nicht umhin 
kann, und zweitens das Zahlwort dvau sehr haufig im Sanskrit wie im Veda 
nebenbei ausgedriickt wird, so ist es in alien Sprachperioden doch zulassig, 
den blossen Dual ohne weiteres auch zur Bezeichnung zweier weder vorher 
genannter noch bekannter Dinge zu gebrauchen. Vedische Beispiele: RV.
10, 62, 10; 10, 114, 1; MS. 1, 6, 5 (parndbhyam); SB. 11, 6, 1, 7, alle 
AIS. 101, Sanskrit: Manu 8, 367 abhisahya tu yah kanydm kuryad darpena 
mdnavah \ tasyasu kartye ahgulyau, nl. »zwei (beliebige) Finger«, Mhbh. 1,
160, 6, Pane. II (31, 7). Auch bei dem Dual ernes Dvandva ist die Ilinzu- 
fiigung oder Nichthinzufiigung des Zahlworts nicht an die Bekanntheit oder 
Nichtbekanntheit der zwei in Rede stehenden Dinge gebunden. Die Anwesen- 
heit oder Abwesenheit des Wortes dvau beim Dual ist auf ahnliche Weise wie 
die des Pronomens a ham bei der 1 S. des Verbum finitum zu beurteilen.

Anm. D er Dual hat bisweilen eine distributive Bedeutung, wie wenn er von
autara, mad/iya u. a. abhiingt, und in Fallen w ie RV. 7> l ° 4, 12 e‘uaf  ca vacasi
pasfn-dhate und TS. I, 8, l8  vhsasi nejtapotrbhydm »z\vei Gcw andcr, eins fiir jedenu u. a.

1 Uber einige un/.weifelhafte Falle in Kkmantras s. AIS. 102 {., cinige im Epos 
SS. 26 X. und H oltzmann zil W liG. 265; vgl. auch Xilakantha zu R. l,  25, 22 und R. 1,
70, 12 atmajaih. Der falsche Plural in KatbSs. 33, 42 in B rockhaus’ Ausgabe ist in D ur- 
GAERASADAS F.dition bericlitigt (vidahth statt hi tliduh).
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9. Bei gewissen typischen Wortern bezeichnet der Dual des fiihrenden 
Gliedes ein Paar zusammengehorige ungleiche Dinge. So im Veda Mitra.
(Mitra u. Varuna), dyava, afraid, drsadau ( =  drsad +  upald), s. AIS. 9S.
In der nachvedischen Sprache beschrankt sich diese Brachylogie auf die Bezeich- 
nung zweier Personen verschiedenen Geschlechts durch den Dual des Masc. 
in typischen Ausdrilcken, wie pitarau, svasurau, bhrdtarau (wenn =  »Bruder 
und Schwester«), oder bei Gotranamen eines alteren und jiingeren Namens- 
genossen (P. 1, 2, 65). Kir. 5, 40 kathayati Sivayoh [»des Siva und der 
Parvatl«] saflrayogam. Im RV. auch matara =  das Elternpaar »Himmel 
und Erde«.

10. Zum S in gu lar  und P lu ra l ist Folgendes zu bemerken:
a) Es giebt manche Singularia und Pluralia tantum, von denen einige 

nur innerhalb gewisser zeitlicher Grenzen sich finden, wie wenn Partini gfivah 
nur als plur. tant. zu kennen scheint, wahrend grTvd sing, in der Sanskrit- 
litteratur, klomanah alt, kloma (n. s.) jiingere Form.

b) Einige Collectiva nehmen im Sanskrit beliebig, pluralische Endungen 
an, wie lofrdfr, janah, prajah =  lokak, janah, prajd, Sak. II (45, 8) antafr- 

purebhyah »den Frauenzimmern«, Hit. 80, 7 sarvajagatdm, Jtkm. 95, n  apa- 
tydndm. Wahrscheinlich wird sich ahnliches im Veda finden, zu urteilen nacli 
dem analogen Dual RV. 10, 17, 2 dvii mithunCt. —  Andrerseits giebt es 
manchmal Beispiele collectivisch gebrauchter Singulare von Nicht-Collectiven, 
wie RV. 10, 119, 1 gdm as'vam satiny dm iti, ib. 7, 18, 22 dvLJate goh, TS.
S, 1, 2, 3 bahur val bhavato bhr&trvyafr.-, R. 1, 13, 9 istaka bahusahasri. Vgl.
AIS. 96; Schmidt, Pluralbild. 283.

c) In allgemeinen Aussagen wird, wie Panini lehrt und die ganze 
Litteratur bestatigt, Singul. oder Plur. unterschiedslos gtbraucht: brdhmanah 
pujyah oder brdfrtriand.fr pujyah.

d) Lander und Gegenden werden durch den Plural des ‘ VolksiiamenS 
bezeichnet: Ahgdfr, Ka/ihgdfr, JPancala ramamyah (Kas. zu P. 1, 2, 52), das 
ganze Geschlecht kann mit dem Plural des Stammvaters benannt werden:
Gotamd.fr, Kanvafr, Raghavdfr, Janakafr, s. P. 2, 4, 62— 70, AIS. 102.

e) Der Plural von Abstracta ist gar nicht selten. Beispiele AIS.
1 o 1, SS. 21.

f) Im Sanskrit ist man gewuhnt, den P lu ral d er ersten  P erson
auch zur Bezeichnung des Singulars oder Duals1 zu venvenden. Dieser oft 
und zu alien Zeiten gebrauchte Plural ist an keinen besonderen Stil gebumlen, 
und sehr allgemein. Beispiele SS. 25. Was das Ved letrifft, sak er
nach D elbrOck in M. nicht naclnveisbar sein, wohl in B., s. AIS. 204; vgl. 
jedoch RV. 5, 4i 10 *n -AIS. 561.

g) Der Plural der 2. Person wird nachvedisch —  auch nachpanineisch 
-i- gleichfalls von einern (oder zweien1) gebraucht, doch nur urn grossen 
Respect auszudrilcken, wie R. i, 7 16 arfratha * arfrasi (bchol. pujdyam 
babuvacanam), Sak. V  (10S, 8) sagt Sn'igarava zu Dusyanta srutam bhavadbhir 
adharottaram, s. SS. 24- —  Wenn vein ehrwiirdigen Personen die Rede ist, 
ist der Plural des Vlirdigkeitnamens ein Zeichen der F.hrfurcht, wie guravaii. 
matarafr. dedrydfr, Sak. II (43 . I2) '•'"<> preritafr, »hat vielleicht -die )/
Frau Mutter Sie geschickt?® Demselben Zwecke dient die Umsohreibung 
mit -pdddh.

» ) I
1 Jtkm. XXII, 45 bietet einen Belcg fur 1 P. pi. anstatt des Duals, Mhbh. 8, 50, 8 

einen ahnlichen fur die 2. Person. ,

1 I
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C ap. III. C asusleh re.

11. Die Casusbeziehungen werden durch die acht oder, wenn man mit 
den Hindugrammatikern den Vocativ nicht besonders zahlt, richtiger sieben 
C asu s bezeichnet. Doch bedient man sich auch vielfach der sogenannten 
Prapositionen oder sonstiger C a su su m sch re ib u n g. Aueh die grosse Freiheit 
des Zusammensetzens wurde schon friih demselben Zwecke dienstbar gemacht.

12. Die altererbten Casus haben sich in der gepflegten Sprache der 
Gebildeten unter dem Schutze der Grammatik auch syntactisch im Ganzen 
ungeschmalert erhalten, wahrend sie in den Volkssprachen der Zersetzung 
ausgesetzt waren und sich im Daufe der Zeit vielfach geandert und regenerirt 
haben. Den schwachen Symptomen einer anfangenden Zerstorung des alten 
Baus, welche sich vereinzelt in der alteren Sprache zeigen, ist die strenge 
Schulung des Sanskrit schon friih erfolgreich entgegengetreten.

Hierzu recline ich die in M. bisweilen liervortrctende Tendenz die Cardinal- 
zahlen von »5<t an aufwarts als Indeclinabilia zu bebandeln (WhG. 48b c) mit gelegent- 
licher Verivechslung des Nom. und Acc., wie AB. 3, 48, 9; 7, 2, 7; das Zusamraen- 
fallen von G DAbl. Sing, der Fem. auf -a und -1 in den Brahmaija; vielleicht auch 
das Schwanken des syntactischen W ertes der Dualendungen -bhyam und -os. Doch 
ist letzteres mit grosserer W ahrscheinlichkeit als Residuum aus einer alteren Sprach- 
schicht anzusehen, insofern es wahrscheinlich ist, dass die Functionen der betreffen- 
den und in der Umgangssprache nicht gerade haufigen Suffixc sich in der vor- 
panineischen Zeit noch nicht vollstiindig differenzirt haben diirften. L anman 343,
344, 361, 392, 474 verzeichnct die RV.-Belegstellen von -bhyam mit locat. und -os 
mit abl. Bedeutung. Aus der spateren Sprache mag z. B. auf Manu 4, 33 yajyiinte- 
vasinoh mit abl. Bedeutung (vgl. Kull. zu der St.) und wahrscheinlich auch Kathtts.
49, 71 katham yudhyamahc dvayoh ( =  dvabhyam Instr.) gewiesen werden.

Der periphrastische Ausdruck mittels Prapositionen ist schon sehr alt.
Die Verwendnng uneigentlicher Prapositionen und der mannigfachen nominalen 
und verbalen Hilfsworter zur Bezeichnung der Casusbeziehungen wuchs mit 
der Zeit an Haufigkeit und Verschiedenheit. Auch die Frequenz und Freiheit 
der Zusammensetzung hat sich in der nachvedischen Periode allmahlich aus- 
gedehnt bis zu der Fiille des Reichtums, welche sicli in der Kunstlitteratur 
der classischen Sprache zeigt.

I. BLOSSE CASUS.
L i t t e r a t u r  fur das Vedische, richtiger nur fur M.: D elbruCK, Ablativ Localis 

Instrumentalis 1867; G af.dlcke, D er Accusativ im Veda (Breslau 1,880); WENZEL,
( tier den Instrumentalis im R igveda (Tubingen 1S79); D e lbr u ck , Uber den idg., 
speziell ved. D ativ, K Z. 18, 81 ff.; SlECKE, B ber den Ablativ im Rigveda, K SB. 8,
377 ff.; SlECKE, D e genetivi in lingua Sanscritica, imprimis Vedica usu (Berolini 18694 
—  fiir Panini’s Casuslehre: IJBBICB, BB. X, 205— 234i XI, 273 —  SG-

13. Der N ominativ (pralhamd) ist selbstredend der Casus des Satzsub- 
jects, das in der passivischen Construction mit dem Object der Handlung 
identisch ist, deren Subject durch den Instrum, bezeichnet wird: katam Ztaromt 
=  may a katah kriyate.

Auch das Satzpradicat, insoweit es nominal ist und das nlimliche Ding 
wie das Subject benennt, steht im Nom. Uber den doppelten Nom. s. 99 .

14. Ferner wird das Wort an sich als Bezeichnung des betreftenden 
Dinges durch den Nom., nicht durch den Wortstamm ausgedruckt. Darum 
wird dieser Casus (mit iti) sehr gern priidicativ verwendet. Kum. 5, 28 
vadanty Aparneti ca tarn. Schon im RV., z. B. 9, 114, 1 tim  dhuh suprajd 
it i1. Selbst die Grammaliker stellen ilfre algebraischen Benennpugen gram- 
matischer Formen an sich im Nom. auf.

i D en blossen Stamm in dieser Bedeutung weiss G audicke nur mit einem Beispiele 
zu belegen. V gl. I .anman 340.
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15. Die Function des V ocativs, der im Dual und Plur. nie, im Sing, 
gewohnlicli sich formell vom Noni. unterscheidet, bedarf kemer Eikliirung. 
bass er von Neutris nur selten (wie L anman aus RV. und A \ . nachweist; 
vorkommt, ist naturlich, da der Voc. eines Neutrums gemeiniglich die Personifi
cation eines leblosen Gegenstandes bedingt.

In M. werden zwei durch ca zu verbindcnde Voc. vennieden; das mit ca ver-
bundene tritt in den Nom., entweder folgend (RV. I, 2, 5) oder vorangehend lib. 4,
50, id); s. Ben fev , A bhG G . 17, 31 ff.; JA O S. 11, 66; AIS. 105.

16. Der A ccusativ {dvitTya) ist a) Wohincasus, b) Objectscasus, c) Casus 
der ununterbrochenen Dauer und wird d-j adverbial verwendet. .. Alle diese 
Functionen, deren genetischen Zusammenhang G a e d i c k e  zu bestimmen ver-, 
sucht, waren schon proethnisch.

17. a) Als Wohincasus bezeichnet der Acc. das Ziel einer Bewegung,, 
sei es Person oder Sache, concretes oder abstractes, in eigentlicher oder 
iibertr. Bedeutung: svagrham gatah; prajd Varunam agacchan; ay am prakar- 
sam gatah; sarvam dyur eti. —  Im Passiv bleibt dieser Acc., doch kommt 
auch der Nom. vor, namentlich bei gam, s. SS. 41, AIS. 105. ■

18. b) Der Objectsaccusativ, fiber dessen Beriihrung mit dem des Zieles
s SS 10, hat im lndischen denselben Character wie in andren idg. Sprachen: 
j Er tritt zu den transitiven Verben, deren Transitivitiit selbstredend mcht 
imnier in jedem besondren Falle von den entsprechenden Verben der Sprache, 
in welche man sie iibersetzt, geteilt wird. 2. Gar viele Intransitive werden 
durch die Verbindung mit sogenannten Priipositionen, wie ati, ad/11, abJu, anu, 
upa, prati, transitiv, SS. 43 - 3- Manches Transitivum wird auch absolut_ ye-
braucht, wie SB. 1 1 ,8 , 4, 2 samgrahitar, y u h g d h i me, sydntsyami s. -Mb. 8, 
173 ff. 4. Es fehlt nicht an Fallen sogenannter Pragnanz, wie RV. 7, 58, 3 

gato ’dhvd »ein eingetretener Weg«, TS. 2, 2, 6, 1 das mad vd ayatanad del'd 
dsuran ajayan. 5.' Einige Verba zeigen Doppelconstruction in der Art des 
lat. »munus mihi donat« =  »munere me donat«, wie bhaj, ksip hip. So 
steht MS. 3, 3, 5 bei arpayati Acc. und Instr. (dsmdnam eva ksudha/payati) 
anstatt des gewohnlichen Dat. (Loc.) und Acc. Parask. 2, 2, 7 en ti.it uc e 
Typen in einem Satze ycriendrdya JBrhaspatir vasah paryadadhad atnrtam

' tena tva paridadhdmi. Vgl. SS. 45.
Anm. D as Object von y a j ist die Goltheit, nicht die Opfergabe, v G G u  im

Instr. steht; bei hit dagegen ist die Spende Acc. Vedisch 1st bei
Instrum. gestattet (P. 2, 3, 3), vgl. Lii.Btcn BH. XI, 279.

10 Es giebt verschiedene Arten Doppelaccusative bei einem \ erbum. 
Zunachst kann eiii das Object bestimmendes pradicatives Attribut die Bedeq|mg 
des \%bums vervollstandigen, s. 96  IV, 98 . Dann kann zu A erben des 
w u T eitens (wie nt, vah) der Objectsacc. nut dem des Zieles zugleich
Fuhrens und . b V erba, welche mit zwei verschiedenen Objecten
V° ri w h e T  Zeh construirt werden dfirfen. Viertens kommt bisweilen das so- 
re n fn n S  o v ^ «  S ’ ^  *«l x« xi vor. Hicr haben w,r nur die

dlltte2on Z ^ t f ^ c h Ukpnnen^in den Acc. treten, a) zu gewisseti

Classen von, \  ê eIJ Sprechens(besonders w , p r c h ,

y d c ; i ^ X d p ^ h -  » * ,  « * ,  v a d ), f ^  d u h , ^  ^ d a y a t i  n tid  
einige des Wegnehmens und R aubens weiden nut Acc. der bache und Acc. 
der Person construct. Dieser utalte, im Grunde proethn. Doppefcaccusativ ist 1

1 D er Form  nach ist adhydpayati cin Causat., doch nicht zu adhi;, wie die Gramma- 
tiker lehren, sondern zu dem bedeutungsgleichen adhi-ap.

> I
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dem Sanskrit; wie dem Veda, gelaufig. Er ist aber nicht die ausschliessliche 
Constmction der betreffenden Verba, da auch manche andre zulassig ist, wie 
bei den Verben des Sprechens die Person durch den Dativ und dessen Sub
stitute (Gen., prati u. s. w.), bei denen des Bittens und Fragens durch abla- 
tivischen Ausdruck bezeichnet werden kann, und die Sache bei den Verben des 
Unterweisens im Locativ, bei denen des Fragens mitunter jm Instrum, (z. B. R. i,
75, 14 f.) steht. Am regelmassigsten findet sich dieser Doppelacc. bei prch, 
amtsas, adhyapayati. Bei gewissen A^erben der genannten Categorien scheint 
er nie vorzukommen, wie kathayati, vedayati, siksayati und a-dis. Beispiele 
des Doppelacc. Gaedicke 265 ft'., SS. 46.

Amn. K r  mit zwei Acc. nur im RV., wie I, 185, 8 devan va ydd cakrma kac 
cid agah. Nach D elisruck fehlt der Doppelacc. bei Verben des Sprechens in B., 
vgj. L iebich BB. XI, 275.

21. |3) Mit den C a u sa tiv en  verhalt es sich folgendermassen. Ist ihr 
Primitivum transitiv, so verbleibt dieses Object dem Causat. und steht im Acc.
Das Subject aber des Primitivums, das ist also derjenige, der zu der im Cau- 
sativ enthaltenen Handlung veranlasst wird, steht entweder im Acc. oder im 
Instrum. Im Acc. bei alien Causativen von Intransitiva, wie Devadattam 
svapayati. Bei den Causativen von Transitiven ist auf den Sinn der Aussage 
zu achten. Wenn die Bedeutung des Causativs den Zweck hat hervorzuheben, 
dass jemand zu der Handlung veranlasst wird, so wird diese Person durch 
den Acc. bezeichnet, und hat man also zwei Objectsacc., wie SB. 14, 4, 3, 4 
tdsmat kum ardm  jd ta m  g krtd m  vaivfi.gre pratilehayanti stdnam  vfinu- 
dhdpayanti, Mhbh. 1, 75, 28 s a ...r s in  karam  adapayat. Wenn die Person 
dagegen vielmehr als Werkzeug betont werden soli, ist der Instrum, geboten, 
wie MS. 2, 5, 6 Prajfipatih prajfi)} . . . .  Varunenagrahayat, Manu 8, 371 
(dm ivabhiii khadayed raja. Vgl. SS. 49, AIS. 224 ft

Der Doppelacc. bei Causativen scheint in RV. ausserst selten, Acc. +
Instr. gar- nicht vorzuliegen.

Anm. Die einheimischen Grammaliker lehren den Gebrauch des Acc. Oder 
Instrum, anders. Panini schreibt doppelten Acc. vor bei den Causativen der Verba 
sentiendi und declarandi, des Essens und des Gehens, A cc. Oder Instr. bei hr und 
kr, Instr. bei den iibrigen. D ig Commentatoren machen hier noch manche Ein- 
schrankung und geben Ausnahmen an. V gl. F. I, 4, 52 mit den Auslegern und 
SS. 49>

22. In der passivischen Construction des Doppelobjects wird einer von
den zwei in 20 und 21 erwahnten Accus. zum Nomin., nl. der Acc. der 
Person, resp. des zur Handlung Veranlassten, der andre bleibt auch im Pas- 
sivum. Als iiltestes Beispiel finde ich RV. 9, 74, 4 bei G aedicke 267. Doch 
scheint dieser passivische Typus aus der alteren Sprache sparlich belegt zu 
sein. Im Sanskrit er nichts weniger als selten. R. 2, 97, 15 na hi te 
nisfkur.r, • 1 rato ndpriyam vacah; Kir. 5, 30 devdsurair amrtam

■ d’irrJ/iir ■ 1 , ■ . Mudr. V  (207) paridMpita/f kumarcnabharandtii vayam.
Vgl. SS. 4b und 50.

23. Der Acc. des Ganzen verbunden mit dem des Teiles findet sich 
vereinzelt. AV. 5, 8, 9 dirain an Indra Vrtrahann ugrd in d r m an i  vidhya 
(Gaedicke 268), R. x, 65, 3 kdsihabhutam m ahdinunim  . . . krod/io nan- 
taram  avisat, Jtkm. XXIV, 32 dad evdtra tnanah ksinoti mam.

24. Der Acc. des In h alts  findet sich bfters in alien Sprachperioden, 
sowohl der etymologische, wie varam vrnisva, vaham varsati [dwa/i), tapas 
tapatc, bhikseta bhiksam (Manu 2, 50), vgl. R. 2, 64, 26, wie der bedeutungs- 
gleiche, ad/ivanam eii, vratam carati, djim dhdvdti. SS. 44.

In cinigen Wendttngen rtrcift dieser Acc. an die Friignanz (18, 4), wie RV. 9,
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Ss, 4, MS. I, 6, 5, y l  vavaspatayah . . . phalam bhuyistham paeyanie, s. Pat. H, 69; 
von Sch rSd er , ZDM G. X X X III, 199. —  X och gehort hierzu der A cc. der von 
P. 3, 3, I lo  gelehrten ICrts, wie kani karim akarfth, sarvdm ganikam ajTganam.

25. Die mit Objectsaccus. construirten V e r b a ln o m in a  beschranken sich 
nicht auf die, welche die Grammatik zum Verbalsystem zu rechnen gewohnt ist, 
Participien, Infinitive u. s. w. In der alteren Sprache werden gar viele von 
Transitivis gebildeten Verbalia mit Acc. verbunden, s. WhG. 247. A us RA’ . 
eiebt G aedicke 184 ff. Belege von a) AVurzelnomina, b) AVurzelcomparativen 
oder -superlativen, wie ndbhas tdriyiVn (5, 41, 12), c) Barytona auf -tr (wo 
mitunter auch Gen. statt Acc.), d) Stammen auf -a, -i, -u, -nu, -isnu, -m.
Im AV. findet sich mam kamena »aus L iebe'zu mir«. DelbrOck. AIS. 181 fg. 
hebt aus B. die Verbalia auf -in1 und besonders die auf -uka hervor. •—
Das Sanskrit hat diesen Acc. nicht aufgegeben. Er ist dort zu verzeichnen 
bei a) den Participialadject. auf -u von Desiderativwurzeln, welche ja ganz 
wie Participien verwendet werden: Manu 1 , 8 sisrksur vividhah prajd/i, b) den 
Barytona auf -tr (SS. 53): Vikr. V  (157, 3) dtmano vadham a/iarta, c) eini- 
o-en auf -isnu z. B. Mhbh. 1 ,17 9 , 17 ksatriyan kopayisnubhiti —  »von den den 
Ks. ziirnenden Leuten«, d) denen auf -aka mit Futurbedeutung, vgl. Kas. zu 
P. 2, 3, 70 2, e) vereinzelten nomina actionis auf -ana, wie Nala 7, 9. Doch 
auch von denen auf -in und -uka mag sich aus der Sanskritlitteratur die Con
struction belegen lassen, wie nach P. in der Redensart s'atam day, u. a., R. 1,
6, 19 bei upacarin und Sisup. 15, 59 bei abJiildsukaA I11 SS. 52, R. 3 ver- 
zeichnete ich epische Belege des Acc. bei jighisaya, und praticikirsaya. Auch 
arha »wert« wird mit Acc. construirt, nicht nur im Epos (SS. 52, R. 3), son- 
dem auch sonst im alteren Sanskrit, wie Manu 9, 144, Buddhac. 10, 24; vgl. 7 0 a.

26. In Fallen, wie Damayantim anuvratab, Ayodhyam unmukhah u. a., 
geht der Acc. von der Prapos. aus, wie ia auch in B. Adjective wie anvanc 
(AB. 3, 37, 1; 7, 18, 3), pratiprati »gewachsen« (in SB.), abhika (im Ka- 
thaka, vgl. von Schroeder ZDMG. XLIX, 164) den Acc. zu sich nehmen; 
letzteres ist mit Acc. auch im Sanskrit belegt.

2 7. Als Casus der ununterbfochenen Dauer bezeichnet der Accusativ 
Raumerstreckung und Zeitdauer. Der A c c . d es R au m e s ist nicht hiiufig.
Beispiele: RV. 2, 16, 3, Mhbh. 1, 153, 40; sprichwortlich Mhbh. 1, 82. 14 
rupatn ca tc na pasydmi sucyagram  api (»nicht so viel als eine Nadelspitze«) 
ninditam. —  Zur Angabe des Maasses, wie R. 1, 5, 7 ayatd d a ta  ca dve 
ca y o ja n a n i mabdpuri s'rlmati tr ln i visit,-nd wird der Acc. selten verwendet, 
da der Bahuvrlhi hier die gebrlluchlichere Ausdrucksweise ist. A gl. G aedicke 84.

28. Der A c c . d er  Z e itd a u e r  ist, wie in alien idg. Sprachen, im In* 
dischen" iederzeit sehr ublich. Er steht auf die Frage »wie Iange?«, s. G> k- 

i 7 " f  SS 54A —  Doch kann in alien Sprachperioden, besonders in
den alteren ’ der Zeitaccus. auch das »\Vann?« zum Ausdruck bringen, haupt- 
sachlich bei Zeitabschnitten, wie yam (tarn) ratrim , tad abate ahar-abab, 
s SB 1 8 1 4 AB. 3, i 5, 1; R- 2> 69, D Marnj, 3, 274. Dagegen ist 
Rathas a s ’ 120 \hain . . .  viddbah iuldyam trtiyam divas am =  uun diem 
C T m  &  M *»s sum, «ta ccht.r Acc. im  Dcucr.

Anm Anph hier mac es bisweilen vorkommen, dass im passiv. Ausdruck der 
A cc "um Norn, wird? wie Kas. »  T. 2. 4, 32 SMyam cbatrabtfySt, rdtHr tutbihi, 
doch kann der A cc. bleiben, s. SS. 54» 3*

r Auch garbhin »schwan«er«, obgleich kein Verbale, im SB. in Vcrbindung mit bhu 
mit A cc. construirt, wie 9, 5. <• 62 sarum .A w * garhkl Mavab.

a V gl. auch folgenden Pfdi-Beleg: Jat. I. 205, 20 aha,,, s,tam rakkhakanam a’nni.
3 Letzteren B cleg  verdanke ich einer M itteilung von H ofrat BOhi.kr .

I ' \
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29. Uber die freie adverbiale Verwendung jedes Acc. eines Adjectivs 
s. 3 , sie ist von RV. an zu belegen. Zu Adverbien gewordene Acc. von 
Substantiven sind naktam —  Nom. nak RY. 7, 71, 1, schw. St. nis — , nama, 
kamam, rahah (dieses, wie es scheint, nachvedisch).

30. Endlich ist noch zu verzeichnen der Acc. bei selir vielen Prapos. 
und prapositionell gebrauchten Wortern 86 ft'., unter^welchen die auf -cna 
hervorzuheben sind, wie Pat. I, 475 daksinena Himavantam uttarena Pariyd- 
tram, vgL P. 2, 3, 31. In der alteren Sprache auch bei solchen Adjectiva, 
wie anvanc (26), pratyafic, s. AIS. 183, Pischel VS. I, 309, doch ist Wel
der Abl. viel haufiger.

Zwei Interjectionen, eine in SB. nl. et —  fr. »voila«z, eine im Sanskrit, 
nl. d/iik »pfui« werden mit Acc. verbunden (AIS. 184, SS. 417, 2°), doch 
kommt bei dhik auch Nom. —  Pane. V  (38, 10) dhig iyam daridrata — ,
Abl. (wie Jtkm. XX, 7) und Gen. (wie Mrcch. ed. St. 113, 11) vor.

31. Die Verwendung des Instrumentals (trtiya) ist mannigfach, liisst 
sich aber aus den Grundbegriffen des Zusammengehens und Zusammengehorens 
unschwer erklaren. Bald ist er Sociativus, bald bezeichnet er den Agens, das 
Mittel, das Werkzeug, bald die Art und Weise, das Merkmal; er ist causal 
und temporal; er besagt Kaufpreis und Maasstab, Umstande und Beziehung.
Er ist gewbhnlich von einera Verbum abhangig, kann jedoch durch ein Nomen 
bedingt sein. Im Ganzen hat sich die Function dieses lautlich in alien 
Declinationstypen scharf markirten dritten Casus durch alle Sprachperioden 
unverandert erhalten.

32. Als S ociacivu s bezeichnet der Instrum, zunachst die Begriffe der Be- 
gleitung und der Vereinigung, sowohl bei Personen als bei Sachen: RV. 1, 1, 5 
devo devibhir d gamat »deus cum dis adveniat«, ib. 3, 54, 19 srndtu nah . . . 
sdryo naksatraih; R. 2, 27, 15 saham tvaya gamisydmi Vatican. —  Dann 
bringt er zum Ausdruck, mit wem man befreundet oder verfeindet ist, spielt, 
kampft, sich beriit, umgeht, der Liebe pflegt; kurz, der Instrum, ist Casus 
der gegenseitigen Beziehung: RV. 8, 85, 7 marudbhir Indra sakhydm ie astu;
R. 2, 22, 21 kasca daivena Saumitre yoddhum utsa/iate pitman. Vgl. Wenzel 
30 f., 34— 38, 44— 48, SS. 59 fg.

Anm. Im Sanskrit, namentlich in der einfachen Prosa, gesellt sich zum socia- 
tiven Instrum, gewohnlich eine Prapos. mit der Bedeutung nmit«, wie sa/uz, sakam, 
sirdham 2, welche Hinzufugung ubrigens auch der alteren Sprache nicht fremd ist.
Der blosse Instrum, besclirankt sich in der nachvedischen Sprache auf I. den poeti- 
schen Ausdruck, 2. die Fiille, wo er von einem mit saw- zusammengesetzten 
Verbum oder Nomen abhangig ist, und im allgemeinen von Wortern, welche an sich 
eine Vereinigung, Verbindung, Vermischung bezeichnen, wie y u j und seine Derivata, 
miUia, misra, yuta, anvita> sahita. Vgl. SS. 58; 60.

33. Auch Verba und Verbalnomina der T ren n u n g  werden mit Instrum, 
verbunden. Das Vedische kennt diese wahrscheinlich durch Analogie erzeugte 
Construction fast nur bei den Zusammensetzungen mit in-, s. AIS. 131, und 
auch im Sanskrit ist sie bei diesen sehr hiiufig, hat sich dort aber ausgedehnt, da 
manche andre Trennungsworter gern mit lnstr. construirt werden, wie ra/iila,
Hina, bahiskrta, gelegentlich auch andre; vgl. den lnstr. bei vina 90 , 5. Der 
Ablat. ist hier selbstverstandlich der concurrente Casus, und bei manchen, wie 
mite, bhras, immer der iiblichere geblieben.

34. An den Sociativ schliesst sich der Instrum, des M erkm als (ittham- 
b/iutalaksaiia P. 2, 3, 21). Eine Stelle wie RV. 8, 7, T7 l'“̂  11 s^dnibhir trata *

* t.'nd, wie G aeihcke richtig bemerkt, auch AB. 2, 13, 6, wo sic ait heisst.
2 Aus der Fassung der panirveischeu Reg cl 2, 3, 19 darf man schliessen, dass dies 

schorl zu seiner Zeit der Fall war.
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ud rathair ud u vayubhih »mit Larm erheben sie sich, mit ihrea Wagen, mit 
den Winden«, zeigt, me nahe beide sich beriihren. Das Merkmal umfasst 
ausserliche Kennzeichen, Eigenschaften, Umstande, kurz sotvohl die Art und Weise 
der Handlung als die begleitenden Accidentia eines Dinges. R Y. S, 43, 31 
jigniin . . . .  hrdbhir mandrebhir tma/ie, Pane. II (24, 22) varo mahata va- 
dvasabdenagacchati, Mann 3, 24S anayaivavrta »auf eben diese AYeise«. Auch 
bei Substt. Buddhac. 3, 28 ka esa bhoh . . . kesaih sitaih, Kas. zu P. 2, 3, 21,
R- 3, 7> 3 - Bisweilen streifen diese Instrumental an Adverbia, wie Manu 
2, 236 tesdm anuparodhena . . . yad-yad Heard. Vgl. AIS. 124, SS. 67.

llierzu  geliiirt auch der lustrum, bei car (wie yajiitna, miiyaya, svapnaya), und 
nachved. bei variate, wie Ragli. 10, 26.

35. Von den altesten Zeiten an ist der Instr. des W e rk ze u g e s  und des 
M itt els (parana) dent Indischen geliiufig und wird derselbe ganz frei und im gross- 
ten Umfang verwendet, auch urn Personen als Werkzeug oder Mittel zu bezeich- 
nen wie schon RV. 1, 36, 4 vttvam so Ague jayati tvdya dhdnani yah u. s. w.
Beispiele AIS. 127, SS. 65. Er wird —  wenigstens im Skt. —  auch mit 
Verbalsubstantiven verbunden, s. z. B. R. 2, 17, 11. In manchen haufigen 
Constructionen fmdet sich diese das Instrument bezeichnende Function des 
Instrumentals, wie: reiten, fahren mit (auf), schmucken - -, ehren— , beschenken 
mit, einladen (nimantrayati), sich freuen —  stolz sein auf, lachen — , sich 
wundern iiber, leben von, schworen bei (wie R. 2, 4S, 23). Bei den Yerben 
des Tragens wechselt der Instr. mit dem Loc. (skandhe oder -d/iena dhr, 
doch immer tulaya dhr), so auch bei denen des Siegens yuddhe oder yuddfiena
u. s. w. —  Wo die sociative Auffassung hervortritt, kann saha u. s. tv. (32  A) 
dem Instr. sich zugesellen, wie bei raw. D iv  »spielen« wird mit Instr. oder 
Acc. construirt.

36. Auch der Instr. des P re is e s , eine Unterart des vorhergehenden, ist 
uralt und schon aus dem Veda hinreichend belegt. Beispiele s. AIS. 134,
SS. 70. Er bezeichnet, um tvelchen l ’ reis man etwas kauft, wahlt, verrichtet 
u. s. tv., tvieviel etwas tvert ist, und steht auch bei Verben des Pauschens.
Pane. II (17, 24) grhndtu kascid aluiicitair luhatams tilan.

37. In der passivischen Construction steht der A g en s (hartr) immer im 
Instrum. (13). Auch diese dem Instr. des karana verwandte \ erwendung ist 
von altersher iiblich, s. z. B. RV. 4, 17, 1. Er steht auch bei Verbalnomina, 
gleichbedeutend mit dem subjectivten Genitiv, tvie Asv. Grh. 1, 15, 1 pdranyair 
dlanibhat, Das. 129 Candavarmana Campal'hiyogah »C.’s Bedrohung ton 
Campa«, vgl. Manu 3, 115; 4. 126; Jtkm. XIII, 3, Kathas. 60, 1S2. Lber 
den Agens beim Gerundiv s. 69 .

T> ; Ier Reeelm assigkeit dieser Construction f.tllt es kaum ins Gewicht, dnss 
„.._Jn-/eit der Abl. statt des Instr. erscheinl, wie 1’anc. IV (6, ao). Fr. kasmat te 

parM am h  Antw. dayadebhyah-, Buddhac. u , 19 sadbhyah. . . gorha »Tadel von den 

Frommenii, Si£up. 2, 29.
o Bei Adiectiven u n d  Verben kann der Instr. der B e z ie h u n g  stehen.

Diese von Panini (vgl. jedoch P. 5, 4 , 46) nur in Beziehung auf kbrperliohe 
Fehler gelehrte Verwendung tvie akstui kanah, tvie sic z. I!. Ch. Dp. 2, 19, 2 
vorliegt. hat eine tveitere Gebrauchssphare. S
a sm ijd n m a n a  jatdvcdah, SB. n ,  6, 1, 2 ajasm  era s n y a  y a sa sa  bkavatt, 
und aus dem class. Skt. ist sie leicht zu belegen, s. SS. 73. Hierher gehoren 
auch die Instr. tanva (ved.) und atm and »m e.guer Person, selbst«.

Eine Unterart dieses Instr. ist tier in Siitzen mil. comparattvischer Be- 
deutung erscheinende Instr. zur Bezeichnung des Maasses um tv ie v ie l eins 
das andre iibertrifft. Dieser Instr. mensurae hndet sich nicht oft. T.in vedi- 
sches Beispiel AB. 6, 14, 4 s, BB. XT, 300! Beispiele aus dem Sanskrit s. SS. '
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73> K- 3; auch Manu 2, 85 vidhiyajhdj japayajno visis/o dasabkir gunai/r, ein 
Pali-Beleg Jat. I, 197, 26.

39. Doch kann in solchen comparativischen Satzen der Instr. anders ver- 
wendet werden, nl. zur Bezeichnung des verglichenen Gegenstands, wo der A b l 
comparationis die normale und gewohnlichere Ausdrucksweise' ist (59 ). Vedi
sche ̂ Belege giebt es nicht viele, doch unzweifelhafte1; epische sind haufiger 
(s. SS. 107), wie R. 1, S4 i x5 na tv ay a balavaitarah | V'svamitrah »V. ist nicht 
starker als du«; aus der spateren Litteratur mag Kathas. 27, 24 abhayadatiena 
zum Beweise dienen. Uber diesen Instr. comparationis s. Pischel GGA. 1884,
512 f., H oltzmann zu \\ hG 281a, F ranke BB. XVI, 92, Schmidt Pluralb. 131, 
P ischel VS. I, 309. Er kommt auch itn Pali vor, z. B. Jat. V, 218, 25. Ich 
suche den Ursprung der Construction entweder in der Volkssprache, wo be- 
kanntlich die beiden Casus vielfach formell zusammenfallen, oder betrachte sie 
als hervorgegangen aus der Analogie des Instr. bei Adj. der Gleichheit (41 a).

40. Aus welchem G ru n d e, oder dutch welche U rs a c h e  die Handlung 
vor sich geht, wird sowohl durch den Ablativ als den Instrumental ausgedriickt. 
Letzterer fmdet sich besonders im Sing, von Femininis auf -at und -1, da 
hier der Abl. nicht gestattet ist. RV. 10, 86, n  jardsd mdratep'dtih, SB. 1, 2, 3, 1 
sa bklshd nt lilye, Das. 198 ko 'pi kumarah ksudha trsd ca k/isyan. Oft gehen 
causale Abl. von Xeutr. und Masc. mit causalen Instr. von Femin. nebeneinander 
her, und in der wissenschaftlichen Sprache wird der Grund gleich gut durch auf 
-ivdt wie auf -tv ay a ausgehende Abstracta bezeichnet. Vgl. AIS. 127 fg., SS. 72.

Anm. W ie nahe sich auch zur Bezeichnung des Stoffes und Materials A bl. und 
Instr. beruhren, s. Miste u  ZV Ps . XI, 263. —  Verw andter Natur ist der Instr. bei 
nschliessen aus«: Ragh. 15, 77 anvamiyatti. suddketi Santena. vapusaiva sa, s. SS. 69.

41. Jetzt folgen einige typische Falle, welche zum Teil in dem oben 
Ausgefuhrten enthalten sein mogen.

a) Der von RV. an belegbare Instr. bei Ausdriicken der Gleichheit, 
uie saina, satndna, sadr/a, tulya. Der Grundbegriff ist hier die Equivalenz, 
welche durch den Mit-Casus ihren Ausdruck findet. Der Gen. (7 0 c) ist hier 
concurrent, vgl. SS. 61.

bj »Fiillen mit, vo||von« mit Instr. So besonders bei p r  und seinen 
Derivaten, schon in RV., und seitB . bei trp, s. SB. 13, 5, 4, 1 8 ; 'Pane. 1, 137.
Der concurrente Casus ist wieder der Gen., doch scheint, wenigstens im Ski, 
der Instr. die gewohnlichere Construction. AIS. 133, SS. 123.

c) Die dem Sanskrit gelaufigen Phrasen ko ’rt/tak, kim prayojanam, 
kim kdryam oder blosses kim  mit Instr. »wozu dies? was niltzt dies?«, und in 
derartigen negativen Satzen; auch in rein affirmatives mag er vorkommen,
s. BB. XVI, 93. Beispiele SS. 75. Aus dem Veda belegt AIS. 135 nur artha 
mit Instr. Ubrigens ist das Verbum kr mit Instr., in Fallen wie RV. 1, 164, 39 
yds tan na vida kim red karisyati, im Skt. wie im Veda gebrauchlich, vgl.
Pane. IV (31, 21) kim . . . mays, karisyasi.

d) Die probibitiven Ausdriicke alam, krtam, astu mit Instr., eigentl.
»genug damit, fort damit«. Mrcch. I (6i, 1) krtam pradipikabhih, Kathas. 30, 4.
Vgl. 193 A. Sie sind im Skt. hitufig, D elbrOck erwahnt sie nicht als vedisch.

e) Im Skt. werden arthin »bedtirfend, verlangend nach« und para- 
rant »abhangig von« regelmassig mit dem Instr. construirt. SS. 75 R.

Anm. I. J fieri* mag noch der ved. Jnstr. bei paiyaic und bhuj, liber welchen 
s. AIS. 132 fg., cinen Platz finden. —  Anm. 2. L b er den eigentiimlichen Gebrauch 
des Instrumentals der Abstracta s. 117, 2.

1 Von D elbruck  AIS. 137 mit Unrecht bezwcifelt. TS. 5 ,3 , i t ,  1 kann der Instr. 
philologist h nicht anders interpretirt werden; auch RV. 6 ,4 s , 19 (auf derselben Seite von 
ihm selbst citirt) ist paro martyaik ----- nhbher als die Stcrblichenu.
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42. Endlich hat der Instr. seine Anwendung auf R aum  und Z e i t  Der 
raumliche Instr. bezeichnet den Weg, liber oder durch welchen eine Bewegung 
stattfindet, wie RV. 1, 161, 14 diva, ydnti maruto bhumyagnir ay dm vita a/i- 
tdriksena yati, Kathas. 22, 137 vipinena bhraman. So haufig tnargena, pathd 
u. a./ auch in metaph. Bedeutung.

Der zeitliche Instr. besagt eigentlich »mit welcher Zeit« etwas geschieht.
Hier sind zwei Unterarten zu unterscheiden: 1. Der Instr. bezeichnet den
Zeitraum, »innerhalb dessen« etwas zu Stande gebracht wird, wie masenanu- 
vako ’d/iitah »in einem Monat wurde der Abschnitt gelemt« [doch masa.m 
adhlto 'nuvako na canena \\gr/iitah\, s. P. 2, 3, 6; L ieeich BB. XI, 279, SS. 78.
In der Litteratur findet sieh dieser Typus haufig. Belegstellen z. B. AB. 5.
1 1 , 1, Hit. 1 , 83 tr ib h ir  v a rsa is tr ib -h ir  m a sa is tr ib h ih  p a k sa is  
tr ib h ir  d in ai/i | atyutkalaih pdpapunyair i/iaiva phalam asnute. Wir iiber- 
setzen ihn mit »in« oder »nach«. 2. Er hat die Bedeutung » wahrend, zu 
welcher Zeit«. Im class. Sanskrit mag dieser Gebrauch selten sein, doch ist 
er alt vgl. RV. 1, 86, 6 purvtbhir h i daddsima sarddbhih und die audren ved .'
Belege in AIS. 130, wie dyubhih, ahna, ahoratrabhyam. Franke BB. XVI. 78 
belegt ihn mehrfach aus Asokas Inschr. und Palitexten. Im buddh. Sanskrit 
oft tena kdlena, Una samayena.

V gl. auch die Skt.-Inschrift Ind. Ant. 1890, p. 59 samvatsarasaiair yataih u. s. v .
(Instr. statt Loc.)
43. Von Haus aus war der idg. Dativ ein »Zu-« und »Fiir-Casus«. Das 

Indische hat diesen Character treu bewahrt. Selbst die sinnliche Grund- 
anschauung des D ativs (caturt/ii) als Wohincasus, wie sie in gramaya, vartdya 
gacchati■ klar zurn Ausdi'uck komrnt (P. 2, 3, 12), obgleich aus B. nicht belegt 
(AIS. 144), ist in M. und im Sanskrit haufig genug, s. R oth KZ. XXVI, 48,
P ischei. BB. 1, 1 13, SS. 79. Dieser Richtungsdativ liegt auch vor in dem ved. 
und skt. Dat. bei den Verben des Werfens, Schleuderns, Schlagens »nach 
jemand«, wie MS. 4> 5 tasniai tint isum asyati, R. 3, 25, 27 prasan . . . .  
ciksipuh . . . .  Ram ay a.

Hieraus entwickelten sich die auch in den andren idg. Spr.ichen wahr- 
zunehmenden zwei Richtungen des Gebrauchs, I. der Dativ zui Bezeiclmung 
dessen, dem die Handlung zuneigt, dem sie gilt, fiir den (wozu) sie bestimmt 
ist, II. der Dativ des Zweckes und der beabsichtigten Handlung. Schott triih1 

’ finden wir neben dem Dativ I den Genitiv als concurrirenden Casus, und m 
den Volkssprachen hat er dieser* das Feld raumen mUssen, wahrend er sich 
im Sanskrit immer neben dem Gen. behauptet hat. Der Dativ II war der 
Concurrenz des Genitivs weniger ausgesetzt und hat sich im Sanskrit wie im 
Vedischen unversehrt und in ausgedehntem Gebrauch erhalten; liber seine 
Reste im Pali und Prakrit s. Pischel BB. I, 1 1 1 — 20; Jacobi Ausg. Erz. in
Mahar S XXXVI; MOller, Pali Gramm, p. 67, 78.

. . - ^  Dat;v des Sogenannten entfernten Objects bezeichnet die ca-
nir+h^rien' Fmnfanger bei Verben des Gebens, Spfendens Uiu), Sendens, den 

Z Z c b e n  des Sprechens (vpl 10 , aUch ,  B. ip.
Dhp l  IT i d  Versprechens, Gestattens, SchworenS, Lobens, Laugnens, Ab- 
bittens O B AB 7 x7, 4), denjenigen dem man etwas zeigt, droht, wiinschl,

die des Cefallens (wie rue), Schmeckens (w.e wad) Gelingens, Nacheifems 
und Beneidens {sprhayati, asuyati, be.de auch nut Acc.) Zurnens ( W Z ,  
hup) und druh\ femer die des Beugens, Sich lugens, IJnterliegeus, Erschei-

1 Ich babe ’-.cine Ursache, meinc in der Note /u SS. 132+ gegebene E rkliru ng von 
P. 2, 3 , 62 zu andern. Nach wie vor halte ich Sie ui m  uig.

2 iParsini lehrt den Acc. bei drub und krudh, wetm zusammcngesetzt, sonst den Dat.

'1 1 I' firwj

■ e°^N\ ■ • '
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nens iavir- und prddur bhu), ties (z. B. Kathas. 19, 38), etc. Die des »Ge- 
horchens« werden anders construirt; susrusati gewdlmlich mit Acc.

Anm. Hicrher gehort der Dat. bei gewissen Xominibus, wie hita »gut fiira, kusala 
(z.. B. SLsnp. 16, 41) u. a.; regelmassig ist er bei namah, svdhd, svadha, svasti, sam 
u. s. 'v. Bei den Adjectiven, wie priya, ist der Gen. vorherrschend, 77.

45. Der freiere Dativ des bei der Handlung Interessirten (commodi et 
incommodi) ist aus alien Perioden zu^belegen. RV. 1, 15, 12 drain dev ay ate 
yaja »zum Behuf des Frommen«, SB. 11, 3, 3, 6 deary dy a karma karoti, Ka- 
mand. 3, 9 ko h i ndma sariraya dharmapetam samacaret, Ch. Up. 6, 16, 1 
apahdrsit stenam akdrsit parasum asmai tapata. Vgl. AIS. 147, SS. 84.

Anm. Einen dativus ethicus des Personalpronomens finde ich SB. 6, 3, 3> 10 
abibhayur [sc. deviih] ydd vat n a imam [sc. Indram\ Via raksdmsi nastra na hanyitr ili.

46. Wie im Skt. der Dativ I seiii Gebiet mit dem Gen. teilen muss, so
giebt es auch einzelne Gebietsteile, welche er an diesen concurrenten Casus 
unwiderbringlich verloren hat In solchen Fallen hat nur das Vedische den
alten Dativ, wie a) zum Ausdruck des Agens bei dem Gerundiv, nur in M.,
vgl. AIS. 396; schon B. hat hier den Gen., nie den Dativ; [3) bei sru (nur M.), 
Praddhd und den Verben des Holdseins und Verzeihens1, MS. 141 fg.; 7) bei 
as und bhu zur Bezeichnung des Besitzers, wie SB. 10, 4, 3, 9 ko mahyam
bhdgb bhavisyati AIS. 145; 6) bei tisthate, in M. auch activ, s. 8 3 ; s) bei
einigen Adj., wie edru (RV. 2, 2, 8), Siva, abhirupa, s. BB. XI, 288, AIS. 146.

Anm. W ie hier spater der D ativ dem Gen. weicht, so behaupten sich andrer- 
seits die Dat. mahyam und tubhyam im epischen D ialect und in den Volkssprachen; 
ja , sie iibernehmen sogar auch genitivische Function, wie Mhbli. I, 5 1» S phot 
mahyam, I\. I, 65, 35 tapas tubhyam. IIOLTZMANN zu W hG. 285 stellt die Sache un- 
genau dar.

47. Als Vermittlungsglied zwischen Dat. I und II mogen genannt werden 
die Dative bei kalpate, sampadyate, prabhavati, prabhu, alavi (M. aram) und 
ahnlichen Ausdriicken zur Bezeichnung desjenigen, dem man gewachsen, wozu 
man fahig, fertig, ausgestattet ist, wozu etwas wird. MS. 2, 1, 1 Ham prajAyai 
san »im Stande Kinder zu zeugen«, Manu 3, 202, Buddhac. 9, 67. Vgl.
SS. 85 und BB. XVI, 87. —  Hierher gehort auch die Redensart trndya man, 
s. SS. 88, R. 3. , a

48. II. Der fin a le  D a tiv  ist im Vedischen und im Sanskrit sehr hriufig.
‘ Er bezeichnet den concreten Gegenstand des Strebans sowohl als den ab-

stracten Zweck und die beabsichtigte Handlung. Seine Verwendung lasst sich 
am bequemsten folgendermassen darstellen.

a) Er steht bei Subst. in Fallen wie yupaya daru »Holz zum Opferpfahl«, 
kundalaya hiranyam, updyo jivandya, SB. 1, 6, 3, 2 tcisya somap&nam evaikani 
mukham dsa surdpinam ckarn anydsm d asanayaikam. In gleicher Bedeu- 
tung auch bei Verben, wie phalebkyo vrajati »er geht aus nach Fruchten«, 
pinddya carati, MS. 2, 1, 5 SvetA ga Ajydya duhanti, vgl. BB. XVI, 85.

b) Er ist das Priidicat des Satzes mit der Bedeutung »sein zu, gereichen 
zu«, wie SB. 12, 7, 3, 12 niddaya somo mUddya surd, Pane. Ill, 102 paropa- 
kdro punydya papaya parapidanam, vgl. auch Kas. zu P. 2, 3, 13 vatdya kapild 
vidyut, »—  verkiindet Wind«.

c) Bei Verben des Strebens, Begehrens, Hoffens bezeichnet er das Ge- 
Wfinschte. RV. 8, 2, 18 nd svdpnbya sprhayanti, Sak. 'VII, 199 manorat/idya 
ncUamse. Doch sind hier andre Constructionen gebrattchlicher.

d) Bei den vorigen und bei andren Verben, wie »kunnen« (kak), »begin- 
nen« {pravartate), »sjch enfisehliessen« (vyavasyati), »(fiir eine Aufgabe) anweisen,

■ ) D och k;am mit Dat. im Blmttikftvya.
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mit infinitivischer Bedeutung. BrhA. I, 4, 22 tdsya ha nd devds candbhutya isate 
»selbst die Cotter vermogen es nicht zu verhindern dass er es wird«, Malav. I 
(i8 , 1) tadanvesanaya yatisye »ich werde mich beeifern ihn zu suchen«, R. I,
18, 57 icchdmi . . . .  tvadartham parivrddhaye, Ivum. 4, 39 dehavi'muktaye sthitd 
Ratify »entschlossen zu — «. Vgl. R oth KZ. XXVI, 48.

e) Der Dativ des nomen actionis schliesst sich ganz frei an ein beliebiges 
Verbum an zur Bezeichnung des Zweckes der Handlung. RV. 10, 109, 4 
saptarsdyas tapase y i  nisedufy, Pane. I, (40, 28) yuddhdya prasthitah, KamancL 
I, 66 gurus tu vidyddhigamaya sevyate, Kathas. 5, 42 pravadaya »um es erzahlen 
zu lassen«.

Anm. D er D ativ des Zw eckes wird sehr- oft durch Hiilfsworter, wie arl/ia, m-
viitta, held, paraphrasirt, s. 91 IV.

49. Ein zeitlicher Dativ findet sich ganz s«lten, wie MS. 4, 2, 3 samva- 
tsardyaiva ksudham hate »fur ein Jahr vertreibt er sich den Hunger«. AIS.
149, SS. 92. _ .

50. Obgleich der A blativ (paheami) bloss bei den Personalpronomina 
im Sing, und Plural, und bei den Stammen auf -a im Sing, einen nur ihm 
eignen lautlichen Ausdruck besitzt —  Sonst ist er im Sing, (nach der Los- 
losung der indischen Stamme aus dem arischen Gesamtverbande und vor der 
altesten Schicht des Veda) mit dem Gen. lautlich zusammengefallen, und im 
Dual und Plural hat er mit dem Dativ gemeinsame Form — , ist im Sprach- 
gefiihl der Inder der Begriff der Ablativkategorie innner lebendtg gebheben, 
ja das Bediirfnis einer scharferen Bezeichnung dieses Casus, als sie durch die 
altererbten sprachlichen Mittel mdglich ist, hat schon friih schopferisch gewirkt, 
indem es zur Ausdehnung des Gebrauchs des Suffixes -tas drangte. I he 
von jedem Nomen zu' bildenden Derivate auf -ias sind syntactisch dem A b
lativ 'fast gleich zu stellen, vgl. 61; liber ihre Geltung im Veda giebt D f.i .- 
brOck  leider keinen Aufechluss, im Skt. sind sie jedentalls dem Ablativ gleich- 
wertig, ist doch in den Prakrits auch der Ablativ auf -tas von den Granjmatikern 
in das Declinationssystem aufgenommen.

51. Der Ablativ ist der Wohercasus im ausgedehntesten Sinne und geniigt 
schon an sich zur Bezeichnung von wannen man geht, konnnt, entleint 1st.

•sieht, hort, spricht, raft u. s. w., woher etwas fallt, stronit, au.sgeschitUet. ;:e 
nommen, erhalten wird u. s. w., vcp welcher Person oder Sadie eine 1 retiming.
Losung, Befreiung, Entlehnung, Enfgegennahme, Entwendung stattfindet. I wse 
universelle und von RV. an bis in die spiitesten Zciten tlblich gebliebene 
VprwendunCT triftt auch fiir die ubertragene Bedeutung der betreffenden Be- 
jrriffe zu AIS. 107— 109, SS. 94— 96- Plierher gehSrt der Abl. bei »horen«
S ‘d »lernen«, seit Ch. Up. belegt; bei »fragen, bitten, wiinschen« schonhm 
Epos (ydc z B. Mhbh. I, 159, > 7, .jO i be. »kaufen von« schon

r  l  f in  « t a 14)' bei »einer -Sache verlusltg gehen« wie bln-as, pra- 
bei vahcayaH »betriigen um« (SS. oft K. i,

” b  ' TyajhCd prdndt F ra ja p at* paiubhyojikm d *«h; b e .d e n \ e rb e n  des
Aufhbrens, Ablassens, Entsagens, wie vinvnati, mvariate u. a.

C2 Gleichfalls steht dc-rjenige oder dasjenige wovon man abhalt, wo* 
vor man schirmt, verteid.gt, bewaclu, sich lurduct, sich duckt oder ver- 
lvergt im Abl., also bei d e n  Verben vdrayatf, m-yam, rahy tra yed. ardar-,; 
bei MI, (ud\vij, antar-dha, n id i u. a. Kas. zu P. 1, 4. 27 yavebhye gam 
rayati, Pane. ed. jiv. 226 dtmdnam raksasdt . . . .  caur&d goyugam rarahsa;
AB. 3, 2, 2 snusa w as,m il lajjamdnd. TS. 6. a, 4, 2 >"/«<> draebhyo ni idyata.

' Vgl. AI4. n 0 . SS. 97. —  Auch der Abl. bei Verben des F.kelns, \  erabscheuens

f  / I ' ,
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(bibhats, jugups, nir-vid) gehort hieher; diese konnen aber auch anders con
struirt werden.

Anm. H ierher auch der von Panini ( i, 4, 26) gelehrte Abl. bei partijayait »etwas 
nicht aushaltenu. J J

53. Ferner bezeichnet der Abl. die Herkunft, resp. den Stoff, woraus 
etwas hervorgeht, geboren wird, geschaffen oder verfertigt wird, den frfiheren 
Zustand, aus welchem man m einen andern gerat, die Krankheit von welcher 
man geheilt wird. Beispiele A 1S. 108, SS. 100, vgl. BB. XI, 293. Hierzu ge
hort der begrifflich verwandte Abl. des Massstabes und Modelles (SS. 100,
BB. X \I, 96) und der Abl. der angiebt »von welcher Seite her« (37 , 6 0 i

Anm. Darum steht bei »geboren werdena der Vatername oft im Abl., wahrend 
f eI Lr , d ie , ^ t e r  ^ e ic h n e t .  Manu 10, 64 sudrayam brahmdndj jatah. Findet 
sich doch selbst der Abl. m einer Formel wie amusyam amufydycmam am usm al 
putram (MS. 3, 3, 5) statt amusya, des adnominalen Gen. '

54. Endlich hat der Ablativ noch c a u s a ]e Bedeutung. In dieser Ver-
wendung 1st er ebenso alt und ebenso haufig wie der Instrum. SB. I 1 4 14  
tap 'a_ ■ ■ svasathad ravdthad asurardksas&ni mrdydmandni, H it s V  1 o
bhayad idam a/ia, Mrcch. I (45, 5) uttisthami samayatah »ich stehe auf unter 
emer Bedingung«. Von Femininen wird dieser Abl. nicht gebraucht (4 0 y  sonst 
ist der Instr. dem AbL gleichberechtigt, nur lehrt Panini, dass, wenn eine 
bchuld lst> ^er Abl. notwendig sei. Vgl. SS. 102, N. 2 und

55- Auch in den meisten der in 53  enthaltenen Falle beriihren sich 
Abl. und Instr. so nahe, dass sie promiscue verwendet werden diirfen. So

1D t in  I ! 11 U‘ a' der  ̂atername auch im Instr. stehen; auch der Maass- 
stab Andrerseits findet sich vereinzelt ein Abl. des Preises anstatt
des instrum., der hier der regelmassige Casus ist (36). SB. 4, 1, 3, 4 kim me 
to.tah syat »was wiirde ich dafiir bekommen?« Pane. I, 19 svalpad bhurirak-
sanom »ja\t Aufopferung von wenigem vieles zu retten«. Vgl. den Abl bei 
J>rati (00 ).

5 -̂ Bis jetzt ist fast nur fiber den Abl. bei Verben gehandelt. Er kann 
aber auch mit Nominibus construirt werden. Erstens steht er bei den zu den im 
vongen genannten Verben gehorigen Verbalia, wie SB. 4, 2, 2, 7 rdksobkyo bhlsd 
»aus luircht vor den R.«, Manu 2, 241 abrdhmanad adhyayanam »das Lernen 
(des Veda) von einem nicht brahmanischen Lehrer«. —  Zweitens existirt ein 
partitiver AbL (vgl. SS. 116 R. 1), wie Mhbh. 1, 176, 6 jyesfhaniputram putra- 
satdt »den altesten von hundert S6hnen«, madbyat »aus der Mitte von« (9 1 II).

- Brittens bei Nominibus und Partic. in der Bedeutung »abgewandt, fremd« 
wie Mudr. IV (15 7 ,2 ) Candraguptad aparaktbh, Jtkin. XXIII, 15 bhaktyun- 
muk/iat pardbmukhah. —  Endlich in den Fallen von 5 7  und 59 .

57- Der Punkt, von wo aus erne Entfernung gerechnet wird, steht im Abl.
AB. 7, 29, 2 asmSd dvitiyo vd trtlyo vd »der zweite oder dritte von ihm aus 
gefechnet«, Mhbh. 1, 63, 82 yojanadgandham djighranta »aus der Entfernung 
ernes yojana — «. Darum werden die Richtungsadverbia (wie prak, pratyak 
daksind, daksinahi und ahnlich gebildete), Prapositionen wie a, ad/ii, urdfvOain 
u. dgl, meistens mit Abl. construirt. Bei denen, welche »fern« oder »nah« 
bedeuten, steht Abl. oder Genitiv (P. 2, 3, 34), nur arad hat immer den 
Abl. Die auf -etia nehmen den Acc. zu sich (3 0 ).

Auch bei Richtungsadjectiven, wie prune, pum a, uttara, urdhva etc. ist 
der Wohercasus reichlich belegt, besonders aus dem Veda (AIS. 113 fg.)

58. Die genannten Richtungsworter werden auch in zeitlicher Bedeutung 
mit dem Abl. verbunden. So prak u.id purram  »vor« (90 , n ) ) Matsyajv 
46, 15 anujd . . . .  Krsndt Subhadra. —  Zeitlich wird er bisweilen frei ver-
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wendet. AB. i ,  12, 2 tarn [sc. somam] trayodasan masad akrinan »—  nach 
dem 13. Monat — «, Citat bei Kas. zu P. 2, 3, 54 eti fivantam  anando narani 
varsasatad api. Vgl. Mann 2, 36; 79; 3, 119 und SS. 99. Der Instr. ist hier 
concurrent^ vgl. Manu 11, 116 und 42 .

Anm. Auch ein freier A bl. des Raum es muss in der alteren Sprache gestattet 
gewesen sein. Mhbh. t, 176, 39 tvatlah fravartisyi »ich werde bei dir atifangen«,
A p. D ll. I, 9, 6. D ie technische Sprache der Gram matiker hat diesen blossen Abl! 
mit der Bedeutung »nach« festgehalten und verallgem einert.

59. Verwandter Natur ist der a b la t iv u s  c o m p a r a tio n is , eine zweifellos 
schon proethnische Construction, die im Indischen immer beliebt geblieben 
ist. Im Veda werden mit ihm construirt: a) die Worter mit der Bedeutung 
»ander, verschieden« wie any a , apara und Nomina und Verba des Gber- 
treffens, b) Comparative und comparativische Worter, wie vara, adhika. Im 
Sanskrit hat sich der Gebrauch noch weiter ausgedehnt; alle Adjectiva, auch 
Positive und Superlative, werden mit Abl. comparationis construirt, und sowohl 
in diesem Falle, wie bei any a, apara, bhinna, para  etc. ist der Abl. des ver- 
glichenen Gegenstands so ziemlich die ausschliessliche Construction. Beispiele 
AIS. 113, SS 105. Bei Wortern wie »zweifach, dreifach« z. B. Manu 8, 289 
inUlydt pancaguno dandah.

Die grosse Freiheit der Construction zeigt sich am klarsten wo die Uber- 
setzung einen casus obliquus nach »als« oder periphrastischen Ausdruck 
fordert. SB. 3, 6, 3, 8 evdm ma kdriiyamsam evd vadhat k rtv i »—  kleiner 
als dass ich getroffen werden konnte« (AIS. 329), Ap. D h .'i, 13, 19 bhiiyah 

purvasmat kalac chruiam akaravam »ich lernte mehr als in fruiterer Zeit«,
Citat bei Kavyad. 2, 269 ranotsave manah saktam yasya ka m o tsa v a d  api.

60. Manche Ablative werden mehr oder weniger a d v e r b ia l  verwendet —  
wie Ubrigens auch viele Instrumentale: prakrtyd, sukhena, duhkhena, krcckrena, 
niyamena, sarvatmand u. s. w. — ; sie sind meistens causal, wie svabhavadakas- 
vidd, oder 111 andrer Weise zu erklaren, wie ksiprad, durad u. s. w. Oft findet man 
hier das Suffix -fas, namentlich in der Bedeutung »von — « oder »an welcher 
Seite«, wie daksinatah, prsfhatah, madhyatah■ auch ubertragen »in welcher 
Hinsicht«, wie Ch. Up. 4, 17, 4 yady rk to  risyet, Ap. Dh. 1 , 1, 15 sa hi 
v id y a ta s tarn janayati, Kathas. 26, 258 kantkato ’graJfit —  kan/hf  V. In 
den Bedeutungen »in (durch) etwas sich auszeichnen, —  schwach sein«j »in 
emer Ilinsicht tadeln, loben« lehrt Piinini den Gebrauch von -fas oder 
Instrum., mit Ausschliessung des Ablativs, und die Fitteraturbelege scheinen 
diese Vorschrifl zu bestatigen; s. Manu 3, 6, Mhbh. 1, 171, 23, Buddhac. 8, 49 
und vgl. SS. 108, 2.

Anm. In zwei Fallen lehrt 1’anini -las mit dem W ert ernes Genitivs, nl. in den 
Redensarten l. »an jem ands Seitea stehen: dtva Arjunato 'bhavan, 2. etwas ig e g e n  
eine Krankheitu geben : kasaiah kuru. —  R. 1, 19 ,2  steht anyalah bei stuiria  glefch- 
bedeutend mit anyasya.

61. Sonst erscheint das von Nominibus frei gebiidete Adverb auf -fas schon 
seit der altesten Zeit mit vollig ablativischer Function. RV. 5, 55, 5 ud trayatha 
'Marutah samudratah, MS. 1, 8, 1 Agnim . . . .  murdhatd ’srjata (A IS .19 9 ),
Im Sanskrit ist es dem achten Abl. syntactisch ganz gleich geworden1; doch 
bewahrt es in so weit seinen Ursprung, als es ieden Numerus vertreten kami.
Beispiele wie R. 1, 18, 29 api sariratah »sdbst mehr als sein Leben«, Kathas.
26, n o  ubhayato [ =  ubhabkyam bhdrydbhydm\ bhrastah, Manu 2, 100 aksinmn 

yogatas (»durch yoga«) tanum, Mudr. Ill, 14 bhetavyam nrpates tatah sacivato 
rdjhas tato vallabkat beweisen die Gleiehwertigkeit. Auch bei Prapos. verlritt

1 Nur verbietet Pttnini es bei fcyaie und run.
Indo-arische Phiiologie. L 6. 2 1
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-tas den Abl., me a mulata/i, Manu 4, 82 vina tatah, schon AV. 4r, io, 4 
siiidhutas pari.

62. Wie der Ablativ, so ist der Genitiv (sast/ii) ein »Von-Casus«, doch 
wahrend jener den Ausgangspunkt bezeichnet, tritt bei diesem der Begriff 
der Zusammengehorigkeit in den Vordergrund. In der That ist der Genitiv 
hauptsachlich der adnominale Casus. Schon friih begann er sein Gebiet auf 
Kosten des Dativs zu erweitern. Der d a tiv isc h e  Gepitiv hat sich nament- 
lich als nahere Bestimmung nominaler Predicate festgesetzt Jiingeren Ur- 
sprungs, wie es scheint, und beschriinkteren Umfangs ist der a b la tiv is c h e  
Genitiv, der namentlich ini spateren Sanskrit ablativische Beziehungen aus- 
driickt. Dagegen hat das Skt. die meisten der dem Veda gelaufigen parti- 
tiven und sonstigen Genitive bei Verben verloren.

^3. I. A d n o m in a le n  Genitiv nenne ich denjenigen, der zur naheren 
Bestimmung eines Substantivs dient. Wie in alien idg. Sprachen wird 
er ganz frei und allgemein verwendet, meistens attributiv, doch steht seiner 
pradicativen Verwendung, wie Manu 7, 96 yo y a j jayati tasya tat, nichts im 
Wege. Er ist bald ein possessiver, bald ein partitiver, subjectiver, objectiver, 
ein Gen. des Urspnmgs, Urhebers, Stoffes, oder in welche Bedeutungskate- 
gorie sich der generelle Begriff der Zusammengehorigkeit, welcher dem Gen. 
innefrohnt, sonst unterbringen lasst —  oder nicht lasst, wie denn z. B. in Fallen 
als yuddfiasydvakasah, Agastyasyds'ratnasya panthah, AB. 6, 34, 2 svahsutya 
svargasya lokasya « . . .  [zur Gewinnung] des Himmelreichs« der Gen. sich in 
keine der gewohnlich aufgestellten Kategorien schicklich einfiigen lasst. Vgl.
A IS . i s i f f ,  SS. n o — 1 1 6 .

Anm. I. D er epexegetische Gen. kommt nicht vor. Man sagt Puspapuram na- 
garam als Appositum, R. 2, 1 15 ,15  sirasa krlva, samnyasam paduke [nicht padukayoh!. 
Anstatt des Gen. der Eigenschaft bedient man sich des Bahuvrihi.

Anm. 2. Andere Casus in adnominaler Construction konnen neben dem Gen. 
unter Umstiinden vorkommen, wie z. B. kattvaya soiah nSchmerz um ein Madchena, 
vgl. den Instr. 33 , 34 , Dat. 4 8 a, Abl. 5 6 , Loc. 78. Auch prapositionelle Um- 
schreibung ist statthaft. —  Man sagt purat pravasanam, puram  (puraya) gamanam 
u. a., der Gen. ware hier unrichtig.

Anm. 3. Panini lehrt, dass zusammen auftretende Subjects- und Objects-Genitive 
bei einem Substantive vermieden werden: anstatt des Subjectsgen. gebrauche man 
den Instr., s. SS. 114. Nach andren Grammatikern sind Instr. und Gen. beide zu- 
lassig, s. L iebich BB. X, 231 f. B eleg fur doppelten Gen. R. 1, 56, 3 nasnyamy 
adya te  darpam s a s t r a s y a  tava Gadhija.

64. Poss. Gen. bei as und bhu z. B. TS. 2, 6, 6, I Agnis trayo jyaydmso bhratarci 
Tisan, bisweilen mit Ellipse des regierenden Substantivs. D elbrCck  (AIS. 9) verzeichnet 
aus der alteren Sprache die Ellipse von grha-, in Manu 4, 207 ist der Gen. von einem 
ausgelassenen antiam abhiingig; durch Ellipse von mate anack der Meinungu entsteht der 
Gen. des Gewahrsmanns, wie ekes am in der Bed. »nach einigenx und ahnliche Formeln.

D er poss. Genitiv steht ferner bei Verben des Verfiigens — , Herrschens liber, wie 
ved. is, irajyati, raj, ksi, klass. pra-bhii. SS. 118.

65. Der partitive .Genitiv war immer sehr gebrauchlich. Er wechselt 
mit dem partitiven Locativ, besonders wenn aus einer Menge herausgenommen 
wird, wie manusydndm oder °syesu ksatriyo iuratamah. Er ist, wie begreif- 
lich, von Adjectiven, Pronominibus, Zahlwortern nicht minder als von Substan- 
tiven abhiingig, vgl. AIS. 154, SS.rii6 . Das regierende Wort kann ein sub- 
stantivirtes Adj. im NeutT. sein: SB. 10, 4, 1, 10 etiivat karmdnak »tantum 
operis«, AB. 2, 15, 8 ma/iali rdtrydh, Kad. 1, 13, 6 ambaratalasya mad/iyam; 
auch ein Zahladverb, wie trir abdasya ndreimal im Jahre«, asakrt samvat- 
sarasya (in M. findet sich der Loc., RV. 3, 4, 2 trir dkan)1.

1 D er Gen. varsasya bei Manu 7, 137, mit der Bed. »jahrlich, alle Jahreo, mag sich 
am besten aus der Analogic solcher Redensarten erklaren lassen.
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Aus dcr alteren Sprache giebt es einige Belege der Ellipse des reguirenden 
Wortes. SB. I, 6, I, 21 &/yayc#asitrya ■ ■ ■ kavifo 'vadhyitha . . ijyasyabhi gharayaU,
Asv. g ". 4, 4, 1I ddiiyasya vd drsyamdne praviseyuh., vgl. 67.
fifi Um auszudrucken, was von zweien das bessere oder schlechtere sei, hat das Skt. 

r  r„,?tructionen, wie Manu 7, 53 vyasanasya ca mrtyoi ca vyam-iam kastam ucyatc,
Mrcch I n s  11) daridrydn maranad vd maranam mama roeate na daridryam R . 2, 22, 89 
M lm  Id vauavdso v/vanavdso mahodayah-. also doppelter Gen., doppelter Abl. (56 ), 
doooAter Nom.; auch ein locker angeknupfter Relativsatz mit zwei- oder emmal.gem 
is th ie r  am Platze, wie Manu 2, H I, Jtkm. XII, 16.

67. Der p a rtit iv e  G e n itiv  b ei V e rb e n  ist eine speziell vedische 
Construction. Er findet sich oft bei den Verben des Gebens, Nehmens,
Fra-ens, Essens, Trinkens u. s. w., RV. 9, 7°, 2 sd bhiksamano amrtasya ca- 
runah MS. 1, 4, 10 na m&sanam asmyat. Auch bei vid »wissen von«, budh 
»benierken«, cit, man und ahnlichen, auch sru. AB. 2, 39, 11 pra.no v<y, 

jdtavedah sa hi j&tandm veda, MS. 2, 1, 3 ydtra gnimydsya pasor nopasrnavafi.
Vo-1 Sifcke. — 37? AIS. 160, Sb. 119 . . .  -cr i

Im Zeitafter des Panini war ein solcher Gen. noch bei einigen A erben 
iibhch, nl. bei denen des Gedenkens und Schnierzens verangene, und
funf mit der Bed. »verletzen, schadtgen«, s. BB. X, -..9, SS. 121. Alit Au 
nahme von smr, das im klass. Sanskrit mit Gen. oder Acc. construct w d  
1SS i20 a)- sind diese aus der nach-panineischen Litteratur nur sparlich zu be- 
legen;?Gen. und aus TB. mid AY. s. AlS xfix nnt
Gen. einige Male im Ratnayana, eimge desj/erlangens mi Gen.-.ta n ks  
Manu 2, 162, sprhayati R. 3, 47 , 3°, ^t-kanth Malat. V  (72, 1 x). Gewohnhcn
ist der Gen. bei dayate »sich erbarmen«.

68. Noch steht der Gen. im Skt. bei folgenden Verben: a) ksant »dulden
von« [ =  verzeihen], wie Manu 8, 312 (so sah Kathas. 1, 42);^) a n u -k rjv 5 
ein em nachthun, gleichthun«, wie Mrcch. VI (222, 12), gleichfalls ^ v a d a je  
anuharaie u. s. w.; c) »sprechen« und »erwarten« von jemand, wie Pane-1 
( S9, 7). Kathas. 45. 399 , Mrcch. IX (297, 4), Pane. I (25 9), hierzu walir- 
scheinlich der AIS. 11 erwahnte elliptische Gen. in (AB. 7, 26, x) W  '
manabhagasyaiva und ahnliches; vgl. SS. 127. Bei ».satt,gen« u m l - f c . c  ist 
der Gen. neben dem Instr. eine uralte Construction; bei t/p nach Delerlck 
in RV. immer der Gen., im Skt. auch der Loc. Vgl. 47 b.

69. Zwei Classen von Participien werden in alien Sprachpenode g ^
mit einem Subjectsgenitiv verbunden (s. BB. XI, 3° 5 f-, Alb. 153B 1
Gerundive. Hier kann man G«i. oder Instr. brauchen: bhavata oder bhavata !j 
, f 1 hartavvah vgl. 46, 37. Es mag dieser Unterschied bestehen, dass der 
t e S S  d i  participialen, der ben. sich mehr dev iuljccnvischen ile- 
i n h , nu des betreffenden Gerundivs anschliesst. Dasselbe gilt fur die gleu hbedeu-deutungdes betren t ^  ^  ^  ^  _6 R  ̂ „ 9 r . 2. _  2. Die
tenden B lu n g e  oder vielleicht richtiger, adjectivisSier —
Partic. auf -ta P ■ ^  r .jMm pujitam „ vpn den Konigen geehrt«, SB. 
Bedeutung (I - 2, 4 ^  dnusyutam dsa, Manu 2, 234 M V i tasyadrtd dharma 
3, 2, 2, 3 tad a l ■ ■  j  Hit ge (). Vgl. SlKCK-E 28, Franke BB. \\ 1, n a .  

yasyaite tray a adr< , • b- verwendeten 1'artic. trpta und pum a scheint
, r°t r l rd ta U v « »  im Ved» nicht gmad. haufig »  sm . t a  Skt js, 

der Gen. bei Adj , .  , Art_ Wir unterscheiden:
er nicht selten und v s bei Adi. mit der Bedeutung »kundig, erfahren«

a) einen objec IV!̂ C ' . a/>/,ijfja kusala, kovida, cjna; hier ist der Loc.
oder der entgegengesetzten, . ’ V  d Instr 2_ bei raanchcil a*Oren,

'Otcun'tnt; t a * > * 8 * * ^ % . * '  , , M«dr. IV, , 3 « . . . .  
wie arha und anarha {wen WJinxm sarvasattvdnam, Kathas. 29, S5
bharasya, Kam. 3, 22 gtram ■ A

ja rh  vinaiiny asya rupasya.

-
1 1! 1 1 ,
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b) einen Gen. bei von Substt. gebildeten Adj., wo derselbe von ddm in- 
•harirenden Subst. abhangig ist, wie Manu 2, 47 anudvegakara nrndm. So im 
A ed. anuvrata (AV. 3, 30, 2), pratyardhin, im Skt. anurupa, vasya.

c) einen mit dem Instr. concurrirenden Gen. bei Adj. der Gleichheit 
<41, a). In vedischen Te.xten scheint er sich nicht zu finden, im Skt. ist er 
bei sama, tulya, sadrda u. a. selir haufig. Uber dvitiya mit Gen. s. SS. 124, 4 R.

d) einen bei ayatta und sakta, welche auch den Loc. zu sich nehmen.
e) viele dativische Genitive, s. 71.
71. II. Die haufige Verbindung des Gen. mit Nomina fuhrte schon in der 

iilteren Sprache zu Ubergriffen in das Gebiet des Dativs. Am friihesten 
bei substantivirten Adj., wie RV. 2, 38, 10 priyd devdsya Savitdh sydma; 
bald auch priya als reines Adj. mit Gen., wie MS. 3, 7, 3 a. E. und so immfer 
im Skt. So stellte sich der Gen. ein bei Adj. der Freundschaft und Feind- 
schaft, wie anuku/a, pratikiila, vidheya, ucita und sadrsa in der Bed. »passend«, 
selbst hit a. ^AB. 6, 20, 3 steht mitram mit Gen., ib. 4 mit Dat. Vgl. BB.
AI, 307 f., SS. 129. In Satzen mit Nominajpradicat setzte sich der dativische 
Gen. friih fest, schon RV. 8, 2, 7 tray a Jn d ra sya somdh sutdsah santu de
vdsya. Im Skt. ist hier der Dativ ganz abgekommen Pat. 1, 427 kati bhavatah  
putraJ}, Pane. II, 51 ko ’tibharah s am art/tattain (nwelche Last ist zu schwer 
fi-ir diejenigen, welche ihr gewachsen sind?c<) hint duram vyavasdyinain ko 
videsah savidydnam  kah parah p r iy avadindtn. Endlich gewann der Gen. 
die Oberhand in alien Satzen, wo er sich einem Nomen anschliessen kann, 
selbst wo der logische Zusammenhang vielmehr einen Dativ verlangen wiirde.
SB. 6, 1, 3, 15 yad asya tan ntimikarot »der Name, den er ihm gab«, Pane.
II, 131 na hi simhasya suptasya visanti vadane mrgaJi. Auch hier hat in der 
classischen Sprache der Gen. vollig gesiegt.

72. Allmahlich fing man an den dativ. Gen. auch mit Verben zu verbinden.
Im \ eda diirfte dies noch sehr selten vorkommen (wie AB. 2, 40, 6 und 
7> 1 5> 7), ini classischen Skt. wird ein genitivus commodi und incommodi 
gern und oft venvendet. Mrcch. X (376, 12) kim asya papasyanust/nyatam, 
ib. (384, 2) kim asya bhiksoh kriyatdm, und regelmiissig bei upa-kr, pra-sad, 
apa-kr, apa-radh, vi-svas, ksam u. a. Verben. Ja, den Gen. nehmen selbst 
die Classen von Verben, die mit dem Dativbegriff notvvendig verknupft sind: 
geben, darreichen, schicken, zeigen, sprechen, verordnen; gefallen, ziirnen, 
sich \erneigen, widerstehen. Ap. Dh. 2, n ,  7 panthd/i] yanasya bhdrdb/iini/ti- 
tasyaturasya striyd iti sarvair datavyah, R. 1, 16, 20 payasani] bharyandin 
. . . . prayaccha, Manu 4, 59 na . . .  . kasyacid dardayet, Mrcch. I (18, 11) 
maranam mama rocate. Vgl. SS. 131. Bei den meisten dieser behauptete sich 
der Dativ neben dem Gen. —  Auch der 69 erwahnte Gen. beim Gerundivum 
und Particip ist ein dativischer.

Kin Gen. anstatt des Dativs des Zweckes, wie Jtkm. 221, 15 ias tvam varapra-
diinasya, mochte sich im Skt. nur sehr selten finden.

73. III. Mit dem Abl. hat der Gen. von Haus aus Beruhrungspunkte.
Schon vedisch kann der Stoff, woraus etwas verfertigt ist, auch mitunter durch 
den Gen. bezeichnet werden: SB. 14, 1, 2, 9 mrdds cdpdvi ca makavTrdh k rii 
bhavanli, fiir das Skt. vgl. SS. 113. Ebenfalls steht von RV. an bei den Ad- 
verbien localer und zeitlicher Bedeutung (5 7 ), namentlich denen auf -tas, der 
Gen., vgl. AIS. 163, SS. 98 R. 1; 2. Selbst Manu 2, 194 uttisthet pratha- 
mam . . . .  asya [ =  prath. asmttt],

Spater dehnt sich die Gebrauchssphare des ablativischen Genitivs allmahlich 
aus. In dem Epos und den Reehtsbucbern findet sich mapchmal der Gen. 
der Person bei solchen Verba, wie: nehmen, empfangen, fragen, horen, lernen, 
auch bei bkt und ud-vij, s. Manu 4, 87; 7, 103, R. 2, 29, 4; 3, 3, 4, selbst
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bei muc (R. 3, 51, 27); anstatt des abl. comparationis, wie R. 1, 47. 22 nasti 
dhanyataro mama. Aus der classischen und nachclassischen Litteratur kommen 
noch andere Typen hinzu, wie Gen. bei gup Kathas. 33, 171, nirvinna Pane. II 
(32> 7), vgl. SS. 126 N. und H oltzmann zu WhG. 2 9 2 iiber Mhbh. 13, 14, 5.

’ Ablativischer Natur scheint auch der zeitliche Gen. in einigen typi- 
schen Ausdriicken: cirasya, muhurtasya, kasyacit kalasya »nach einiger Zeit« 
u. s. w. =  drat, muhurtat (58). SS. 128. DelbrOck erwahnt ihn nicht. Ira 
Pali existirt er (Jat. 1, 197, 23 na cirass’  rod).

73. Der Locativ (saptami) umfasst alle Anschauungen, welche durch 
unsre Prapositionen »in, an, auf, bei« zum Ausdruck kommen. Er ist ortlich 
und zeitlich, wird im eigentliclien und figiirlichen Sinne angewandt, bezeichnet 
das Wo und das Wohin. Als Wohineasus beruhrt er sich mit Acc. und Dat. 
ObMeich hauptsachlich ein adverbialer Casus, kann er auch von Nominibus ab- 
hangig sein, in welchem Falle er dem Gen. Concurrenz macht. Seine uti- 
beschrankte Verwendung in fast jeder Begriffscategorie, wo seine Grundbedeu- 
tung passt, hat sich in alien Sprachperioden ungeschmalert erhajten.

° 76. Als W ocasus in eigentl. Bedeutung bezeichnet der Loc. bald den 
Raum, innerhalb dessen, bald denjenigen, auf dessen Oberflache, bald denjenigen, 
auf dessen Gebiete die Handlung vor sich geht. Belege fur diesen auf Schritt 
und Tritt belegbaren Gebrauch AIS. 115, 117, SS. 133. Einige Falle mogen 
hier erw'ahnt werden. Loc. bei »befestigen an« SB. 1, 8, 1, 6 vrkse ndvam 
prati badhmsva, »hllngen an« Pane. V  (48, 23) grwayam lagati, »fassen bei«
BrhA. 2, 1, 1 s tdm pdn&v adaya, »zu Fiissen fallen« pddayoh patati, »gross- 
ziehen bei« i\. 1, 38, 18 ghrtapbrnesu kumbhesu dhatryas tan samavardhayan.
Loc. =  »in der Nahe von« RV. 3, 23, 4, Mhbh. 1, 170, 3 Gangayam »am 
Gangesufer«. L oa wie fr. »chez« der Person, in dessen Hause man wjhnt, 
lernt u. s. w. RV. 8, 51, 1, ydt/ia Mdnau . . . .  somatn Indrdpibah, Prabodh.
VI (107, 12) tvayi nivastum icchami; wie lat. »apud« =  »vor, bei« Manu 
8, 317 marsti . . . .  steno rajani kilbisam.

AJs W oh in easu s in eigentl. Bedeutung steht der Loc. be-. Verben des 
Gehens, Fiihrens, Sendens, Werfens, Giessens u. s. w. und bei solchen wie 
pra-vis, pat, ruh, niajj, ny-as, bei dhii und andren des Setzens und Hinstellcus.^
AIS. 121, SS. 134. In vielen —  nicht in alien —  Fallen ist hiê  der Acc.
(17) oder Dativ, concurrent. Unter den typischen Ausdriicken erwhhne ich 
panau kr (wie SP>. 1, 1, 3, 7), Manu 3, 223 dattva hastesu . . . .  tdoaakam 
u. a. Ubrigens vgl. ZfVps. 182 ft., Gaedickk i28ff.

77. In mehr oder weniger iibertragencr Bedeutung zeigt sich der I.ocath 
in gar vielen Wendungen und Redensarten. Hier werden nur die bedeutend- 
sten Tvpen hervorgehoben. . ........ .

1 / Stoffliche Anschauungen werden auf geistige Begnfte ubertrageu. R\ .
. .  ' j 2 yyt kim ca duritdm maxi »in mir« [ =  in meiner Person], Mhbh. 1,

’ /arrant' sambhdvaydmy asmin »bei ilpn [-= von thm] erwarte ich
V P 4 u p 4 I4) 3 namvidi papam karma na slisyati. So steht der 
T o lb e i  vi-svas »vertrauen (auf)«, d-sams »hoffen auf«, vi-irabh bei sthd und 
vrt "»verharren bei«, wie iSsane, mate bei cahn,r aroPayath bet dem von 
DeibrOck aus M. belegten A-bhaj (AIS. u S )  u. s. w.

,  Dev lo c  =  »unter, zwischen«, engl. »among, amid«. Hier 1st der 
Gen. concurrent. Beide schon seit RV. Vgl. SS 133.L Luh.ich BB. XT, 300.

,  Uev lo c  bezeichnet »in welcher Huwncht« wie R \ . 1 ,1 1 4 ,  8 ma no 
gdsu ltd  no dsvesu rtrhah. So, um die E.genschaft zu nennen, m welchir man
sich auszeichnet oder schwach ;st, R. 1. L W Samudia iv*g&m b7t,ry e-----
Visnuna sadrso vtrye, und in einigen AIS. iih fg . hervorgehobenen C onstruct.o- 
nen, wie »sich freuen an«, »wachsen, gedeihen an«, »beanstanden mBezug auQt.



4. Die sogenannte nimittasaptaml, welche besagt »warum, in Bezug auf 
welchen Z\veck« man etwas thut, wie ksetre vivadante »sie streiten sich um 
ein Grundstuck«, Kas. zu P. 2, 3, 36 (und vgl. Jtkm. XXIII, 52) carmani 
dvipinayi hanti »er totet den Panter um sein Fell«. Ein vedisches Beispiel:
BrhA. 1, 3, 1 ta esii token’ aspardhanta.

78. Locative als nahere Bestimmungen von Nomina sind vielleicht im 
Veda seltener (vgl. AIS. 120), im Skt sind sie ganz gewohnlich. Zunachst 
der partitive Locativ (65); dann bei Adj. mit der Bedeutung nkundig, er- 
fahren«, wie Ch. Up. 1, 8, 1 udgithe kusalah, Nagan. I, 3 ndtye ca daksd vayam,
Kathas. 24, 157 hemaratnasvarupe mugdhah. s. SS. 142; endlich wird er mit 
Subst. ganz frei construirt, wie kupe salilam, srimadRdmayane prathamah 
sargah, R. 1, 50, 24 mahadhdfiusi jijnasd, Kum. 1, 36 tvaci karkasatvdt 
»durch die Harte der Haut«, Kathas. 6, 167 vidyagame karanam, Jtkm.
XXVI, 12 dtmanigunah »die eignen Tugenden«. In WorterbUchern bezeichnet 
der Loc. »in der Bedeutung von«; vgl. SS. 140 R. 2.

Von den vedischen von D elerOck erwahnten Locativen gehoren hierher 
die bei bhdga und Compositen (so auch SB. 4, 1, 2, 6 sutydyam apitvam 
»Anted an der S.«), dhruva, priya, cam  »beliebt bei«.

79. Zeitlich bezeichnet der Locativ »zu welcher Zeit«. Der tem p o ra le  
L oc. ist uralt, iiberaus haufig und kann als sogenannter »absoluter Locativ« 
auftreten. Einige sind fast zu Adverbien geworden, wie iidati, ante, kale. 
Vereinzelt ist der Acc. concurrent (28).

Anm. Panini lehrt, dass in gewissen Wendungen der temporale Loc. dem Abl.
gleichbedeutend ist, also besagt unach welcher Zeit«, wie (utya bhuktva Devadatto
dvyahe [dvyahdd va) bhoktd, s. SS. 99, R. I und vgl. AIS. 117. Etwas analoges gilt fiir
raumliche Verhaltnisse, doch gebraucht man nur den I.oc., um zu sagen nin einer
Entfernung von«. AB. 2, 17, 8 sahasrdivlne va iia/t svargo lokah; naheres SS. 144.

80. Wenn dieser zeitliche Loc., absolut oder nicht, etwas anderes als 
einen Zeitabschnitt bezeichnet, sollte man ihn vielmehr Loc. der Umstande 
benennen. Auch so wird er von alters,her viel gebraucht RV. 6, 20, 5 
vajrasya patane »beim Flug des Keiles«, SB. 1 ,4 , 1, 13 ghrtakvrttau »bei der 
Erwiilmung des Wortes ghrta«, Manu 5, 130 sakuni/t phalapdtane | prasrave 
ca sucir vatsah svd mygagrahane iucih, vgl. das Sprichwort chidreyv anart/ni 
bahullbhavanti. AIS. 116, SS. 143.

81. Die ubertragene Anwendung des Locativs als Wohincasus ist eine 
sehr ausgedehnte.

a) Wie lat. »in« c. Acc. bezeichnet er die Person oder Sache, in Be
zug auf welche ein freundliches, feindliches u. s. w. Verhaltnis besteht. 
Devadatto matari sadlmh == mataram prati s. Er steht bei Subst., wie vairam 
Udarake »Feindschaft mit U.«, k>pa mayi »Mitleid mit mir«, tvayi vifvasali, 

kartavyesv anddarah; bei Adj.: Sak. I, 21 asydm abhildsi me mana/j, Mudr.
V, 4 kule lajjayiim ca vimukhal.i, Malat. X (172, n )  priyo ’smi jamatari; bei 
Verben, wie Kathas. 28, 34 etat krtam tvayi. Dieser Loc. wird in AIS. kaum 
genannt, doch ist er wenigstens im Princip schon fur den Veda anzuerkennen, 
wie aus einigen dort 118 angezogenen Stellen hervorgeht, z. B. R"V. 4, 54, 3 
dcitti ydc cakrmd daivye jane.

b) Er ist mit dem finalen Dat. concurrent. Auch hier sind die Anfange 
vedisch. RV. 10, 75, 3 divl svanb yatate »— strebt zum Himmel«, ib. 2, 23,
16 ye . . . . dnnesu jdgrdhuh »die sehr nach Speise verlangen« (AIS. 122).
Fiir das class. Skt. kann man zwei Unterarten dieses d ativ isch en  L o c a tiv s  
aufstellen: 1

a) Das Ziel oder der Zweck ist etwas Concretes. So steht der Loc. bei 
Verben des Gebens, Sprechens, Versprei hens, Verkaufens. Manu 3, 97 vipresu
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datiani, R. 1, 75, 7 Sahasrakse pratijiiaya, Mudr. V, 4 sariram vikriya dha- 
navati. SS. 145.

|3) Der Zweck ist ein Abstractum. So bei Verben des Strebens, Hoffens,
Verlangens, des Anstellens und Ernennens zu, Sichanschickens und Sichent- 
schliessens zu, u. a. Nala 5, 16 yat/ui me Naisadho vrtah patitve, Mhbh. 1,
13S, 69 prayatitam rdjye. Hier findet sich oft der Loc. eines nomen actionis 
auf -ana mit dem Charakter eines Infinitivs. Mhbh. 1, 141, 2 dakane buddhim 
akdrayan, Sak. I (10, 6) imam valkaladharane niyunkte. Ebenso bei Nomina 
in der Bedeutung »flihig«. Pane. II (20, 25) asamartho ’yam udarapurane 
’smdkam.

S2. Obige Beschreibung der Syntax der Casus hat gezeigt, dass es im 
Indischen ziemlich viele Fiille giebt, wo man zwischen zwei oder mehreren 
die Wahl hat. So kann ofters das Ziel durch Acc., DaL oder Loc., die Per
son, zu der man spricht, durch Acc., Dat., Gen. oder Loc., derjenige dem ge- 
geben, versprochen wird durch Dat., Gen. oder Loc. bezeichnet werden. Bei 
Gerundiven steht der Agens im Gen. oder Instr., dieselben Casus sind gleich- 
wertig bei Adj. der Gleichheit und bei »fullen, sattigen«; Acc. und Loc. bei 
Zeitbestimmungen, Instr. und Abl. des Grundes werden oft unterschiedslos 
gebraucht Diese eigentiimliche Unbeschranktheit der Bedeutungsspliare der 
indischen Casus tritt besonders hervor, wenn in metrischen Texten zwei vollig 
coordinirte Begriffe in verschiedenen Casus gleichen Wertes von demselben 
Beziehungsworte abhangig sind. Dies ist im Skt nichts seltenes. R. 2, 13. 11 
sukhanam  ucitasyaiva d u h k h a ir anuettasya ca, ib. 34, 6 brdhmanebhyo 
dhanam dattvd sarvam can -opajiv in  dm , Hit. I, 18 nadinani sastrapanihdrii 
. . . .  visvdso naiva kartavyafi strlsu rajakulesu. ca, Manu 2, 79 mahato fy  
enaso masdt tvacevahir [—  tvacd ivahirJ1 vunucyate, ib. 4, 84; 5, 64; R. 3,
46, 29— 31 (b/ii mit Abl. und Gen.). Aus dem Veda kenne ich, da Del- 
brOck die Sache nicht erwahnt, vielleicht zufallig, nur ein Beispie): R\ . 7,
32, 18 ydd Indra y d v a ta s tvam etdvad aham istya.

83. Zwei gleiche Casus, welche unabhangig von einander zu einem A er- 
bum gehoren, kommen manchmal vor, besonders in der alteren Sprache. Der 
doppelte Accus. hat sich im grossen und ganzen im Skt. erhalten (20 ) und 
Acc. des Zweckes +  Objectsacc. sind gewohnlich, vgl. 19. —  Im Veda gehen 
Dat. commodi und finalis mitunter zusammen. AV. 1,29, 4 risiraypt mahyam 
badkyatam sapatnebhyah pardbhuve, AB. 7, 17, 7 asmai jyaisthyaya kalpadhvam,
v. a. »fiigt euch seiner Herrschaft«. Hiiufig bei tisthatc v. a. »jemand an- 
erkennen als« s. AIS. 149, SS. 239 R. So zwei Locative AB. 4, 25, 9 yarn 
asmin svdh sresthatdyivn jdnate »seine Angehbrigen fiigen sich seiner Herr- 
schaft«. So finden sich bei b/ii zwei Abl., des geflirchteten Gegenstands und 
des cefurchteten Ereignisses: RV. to, 138, 5 indrasya v d jra d  abibhed ab/ii- 
sn dthah  bei urusyati »retten« ib. 8, tot, 4, und ltd  ib. 2, 29, 6. Vgl.
G aedicke 255, AIS. i n ,  wo auch Belege aus B. In einigen sogenannten 
Fallen der Casusattraction bei Infinitiven (217) ist vielleicht richtiger ein sol
dier Doopelcasus anzunehmen. Doch fehlt es auch nicht an echter Attrac
tion, wie in folgendem epischen Beispiel: Mhbh. 1, 179, 5 pityvadhat . . . .
krodkad vo hantum icchati. . . . .  ,  , , , , ,

84 Von Pronomina gebildete Adverbia auf -tas und -fra haben im Skt.
vollig- den Wert des Ablativs, resp. Locativs (r. 5, 3. 7 ft), selbst zur Bezeich- 
^ g S von llrsonen. Nach DelbrOc* (AIS. ,98, 200) , t  diese allgemeine 
Function bei at ah, itah, kutali; atra tatm. yatra und Syn an schon  aus dem 
Veda zu belegen, selten aber bei anyatah, sarvatah u. a. Im Skt werden auch

• v Falls hier llicht samdllir Svsliah vorliegt.
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diese ganz gewohnlich als Casus venvendet: Manu 9, 147 yd niyuktdnyatah 
putram devarad vdpy av.dpn.uydt, ib. 2, 168 yo ’nadhttya dvijo vedam anyatra 
kurute sramam, und s. SS. 289. Auch attributiv gesellen sie sich zu Subst. 
im Abl. resp. Loc.: Pane. IV (14, 22) tatra va/ie [ =  tasmin vane\, Kathas.
23, 46 purvatra janm ani »in einer friiheren Existenz«, Pane. ed. Jivan. 286, 9 
kuto ’p i dhanikat kincid dravyam addya. Auch dieser attributive Gebrauch 
wird von D elbrOck. dem Veda fast ganz abgesprochen; in der Stelle R V .6,18,9 
dhisvd vdj'ram Adsta d daksinatrd ist er jedoch schwerfich zu bestreiten.

Spuren einer Tendenz, das Suffix -tra zu einera allgemeinen Iocativischen zu 
enveitern, wie ja  das Suff. -/as wirklich dem Abl. gleich geworden ist, sind im 
Veda klm- zu erkennen, wie RV. 7, 23, 5 tko devalra. [ =  eko devcsu\, ib. io, 40, 2 
J:o vain sayutra . . . kritute n—  zu Bette — 1(. In solclien Nominalbildungen heisst 
das Suffix -tra, vgl. AIS. 200 fg. Panini (5,4, 55) lehrt noch einige derartige Redens- 
arten, und Formen, velch e  natiirlich zu seiner Zeit gang und gabe waren, wie 
brdhmanatra karoti, devatrd, manusyatra u. s. w.

II. CASUSUMSCHREIBUNG.

85. Ausser den blossen Casus giebt es im Indischen viele sprachliche 
Mittel zur Bezeichnung der Casusbeziehungen. Von diesen sind die P rap o- 
s itio h e n  sehr alt. Vom syntactischen Standpunkt hat es keinen Zweck die 
echten —  d. h. die von alters her auch mit Verben verbundenen —  von den 
uneebten zu trennen. Als Triiger von den Casus venvandten Functionen stehen 
sie schon im Veda in engem Verhaltnisse zu einem Casus, dessen Bedeutung 
zu erhellen, naher zu bestimmen, zu specialisiren ihre Aufgabe ist. Diese Ver- 
wendung der sonst und urspriinglich als Richtungsadverbia das Verbum in- 
analoger Weise bestimmenden Prlipositionen mag genetisch eine jiingere sein, sie 
ist jedoch im Indischen schon in den altesten sprachlichen Documenten nach- 
weisbar. ^Vohl dient die echte Praposition in M. oft nur zur Priicisirung, nicht 
zur Umschreibung des Casus, wie das dem Loc., Acc., Abl. nachgesetzte d (AIS.
452), antar beim Loc. (ib. 446), adhi mit Loc. und Abl. (BB. XI, 283), 
accha-, doch besitzt schon RV. manche Prapos., welche fur die Bezeichnung 
der Beziehung unumganglich sind, wie 1, 30, 19 pari dydm anydd Tya/e.

Anm. Einige monosyllabischen, wie vi, in, ut, sam, fr a  haben die Fahigkeit 
der Verbindung mit Casus entweder nie besessen Oder sehr fruh verloren. V011 
nis ist letzteres anzunehmen (SS. 153 R.), und sollte nicht vind die Funktion eines 
fruh als selbstiindiges W ort verschollenen vi ubeniommen haben?

86. In der Regel wird die Praposition ihrem Casus nachgesetzt, nur d 
steht in der nachvedischen Sprache immer voran. Adverbiale Zusammen- 
setzung ist nicht selten, wie pratyaham, pratipatham (Kathas. 19, 81), anu- 
Garigam (Mhbh. 1, 1 70, 14); bei einigen in umgekehrter Folge, wie bei upari\
Pane. I (91, 11) raj no vaksahst/ialopari maksikopa/jista. Solche Zusammen- 
setzungen sind im Skt. und auch in B. (vgl. AIS. 187) ganz gewohnlich, und 
kommen schon in M. vor, wie anukamdm (RV. 1, 17, 3), pratikdmdm (ib.
10, 15, 8).

Mit Ausnahme des Dativs konuen die Priipositionen alle obliquen Casus 
zu sich nehmen; der Accus. ist der gewohnlichste (P. 2, 3, S).

87. Prapositionen in den metrischen Partien des Veda, besonders in 
RV. und AV«: 1. dccha  »zu« mit Acc.; 2. d ti »iiber, iiber . . . .  hinaus« 
mit Acc. (AIS. 441); 3. adkds »unten« mit Acc.; 4. d d hi mit LoC. und 
Abl. »auf, uber« »von . . . .  herab«, selten (wie RV. 5, 61, 12) mit Acc., 
mit Instr. nur snund und snub hih-, 5. dnu  mit Acc. »nach«, »nach . . . .  hin«, 
auch iibertr., wie anu vratam »secundum ordinem«; 6. a n ta r  mit Loc.
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»innerhalb, in«, mit Acc. »zwischen«, in letzterer Bedeutung auch aiitari mit 
Acc.; 7. apa »abseits von« mit Abl., vgl. 88 a. E. landers AIS. 446); S. dpi 
»an, in« mit Loc. vereinzelt, vgl. AIS. 448; 9. abhi mit A c c .' nicht selten 
»zu; bei; iiber; um«; 10. abhitas mit Acc. »um, ringsum« vereinzelt; 11. ar- 
vdk =  lat. »citra«, mit Abl., RV. 10, 129, 6 mit Instr. und ;eitlich; 12. dva 
»herab« mit Abl. vereinzelt (AIS. 451); 13. avds mit Abl. und Instr. und
avastdd mit Gen. »unter, unten an«; 14. a mit Loc. und Abl. in mannigfacher
und haufiger Venvendung; es hebt die Bedeutung des Casus hervor, mit Abl. 
auch »bis«, mit Acc. »hin zu«; 15. arid  und are mit Abl. »fern von«;
16. upa mit Loc. und Acc., selten mit Instr. »unweit, bei, auf,, zu«: 17.updri
»oben, oberhalb« mit Acc. und Gen., nicht haufig; 18. rte »mit Ausschluss
von, ohne« mit Abl.; 19. tirds mit Acc, »trans«, mit Acc. oder Abl. »ciam«;
20. paras mit Acc., Instr., Abl. =  lat. »ultra«, mit Instr. und Abl. »ohne«;
21. pari mit Acc. »um« (auch zeitlich), mit Abl. »iiber hinaus«; 22. pur as 
mit Acc. und Abl. und pur a s tad mit Gen. und Abl. »vor«; 23. purd mit 
Abl., demselben gewohnlich vorangehend, a) »vor« (zeitlich), (3) »[sicher] vor«,
T) "mit Ausschluss von, ohne«; 24. prdti mit Acc. »gegen« in verschiedener 
Bedeutung: mit Verben der Bewegung »nach . . . hin«, mit raks und dgl 
»vor«, zeitlich »gegen«, auch hat prdti die Bedeutung »gemass« wie prdti 
varam, ferner kann es bedeuten »gewachsen, gleichkommendt*, wie RV. 2, 1, 8 
tv dm sahdsrdui s'ati dds'a prdti (s. 88 a. E.) vgl. AIS. 463; 35. sdca mit 
Loc. »bei« =  coram; 26. sajiis und smat (dialect, sumdt) mit Instr.
»zusammen mit«; 27, sanitur mit Acc. und sanutdr mit Abl. »abseits von, 
ausser« vereinzelt; 28. samdyd mit Acc. »zwischen, mitten durch«; 2$:sakd 
und sakdm mit Instr. »in Gemeinschaft mit, nebst«. —  Wie aus dieser Liste 
hervorgeht, giebt es manche, namentlich unter den alten Prapp., welche mit 
mehreren Casus verbunden werden. —  Vgl. AIS. 440— 71 und GrassMann,
Worterbuch des RV. s. v.

Diese Zahl wurde sich noth vermehren, wenn man andre Richtungswdrter, wie
parastad mit Gen., dakstnalah (z. 15. .vrhartam') hinzurcchnen wollte.

S8. In der Brahmanaperjode sind einige von diesen aus dem Gebrauch 
geschwunden, nl. a pi. ava, avas, are, saca, smat, sajus, sanitur und sanuiar-, 
bei andren haben sich die Functionen geandert, oder die Cohstruclion, oder 
beides. So giebt es in B. von prati »vor« bei raks keinen Beleg. Die alte 
Prtip. a wird nur mit nachgesetztem Abl. und in der Bed. »bis« yerwendet; 
antar mit Abl. und Acc., liras mit Acc., paras mit Instr. und Acc. scheinen 
ganz verschollen. Fiir upa und pari scheint sich in B. kein Beleg zu linden 
(AIS. 4S5, 460)., Ubrigens findet man dieselben Briipp. wie in M., auch 
adhi mit Abl.; SB. 1. 9, 1, 19 wird vaydm agnc/i pari durch v. a. ddhi er- 
klart, Nir. 5, 5 abhra dm apah durch apo 'bhre ’dhi. Dass abhi ganz ^swohn- 
lich ist, bezeugt fiir AB. Lieiuch BB. XI, 281. Einige, tvie abhitas, antara, 
upari scheinen haufiger zu werden. Neu kommen hinzu: 1. dntarena, als 
Syn. von antara, mit Acc., auch -  »innerhalb«; 2. updristad mit Acc.
»iiber, auf«, mit Gen. »hinter«; 3. urdhvdm mit Abl. »oberhalb; iiber. . . . 
hinaus; nach«; 4. pdrena mit Acc. »an .. . voriiber, iibet hinaus«; 5. pardk- 
sam, -adm it Instr. »hinter dem Riicken von«; 6. bah is uml bahirdha ~  \m 
Pali ist bahiddha sehr haufig —  mit Abl. »ausserh:}lb«. Ferner noch manche Rich- 
tungsadverbien auf -las und -ena, wie uttarena, SB. 4, 6, 9, 23 tc jaghdnenava- 
kaniyam dsate. Die Fhiipos.paschdscheint nicht t or den Srautasutra belegt zu sein

Durch Hinzuziehung von Panini wird der Sachverhalt ein wenig modiii- 
cirt. Wo immer Panini aus der Litteratur sonst nicht nachweisbare Bedeutungen 
odgr Cbnstructioijen der Bha?a lehrt, steht, da er doch oftenbar aus der Urn-
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gangssprache seiner Zeit schopfte, der Gebrauch derselben fiir den Ausgang 
der vedischen Periode hinreichend fest.

So adhi mit Loc., um Botm assigkeit zu bezeichnen, ausser D a4ak. 1 12, 11 nicht 
zu belegen; MS. I, 4, 9 hat adhi den Abl., Jtkm. XXIII, iS den A cc. in dieser Bedeu
tung (s. SS. 156). Aus dem panineischen Beispiel apa Trigartebhyo vrsto dtvah geht 
die Anwendbarkeit von apa als Priip. noch fiir P.’s Zeit hervor, obgleich diese Ver- 
wendung in B. nie erscheint. Nur aus Panini wissen wir, dass ndna mit Acc., Instr., Abl. 
mit vind synonym war, dass pari mit A cc. einige Bedeutungen mit abhi, ami, prati 
gemein hatte. Von den zwei Bedeutungen der Prap. upa, wclche P. giebt, ist, wie 
es scheint, keine belegbar (SS. 159). Er lehrt den Abl. bei prati in der Bedeutung 
neinem gewachsenu (s. 87 , 24), und in der von »anstatt« beim Tauschen; in ersterer 
Bedeutung ist dieser Abl. nirgends, in letzterer nur einmal belegt (SS. t8o).

89. Wahrend im class. Skt. die Classe der Prapositionen sich einerseits 
erweitert, da immer mehr adverbiale Bildungen und Casus von Nominibus pra- 
positionelle Geltung bekommen —  wie agre, prsthe, prabhrti, yavat — , geraten 
andrerseits mehrere alte Prapos. ausser Gebrauch, wie abhi, upa, tiras,paras, adhi, 
ati (beide letztere kommen nur noch ausserst selten vor) *, auch bahirdha. 
Ferner erscheinen mitunter Constructionen, welche aus B. —  ob nur zufallig?
—  nicht belegt sind. So wird rte auch mit Acc., adhas mit Abl. (und Gen.), 
paroksam (auch antara. und antarena bisweilen) mit Gen. constrain. Den Acc. 
bei a, der von einigen angenommen wird, kann ich dem Skt. nicht zuerkennen.
—  In der 86 erwahnten AvyayTbhavazusammensetzung von Prap. +  Casus, wird 
anu-, a-, prati- und sa- (das fiir saha eintritt) das vordere Glied, dagegen 
-upari, -antar, -bahis, -saniam, -antarena, -vind das hintere.

90. Die Prapositionen der classischen Sprache sind ungefahr folgende:
1. anu  mit Acc. == »nach«, bezeichnet Ort, Zeit, Rang, Gewahrsmann; ort- 

lich ist es auch »an der Seite von«, »entlang«, zeitlich auch »gegen«. SS. 164.
2. p r a ti  mit Acc., haufig. Oft pracisirt es den Wohincasus— grhatn prati 

pratasthe —  oder umschreibt den Loc. in allerlei Bedeutungen. So hat es 
den Wert von »zu« bei »sprechen«, »vor« bei »sich verneigen«, »nach« bei 
»streben« u. s. w., und bezeichnet es denjenigen, auf den Zorn, Liebe, Mitleid,
Hass u. s. w. sich richten, s. z. B. Kathas. 29, 13. Wie der Loc. bedeutet 
prati auch »in Bezug auf, iiber«, z. B. Nala 2, 6 sutdm prati, Manu 8, 245 
sitnam prati samutpanne vivade, Pane. I (2, 13) arthasastram praty ananya- 
sadrsdn, Buddhac. 6. 43. Noch hat es ortliche und zeitliche Bedeutung —  lat. 
»circa«; ferner ist mam prati == fr. »selon moi«. Distributiv ist es besonders 
in der Zusammensetzung, wie Sak. I (x, 12) pratipdtram ddhiyatamyatnah »lass 
jeden Schauspieler sich bemiihen«, Kathas. 6, 165 prativasati. Vgl. SS. 179.

3. u p a r i, fast immer mit Gen., meistens niumlich »oberhalb; auf; 
ilber«. Zeitlich »unmittelbar nach« wie Sukas. 7, 12 kathitavelopari\ vom 
Rang: »iiber«, Kathas. 6, 167. Auch bedeutet es »vor den Augen von« (s. 
unten n. 10). Noch wird es wie prati im Sinne des Locativs bei Wortern 
des Affects gebraucht: Mudr. Ill (12 5 ,1) Cdnakyasyopari pradvesapaksapdtah,
Pane. I (84, 10) him tava mamopari cintaya. Vgl. SS. 171.

4. a mit folgendem Abl., oder in adverbialer Zusammensetzung »bis«, 
bezeichnet aber auch den terminus a quo. Manu 2, 22 a saniudrat tu vai 
purvad d samudrat tu p a id  melt »vom bstl. bis zum westl. Meere«, Kathas.
4, 53 adrakpadam. SS. 168.

5. v in d  (aus der vorpfinineischen Zeit nur einmal belegt, s. AIS. 183) mit 
Abl., Instr., Acc., meistens nachgesetzt, »ohne; ausgenommen; ausser«. Syno
nym rte  mit Abl. oder Acc., und p r th a k  mit Abl. SS. 182. In der Be- 1

1 Einige Spuren blieben in der Composition in gewissen Redensarten, wie adhistri 
*in Bezug auf die Frau(en)n, upakumldtam, s. Ka.4. zu P. 2, I, 6 und P. 2, 4, 83.
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deutung »ausgenommen« hat man noch any a ir  a mit Abl. SS. 1S3 und mukte 
mit Instr. s. BW. IV, S3 s. v. mukta 4).

6. sa/ia , sakam , samam  und sardham  mit Instr. (letzteres erst seit 
Ch. Up. zu belegen) =  »mit« vgl. 32 A 1.

7. a n ta r  »innerhalb, in« mit Loc, bisweilen mit Gen. (so Kathas. 13,
165; 26, 43); Manu 8, 222 steht es mit Abl. und zeitlich. Vgl. SS. 165.

8. antard  und antarena  mit Acc. (selten Gen.) vieldeutig: a) »durch 
. . . .  bin, z\vischen«, |3) =  vina, z. B. R. 2, n ,  18; 3, 19, 7 v. 1., 7) bei 
Verben des Sprechens »betreffend, iiber«2. —  »Zwischen; hindurch« heisst aucli 
m adhyena mit Acc.

9. adhas mit Gen. und Abl., a d h a std d  mit Gen. »unterhalb, unter«.
Ihnen gegeniiber stehen u p a ri und u p a rista d  »oberhalb, auf«, auch urdhvam, 
wie Manu 1, 92.

10. Das raumliche »vor« wird durch p u rc-s, p u r  a s td d ,p u r  at as mit Gen. 
oder durch agre, agratas; p ram ukhe, p r a m u k h a ta s  u. a. prapositionell 
venvendeten Casus ausgedriickt. Mit Personen verbunden sind diese manch- 
mal dem lat. »coram« gleichbedeutend, ebenso auch sa m a k s a m , p ratvak-  
sam mit Gen. Bei Verben des Sagens, Gebens, Zeigens u. ii. stehen sie gem 
zur Bezeichnung der Person, in Bezug auf welche die Handlung verrichtet wird, 
und sind sie daher oft mit prati nnd Umschreibungen wie samjpe, samnidhau 
(91, I) concurrent. Vgl. SS. 177.

1 1. Das zeitliche »vor« wird gleichfalls durch puras und agre (letzteres 
auch mit Abl., s. Manu 3 ,114) ausgedriickt, oder durch p r d h  und p iir v a m , 
beide mit Abl. Uber arvak  vgl. SS. 173 R. 2.

12. »Hinter« ist p a s c a d  mit Gen., p r a ty a k  mit Abl., auch p r sth e ,
-ena, - a t ah eig. »im Riicken von«. Die drei Casus von prstha konnen puch 
»hinter dem Riicken« bedeuten, wie paroksam  und -hse mit Gen.

13. »Nach« von der Zeit wird gemeiniglich durch u r d h v am oder ananta-  
ram mit Abl. ausgedriickt, auch durch anu (s. oben 1), und durch die Groppe 
p a ra m , p a r e n a , p a ra ta s ,  p a r a s t d d  mit Abl. (oder Gen.). Diese Gruppe 
kann auch bedeuten »iiber . . . .  hinaus«, lat. »ultra«, sowoln roumlich als 
den Rang bezeichnend. Dann wird parena mit Acc., die andren mit Gen. 
verbunden. Kam. 5, 61 na laksmydh parato ’nvayah »Geburt geht nicht Uber 
Reichtum«. Vgl. SS. 173.

14. Andre Zeitbestimmungen sind y a v a t  und p r a b h rti .  Letzteres, mit 
Abl. »seit«, synonym mit d, la t sich oflfenbar aus dem Schlussgliede haulig 
gebrauchter Bahuvrihi zu einer Prapos. entwickelt. SS. 170 R. 2. Der l ’ro- 
nominalacc. yavat wird bisweilen einem acc. temporis in umstiindlicher Weise 
beigefiigt, wie Hit. ed. jiv. 51 rnaya mdsam chant yavad Gaunvratan: har- 
tavyam. Zur eigentl. Prapos. wird es in der Bedeutung »bis« raumlich und 
zeitlich; es nimmt dann den Acc. (wie R. 1,49, 16) oder Abl. (wie R. 41) 
zu sich. Vgl. SS. 169 und Franke BB. XVI, 81, der es aus dem Pali (Pati- 
mokkha) belegt.

15. bah is  mit Abl. (auch Gen.) »ausserhalb, aus«.
16. In den Bedeutungen »an beiden Seiten«. »ringsum, umt< hat man 

ubhayatas, abhitas, par it as, sarvatas, samantatas, visvak mit Acc.
' 17. nikdsa und samayd mit Acc., beide =  »unweit«, sind selten.

91. Einige von den genannten Prapp. sind offenljar zu Hilfswortern ver- 
blasste Casus von Nomina. Es giebt ausserdem noch eine Anzahl c.erartiger, 
welche ebenfalls dem periphrastischen Ausdruck con Casusbeziehungen dienen.

r Vereinzelt findet sich saha beim Instr. des Wcrkzeugs, sugar in M. (s. SS. 184 R).
2) Vgl. militant,Ire- »mich betreffend« K. 2, 16, 15; 90, lb; Jtkm. XXIII, 9.
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Folgende Zusammenstellung beschrtinkt sich auf das Sanskrit; iiber die Sach- 
lage im Veda fmde ich in AIS. nichts erwahnt. Es scheint, dass im Vedi- 
schen diese Periphrase bedeutend weniger angewandt worden ist.

I. Acc., Loc., Abl. von Substt. in der Bedeutung »Nahe«, wie samipa, 
antika, abhyasa, sakasa, samnidhi, saitmidhana, upakantha, abhyarna, und von 
parsva »Seite«, umschreiben oft die Wohin-, Wo-, und Wohercasus, nament- 
lich bei Personen, wie gr. r.aoh. Hit. I (17, 6) asya"samipam upagacchami, 
Kathas. 10, 26 tafsavupad apasarat, Nala 1, 15 tasyah samipe tn Nalam pra~ 
sasamsuh. Die altesten Belege vielleicht in Ch. Up.: 8, 7, 2 {sakasa), 5, 3, 4 
sa hay apt ah pitur ardham eyaya »■ —  zum Vater«, ardha —  parsva.

Sakasat, antikat, parsvat konnen auch in andrer Bedeutung den Abl. von 
Personen umschreiben, besonders sakasat, das bei Verben des Empfangens, 
Lernens, Horens, Kaufens u. a. manchmal vorkommt. Diese Periphrase gilt 
selbst fiir den Comparationsabl., wie Pane. IV (13, 13) sarvesam rajaputranavi 
sakasad visesaprasadena. Mitunter steht durch eine Art Attraction auch das 
Subst. im Abl., wie Varah. Brh. 104, 12 caurakumarakeb/iyo Bhaumah sakasat 
phalam ddadhati. Vgl. SS. 189 und Mhbh. 1, 31, 31.

II. Acc., Loc., Abl. von atitara und madhya bezeichnen den inneren 
Raum und das Medium, wohinein etwas kommt, wo es ist oder woheraus es 
geht. Vereinzelt wird der Loc. madhye in der Zsg. vorangestellt, wie R. 1, 4, 15 
madhyesabham, Kathas. 25, 202 w adhyehn at an am. —  Ferner werden madhye 
und madhyat haufig zur Periphrase eines partitiven Casus verwendet. SS. 190 fg.

III. Der Ort, wo sich etwas befindet, wird durch die haufigen Zsgen 
auf -dese, -uddese, -tale, -tate, -prsthe genauer bestimmt.

IV. Das Causalitatsverhaltnis wird gem durch Periphrase ausgedriickt. Es 
giebt dafiir verschiedene Hilfswcirter: 1. das fast zur Prapos. gewordene krie,
2. hetoh —  Abl. von hetu »Beweggrund« — , 3. artham, arthaya, arthe,
4. Instr. Acc. und Abl. von nimitta und kdraua. Sie sind bald Ausdruck 
des Grundes (also =  »—  halber, wegen, um«, auch »behufs, flir«), bald 
bezeichnen sie den Zweck und sind dem finalen Dativ gleichwertig, was 
namentlich bei artham und arthaya der Fall ist. Beispiele SS. 193. Auch 
in andrer Weise konnen die genannten —  oder ahnliche —  Causalitiit be- 
zeichnenden Substt. so verwendet werden, wie z. B. die Zsgen auf -mUla. Die 
Stelle R. 2, 23, 31 11a Sobharthav imau bahu na dhanur bhusandya me | ndsir 
abandhanarthdya 11a sarah stambhahetavah mag von der Vielformigkeit des 
Ausdruckes eine Vorstellung geben.

V. vas'dd, ba/ad, samarthyad, prabhavdtl, oder deren Instr. vasena etc. 
und Formen auf das, wie prabhavatas —  »kraft, mittels, in Folge von«.
Wie diese einen Causalabl. vertreten, so wird Mittel und Werkzeug bezeichnet 
mit Htilfe von dvarena, margena, paramparaya, mukhena und vacanetia (oder 
mukhdt, vacanat), yogena und yogdt, anus arena u. a. nach Bedarf. SS. 196.

VI. sthane »anstatt«, »an der Stelle von«, z. B. Pane. I (32, 11).
VII. uddes'etia, vddeiat —  prati »mit Bezug auf« z. B. Kathas. 20, 210;

vgl. 93, 3.
VIII. abhimukha, unmukha, samntukha sind manchmal, wie lat. »versus«, 

Hilfswdrter zur Bezeichnung des Zieles einer Bewegung. Gewohnlich haben 
sie adjectivische Form, doch konnen sie Adverbia sein. SS. 199.

92. Von Participien sind hier verschiedene zu nennen: 1. gata am
Ende einer Zsg. mit der Function eines Locativs, wie Malav. 1 (14, 2) 
gavaksagata tisfhati »sie steht am Fenster«, Siik. I (20, 8) sakhtgatam kimapi 
prcchamah —  »—  lieziiglich eurer Freundin«, Manu 2,218 gurngaJavi tidy am 
[ =  gurau vidydm\; —  2. as'rrta, upas'r/ta, samsrita, meist in Zsg. - -  »>auf, 
bei, in Betreft von«; —  3. sahita, yuiia, cinvita, upeta etc. mit Instr. oder
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Zsg. —  »mit«, desgleichen das Adj. sanatha-, —  4. rahita, hina,cyuta =  »chne«, 
in dieser Bedeutung auch vita-, apagata-, vigata- als erstes Glied einer Zsg.

Hierher gehoren auch einige Participien in adverbialer Verwendung, v ie  Mhbh.
1, 115. 11 ajhaiani Dhrtara.grasya nohne Wissen Von Dh.u. Kathas. 39,167 aviditavi 

ta fya} ib. 33, 171 guptavi mantrinam »clam consiliariis«.

93. Auch einige Gerundia werden oft zur Bezeichnung von Casusbezie- 
hungen gebraucht (SS. 200— 202). Die am meisten vorkommenden sind:

1. drabhya mit vorangehendem Abl. (selten Acc.) zeitlich =  »seit; von 
. . .  ab«, synon. mit a und prabhrti, sehr haufig; —  2. addya, updddya, wie 

"o-r. lytov, Xapiuv oft verblasst zu »mit«, doch ist hier, wie bei dsd.fya, sama- 
sadya manchmal Equivalenz mit andren Priipos. in der Bed. »auf, an. bei« oder 
»wegen, durch, vermittelst«; —  3. uddisya, das fast alle Bedeutungen von 

prati haben kann: Pane. Ill (61, 17) svagrham udditya prapaldyitafi »er 
floh nach Hause«, Nala 9, 24 uvdea . . . Bhiim w i uddisya »sprach zu Bh.c 
Mudr. I (21, 2) brdhmanan tiddisya pakah »das Kochen fiir die Br.« So him 
uddisya, kirn samuddiJya =  »warum? zu welchem Zweck?« —  4. adhikrtpd, 
puraskrtya, madhyekrtya (oder -krtvd) und einige andre (wie dsritpa, avalokya, 
samkhydya) =  »'in Betreff von, iiber«; —  5. dsthaya, adhisthdya, dsrityq,, 
dvdrikrtya, avalambya ganz wie dvdrena, margena etc. 91, V; —  6. muktva, 
varjayitva, parityajva, viha-ya, apasya, so wie auch -varjam, »mit Ausnahme 
von, ohne« (s. 224); —  7. vihdya, atitya, anddrtya u. a. wie lat. »prae«:
Sak. II (40, 10) ratnarafin api vihayabhinandyate »prae margaritarum acervis
laudatur«, Kathas. 49, 138; R. 3> I 5-

Es scheint, dass diese auxiliare Verwendung der Gerundia im Grunde 
nachvedisch ist \ Doch schon im Zeitalter des Entstehens des buddhistischen 
Canons muss sie ziemlich entwickelt gewesen sein, insofern man im Pali 
manche haufig findet, wie nissaya und arabbha, letzteres in der Bedeutung 
von skt. uddisya.

Cap. III. Congruenz.

94. Strenge Beachtung der grammatischen Congruenz ist fiir eine flexivisch 
so ausgebildete Sprache wie die indische Hochsprache selbstverstandlich. Also , 
stiramen die in demselben Satzteile denselben Gegenstand bezetchneviden odei 
bestimmenden Nomina soviel wie moglich in Casus, Numerus, Genus iiberein.
Dass also das Adjectiv und die Apposition sich nach ihrem Substantiv, das 
Pradicat nach seinem Subject richtet, ist ebenso selbstredend, auch dass es 
Falle "eben muss, wie Buddh. 9, 67 na te pramanam »diese sind keine 
Autoritlt«. wo vollige Congruenz sich als unmoglich erweisen wiirde.

nie Coneruenz gilt auch fur den Vocativ, wiewohl er ausserhalb des Satzes 
teht uenn er in gezierter Rede mit einem Adj. ausgestattet ist, wie J^lut. VI 

(87) 5 duratman Malatinimiltan vyopadiiasmadguro Mudkavahalaka.
' . T .lpr alteren Sprache sind sehr vereinzeltc wirkliche oder scheinbare
. .  An^ ; iH„ i£rkeiten zu verzeichnen. I.ANMAN 5»5 5 >8, 5*7/g- uotirt uus RV.
U iregeln  g  Femininen gehorenden Adj. von Themen auf -»/, -van, -man in 
einige f a  e - „hnUclie firKi en sich mitunter in) epischen Skt., wie z.B. R. 2,39,22
mascuhner Ges , fiir viraginyaU stein. Scheinbare Ausnahmen sind

d“  .................5 ,4 .......einem pluralischen SubjeCte s.

~ V rT«R W  finde ich von obigen Gerundien in besagter Verwendung so gat wie 
keine vedischen B elje. lVtu*. 3. ' *  49 U  eincm * *  * * * * *  PfScisirend

ZUgCS' ‘ Aus stilistischen und rhetoriscl.en Motiven ist bisweilen in M. (auch in Pal,- „nd
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95. Abweichungen von dieser Regel sind entweder durch constructio ad 
synesin, oder durch Attraction bedingt Erstere in Fallen, wie R. 2, 52, 42 
tvam cintayantah . . . .  nirdharah krtdh prajah. Durch letztere congruirt

a) Das \  erbum rait dem zuniichststehenden Pradicatsnomen anstatt des 
Satzsubjectes. Manu 9, 294 sapta prakrtayo hy etdh samastam rajyam ucyate,
Pane. IV  (7, 14) sarpa aha sampratam tvam me mitfam ja ta u i)  vgl. Manu 
6, 70.

b) Ein demonstratives oder relatives Pronomen, das fiir sich allein 
das Pradicat bildet, nicht nur im Casus, sondern auch in Genus und 
Numerus mit dem Satzsubjecte. Ch. Up. 6, 16, 2 etadatmyam idam sarvam 
tat satyam sa atma, es folgt aber tat [nicht sa] tvam asi, damit der Gedanke 
nicht verdunkelt werde, Pane. I (44, 20) mama pranayatreyam »dieses ist ja 
mein Unterhalt«. SS. 27.

c) im Veda der Superl. mit dem Satzsubjecte in Fallen wie TS. 5, 4, 11, 1 
syend vai vayasdm patisthah [nicht pdtistham], RV. 3, 5, 10 agnlr bhdvann 
iittamo rocandnam. AIS. 80. Aus dem Skt. kenne ich —  wohl zufallig —  
keinen Beleg.

96. AAie in andren flexivischen Sprachen muss jedesmal der Sinn entscheiden, 
ob das mit dem Hauptworte congruirende Adj., Partic. oder Subst. attributivisch 
oder pradicativisch zu fassen sei. Ich unterscheide I. das echte Attribut, resp. 
Apposition, wie vrddhah pita  »der alte Vater«, Rdmo raja »Konig Rama«,
II. das Satzpradicat vrddhah pita »der Vater ist alt«, III. das pradicative 
Attribut pita vrddhah (oder vrddhah san 206) »der Vater, wenn (da, ob- 
gleich etc.) er alt ist«, IV. die ausfiillende Pradicatsbestimmung pita vrddhah 
sampadyate (Adj. und Verbum bilden zusammen das Pradicat), pitarain vrd- 
dham manyase (pradicatives Object), V. das pradicative Attribut in adverbialer 
Function.

97. Zu III. Ein Particip mit seinem Subst. kann bisweilen die Bedeutung 
haben eines nomen actionis mit Subjectsgenit Pane. Einl. 3 varam jatapreto 
varam apt ca hanyaiva janitd  »besser ist (sein) Tod unmittelbar nach der 
Geburt oder die Geburt einer Tochter«, R. 2, 23, 8 papayos te katham 
ndma tayoh sahka 71a vidyate »wie kommt es, dass du an ihrer Bosheit nicht 
zweifelst?« So oft das Partic. auf -ta nach him oder alam. Mrch. VIII (244, 2) 
him arena tddite7ia tapasvina.

98. Zu I \ . Der ausfiillende Nom. bei »werden, scheinen, bleiben«, der 
Pradicatsacc. bei Verben des Nennens, Haltens fiir, Machens — , Ernennens 
zu, Betrachtens als u. s. w. bediirfen keiner Belege. Sie sind uralt. Im 
Passivum wird dieser Doppelaccusativ selbst\rerstandlich zum Doppelnomin. 
Doppelinstrumental tritt ein, wenn im passivischen Ausdruck neben dem Agens 
ein das Satzpradicat bestimmendes Attribut dieses Agens vorkommt, wie Pane. I 
( J5> 1 9) tasya ca sabddnurupena parakramena bhavitavyam »seine Kraft muss 
seinem Schalle gleicligeartet sein«, Dasak. 18,19 balakena sakalaklcsasahendbkdvi,
Mudr. I (31, 5) may a na Sayanefia st/iiyate. Der doppelte Locativ im absoluten 
Loc., wie Pane. I (39, 23) tvayi duhitari sthitdydm, und ein doppelter Abl., 
wie a medhyad bhavitoh (217), sind gleicher Natur.

99. Der alteren Sprache eigentiimlich ist der doppelte Nom. bei ge- 
wissen medialen Verben mit der Bedeutung »sich nennen, sich diinken«: brute, 
vadate, many ate, wie RV. 10, 85, 3 somam manyate papivdn, Ch. Up. 5, 3, 4

PrSkrittexten) Unterdriickung des Casussuffixes zu eonstatiren, sodass von zwei in glei- 
chem Casus und Numerus stehenden congruenten oder coordinirten W orlern das be- 
truftende Suffix nur an dem einen ztim Ausdruck kommt, wahrend es bc-i dem anderen 
jranz fehlt. Siehc Roth, Abh. des VII. Orient. Congr. (Wien), Vr. Sect. 1 fir. und vgl. aus 
dem Pftlj Jut. V, 223, 24 samane brahmanefu ca.

1
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katham so ’/ues'isto bruvita »wie konnte er sagen, er ware ausgelernt?«, und 
bei riipam kr »die Gestalt annehmen von«. Weber, ISt. XIII, i n ,  AIS. 104,
SS. 33. Diese vedische Construction mag sich auch vereinzelt im Epos fin- 
den; R. 2, 13, 3 liegt sie vor bei katth.

100. Zu V. Zuweilen hat das Indische ein pradicatives Adjectiv, wo wir 
ein Adverb erwarten wtirden. RV. 7, 81, 3 prati tvd duhitar diva' Uso jird  
abhutsmahi »—  sind wir hurtig erwacht«. Pane. ed. JTv. IV, 6 ekd (zuerst) 
prasuyatc mata dvitiyd (zweitens) vak prasuyatc, vgl. Manu 3, 101; Dasak.
141,2  maydsi jdtamdtrah papaya parity aktah »ich habe diqh . . . schnode ver- 
lassen«; Buddhac. 5, 68 hayarn dnaya Kanthakain tvardvan [ =  turnam\ So 
regelmassig bei vivasa »invitus«, manchmal bei kcvala =  »nur« (z. B. Kathas.
29, 120). Im Veda besonders bei Richtungsadjectiven. SB. 6, 4, 4, 22 
udtcaj} prAcah pasun prd srjati »er entlasst die Tiere nach Nordosten«, AB.
1, 7, 13 uttamam Aditim yajati, s. AIS. 78 fgi und vgl. Jtkm. XXV, 22 mama 
nanv ayuktam ckasya gehdbhimuk/iasya gantum.

101. Das gemeinschaftliche Priidicat mehrerer Subjecte, resp: das gemein- 
sarne Attribut mehrerer Substantive kann in zwiefacher Weise behandejt 
werden. E n tw ed er das Priidicat, resp. Attribut congruirt mit dem nachst- 
stehenden, oder die Summe der die Congruenz bedingenden Substantive kommt 
grammatisch zur Geltung. Der erstere Fall ist meistens so zu erklaren, dass 
das Gemeinsame nur bei einem ausgesagt ist, bei den andern hinzugedacht 
werden soil, wie TS. 5, 2, 5, 1 vyamamatrau paksau ca pucham ca bhaiati 
Buddhac. 3, 54 tam . . . .  siitah kumdrasca dadarsa natiyah; bisweilen aber der- 
gestalt, dass' eine begrififliche Einheit gemeint ist, wie RV. 2, 25, 2 tokdm ca 
tdsya tdnayam ca vardhate, Dasak. 135, 10 Kdntimati rajyam idam mama ca 

jTvitam apy adyaprabhrti tvadadhinam. Im letzteren Falle ist der Nuraerui der 
der Gesammtzahl (z. B. Manu 2, 45); bei Discrepanz der Personen siegt die 
zweite iiber die dritte, die erste iiber beide (AIS. 83 giebt vedische Belege und ein 
paar Ausnahmen). Bei Discrepanz der Genera siegt das mannliche Geschlecht 
iiber das weibliche, wenigstens bei Personen, z. B. Manu 3, j i /. : bei Sacn- 
riamen findet man verschiedene Behandlung, aus dem \ eda weiss P elukCck 
nur weniges und unsicheres vorzubringen, aus dem Skt. habe ich einen Beleg 
fur das Masc. (Pane. V, 2 same) doch verschiedene fiir das Neutrum notirt, 
wie Kam. 1, 54 mrgayd. ’ksds tathd pdnai/i g a rh itd n i mafiibhujdm, in welehem 
Fall selbst der Sing, des Net#rums sich vorfindet, wie Mrcch. \ (i 97j 12) 
paksavikalasca paksi iuskaica taruh saraica jaia/unam J sarpaicoddhatadamstras 
tuiyam  lake daridrasca, Manu 3, 107, vgl. SS. 28.

Anm. Vereinzelt werden durch sa/ia, sariiham u. .:i. verbuudenc \\ drter behan- 
delt als ob sie coordinirt waren. AIS. 86, SS. 3°- Dagcgen findet sich auch worn 

in Fiillen, woman ein Wort wie saha erwarten wurde, wie AB. 3, 5°> 1 >ias c“ - 
ha m c email i/o ’stirdn notsydvahai =  »wer wird mit nur . . , vertreiben.«
102 Nicht immer werden die coordinirten Nomina durch eine 1 artikel ver-

bunden ‘ Sie kbnnen in Dvandva-Composition treten, bisweilen stehen sie asyn- 
det sch neben einander. Antik ist das asyndeton Inmembre m vielen hormeln, 
dettsen nebe bakan, isam itrjam, MS. i, 6, 8 pasunam pustyai
wie o am G * purvasa upardsah. Wenn die Begriffe eine Reihe
{ 3 C S  aavld efch e to  Veda « ( * * %  (AIS. 5ylT.,.
Dies mag J d i  vom Skt. gelten, tvo liberties thetunsche Motive it) Anschlag
zu bringen sind, wie z. fl. Paiic. 9 / un a a

T . , . , -|„n .yenn von iwei durch ca verlnmdcnen Subjecten das
103 Im Veda w.rd bisweilen, i RV. y 88, 3 ;} rukhva Vdn.nas

emc ein Pronomen ist. dieses nicht ausgetn .ui, ' • /
ra rravam .wenn Vanina und ich das Schifl '’^ T / l I  11a AIS s f  ' V °‘
thak [SchoL Agmi ca ivam ca militvhJ. 1St- XIJ1- I13> AIS‘ ^
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104. Zur Bezeichnung des Unterschieds »zwischen« zvvei Gegenstanden 
verbindet man im Skt. oft zwei, von Wortern wie antara, viiesa abhangige, 
Genitive durch ca. wie Manu 9, 26 striyas sriyas ca gchesu na viseso ’sti bas- 
cana, oder man benutzt den Gen. eines Dvandvas, wie ibid. 9, 133. SS. 166 R. 2.

CAP. IV. ZUSAMMENSETZUNG.

105. In einer Syntax des Sanskrit darf ein Capitel iiber die Composition 
nicht fehlen. Die verschiedenen Classen der Nominalcomposita, Dvandva, 
Tatpurusa, Bahuvrihi, Avyaylbhava, auch die von WhG 1310 mit Recht postu- 
lirten sprapositionalen Composita« sind in so haufigem und so wenig be- 
schranktem Gebrauch, gelien dabei oft mit einander so mannigfache Ver- 
bindungen ein, dass die Ausdrucksweise und daher der Stil und der ganze 
Satzbau der classischen Sprache dadurch stark beeinflusst wird. P'iir das 
Vedische gilt dies nicht so sehr, da im Veda die Freiheit allerlei syntactische 
Verhaltnisse mittels Zusammensetzung zu bezeichnen noch nicht besteht. In 
M. sind die Composita vielleicht nicht gerade haufiger als bei Homer, und in
B. wird der Sachverhalt kaum anders sein. In sehr vielen Fallen sind die 
vedischen Composita feste Gebilde mit ausgepragter eigner Bedeutung; die 
fur den Bedarf des Augenblicks frei gebildeten sind zweifelsohne in der 
Minderzahl, von einem massenhaften Auftreten derselben, wie im classischen 
Sanskrit, besonders in den gefeilten Schopfungen der schulgerechten Kunst- 
poesie, kann hier gar nicht die Rede sein. Zusammenstellung der Zsgen in 
RV. und AV. von Garbe K Z XXIII, 478— 518, aus B. werden sehr viele in 
AIS. 55— 75 aufgezahlt. D elbrCck’s Versuch den Beweis zu liefern, dass 
nirgends im Veda die zusammengesetzte Form der aufgelbsten ganz gleich- 
bedeutend sei, halte ich mit Whitney (Am. J. of Ph. XIII, 282) fiir ver- 
fehlt. Ober die Sanskritcomposita s. SS. 204— 232.

Die Lehre von der Bedeutung der verschiedenen Arten der Composita 
systematised und vollstandig darzustellen, liegt ausserhalb des Rahmens dieses 
Abrisses. Es mag hier geniigen, ihre hervorstechenden syntactischen Eigen- 
schaften nach Gebilhr zu wiirdigen.

106. Nach ihrem syntactischen Werte trennen sich die D v an d v a  von 
der Masse der andren ab, da jene coordinate Begriffe, die Tatjjurusa u. s. \y. 
dagegen appositionell (attributiv)- oder casuellbestimmte zum Ausdruck zu 
bringen haben. In M. giebt es nicht viele Dvandva, hauptsachlich die eigen- 
tiimlichen Gotter-dvandva (WhG. 1255fg.), in B. werden sie etwas hiiufiger; doch 
sind es auch hier gewohnlich begrififlich zusammengehorige Worter, welche 
in dieser Weise zur grammatischen Einheit zusamrnentreten. Auch sind die 
vedischen Dvandva immer zweigliedrig; in AIS. finde ich nur ein Beispiel eines 
dreigliedrigen (S. 57). Doch schon im Epos werden viele coordinate Subst. 
zu einem Dvandva verbunden, und ein so alter Text wie Gautama’s Dharma- 
sutra enthalt bereits folgendes zwei-und-zwanziggliedriges Exemplar: varjayen 
mad/iu - mamsa -gandha - vidlya ■ divasvapn&njana -ydnopanac-chattra-kama-krodha- 
lobha-moha-vada • vddana - snana - dantadhavana-harsa-nritagTta-parivdda-bhayqni 
(2, 13P Die Vielgliedrigkeit dieser Classe von Composita ist demnach sehr alt.
Im Skt. finden wir den Dvandva ganz ausgebildet.

Anm. Adjectiv-Dvandva sind, obgleich bai weitem nicht so haufig als die von
Substantiven, doch nicht gerade s e l t e n s. SS. 20S, vgl. noch KathSs. 16, 45 nnd
Buddhac. 4, 30. ' ' 1

1 D ie verbreitete Meinung, dass die indi«chen Grammatiker keine adject. Dvandva 
kennen, wird durch B. 6, 2, 35, wo Zahlwbrtcr wie ekadaia Dvandva heissen, hinfallig.
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107. In der Kegel bezeichnet der Dvandva Anreihung, Zusammettfassung, 
Vereinigung coordinirter Begriffe, doch ist auch distributive, ja selbst disjunctive, 
Verbindung nicht ausgeschlossen. Gegensatze wie bhadrapdpam, DrcasuraJi 
finden sich unter den Dvandvabildungen schon im Veda Distributiver 
Dvandva liegt vor z. B. TS. 1, 8, 18 divam pmstotrpratihartrb/iydm »derr„
Prast. und dem Pratih. je ein Ross«, Mudr. I, 13 phalam ko p a p rity o r  
dvisati vibhaktam su/irdi ca\ disjunctiver Manu 4, 1 15 h ’akharostre ruvati =  
sum vd khare vostre vd ruvati. SS. 205— 207.

108. Eine Art Zwischenglied zwischen Dvandva und latpurusa bndet 
die Classe der Bildungen, wie drstanasta ngesehen und gleich wieder ver- 
schwundens Pane. I, 113 sammdnitavimpnita, Sak. IV (74, n )  suptoitlntah
sisyaJr, s. SS. 209, 2. , . ,

' 109. In Betreff der K a rm a d h a ra y a  1st zu betonen, dass mcht jede
theoretisch mogliche derartige Bildung wirklich gebraucht wird. Practisch be- 
schrankt man sich auf die immerhin noch sehr zahlreiche Menge gewisser durch 
den Gebrauch sanctionirter Typen; doch fehlt es mitunter mcht an treieren 
Bildungen, wie Malav. I (3, 4) vartamdnakavch Kdlidasasya, lb. I, 17 yasyagaman 
kevalajivikayai. Vgl. SS. 211 fg. Man verme.det solche Karmadharaya wfelche, 
wie mahabbhu, krtakarya, als Bahuvrihi gelaufig s.nd. S. Cameleer, Vamanas
Stilregeln: Kavyasamaya 7fg. . c ,

Besondere Erwahnung verdienen hier drei Species desTatpuru9a 1. Solche, 
welche bestehen aus einein Adj. des Raumes, welches den Tell +  Subs., 
welches das Ganze bezeichnet, wie purvakdyah »der \orderkorper«,ardhap#pau 
»ein halber Pfeffer« =  ptirvam kdyasya, ardham p.ppalyali. Mehr uber diese 
s s  _  2. Diejenigen, deren zweites Glied ein Particip auf -ta oder
sonstiges Verbaladj.. ist, zu welchem das erste im p ra d ic a tiv e n  \ erhal .us 
steht wie Manu 1, 5 asid idavi tamobhutam, u. a. (die auf bhuta sc hon im 
Veda s AIS. 74), brdhmanabruva, panditamanin. Mehr SS. 214. —  3. Die 
haufigen Vergleichungscomposita, wie ghanadyama >>wolkengrau«, indranva,
Malav. V, 2 parighagurubhir dorbhUy, ved. iukababhru. :Ie r . ... 020.

’ n o .  Ueber die Bildungsfreiheit ca su ellb estim m ter l atp u ru sa giebt 
Panini genaue Vorschriften, welche ich SS. 216 fg. darzulegen uni 1 en’ 
zu Gebote stehenden Material an die Thatsachen der Litteratur als Maassstab 
anzuleeen mich bestrebt liabe. Als Resultat erwies sich, dass m der uns vor- 
hegenden Litteratur grossere Freiheit herrscht, als man nach der granmiauschen

lh e ° ^ e eHa^ptmasse der Tatpurusa besteht sowohl im Veda als im Skt. aus 
, , deren vorderes Glied einem Genitive gjeichkommt (sastbisamdsa), 

solchen, instrumentalbestimmten, welche aus Agens Part- auf
denmachst fo!gen Brhaspatipyast:ta. Letztere Classe wird >m Nach-
-ta bestehen, bildet auch wenn das Particip dem Sinne nach uium
vedischen ganz fiu  entspricht, wie Pane. 1 (85, 13) f»ruja-
Gerund, absol . prasthitah - gurujane umratmud etc.
namijnataJi-----  T *  ri-deutunsr des B ah u vrih i besteht hienn, dass allerLu

m .  Die ^ t a c t ^ e  f e d e ^ n g ^  Bahuvrihi adverbial venvendet
BestimmungenvonNo.mn, s un t ?edraQgter Form Ausdvuck finden.
wird) von Verben *B *h  (l??> gleichwertig, sondern hat auch
Er 1st mcht allem dem ’ ‘ Lormcll isv er ein Adjediv. und k.um wie 
oft die Geltung ernes a c & * yerwQudet, auch substantivisch

-  - «  - * > *
. . ciuijst. WhG. 12044 AIS. 62) lttssc ich hier hei- 

■ 1 D ie Urgeltuiig des Bahuvnln * ‘ t ^2 / JJahxivrlhi ein Adjeotlv.
seite. Schon in den altesten le ile n  j

Iudo-arische Philologic. L 6.

I If



(f ( W h  ---------------------------- T---------------------------- 1---------------------( c T
V €2 ? J  * 34 I. A llgemeines und Sprache. 6. Y edische und Sanskrit-Svntax.

y ----------------------------------------------------------------------------------------- ■ -----------
. . . . r

zusammengesetzt sein, zerfallt in zwei Glieder, die sich wie Pradicat und Sub
ject zu einander verhalten und so geordnet sind, dass immer das Pradicat 
das vordere, das Subject das hintere ist; s. SS. 223— 225, und iiber die schein- 
bare Ausnahme des Typus asikara, asrukantha u. a. ib. 224 R. 2. Nur fin- 
die facultative Ordnung der Glieder in gewissen Bahuvrlhi, welche ein Particip 
auf -ta enthalten, wie a/iitagni und agnydhita, jataputra und putrajata, ist eine 
Abweichung zu statuiren, SS. 224 R. 3. lm buddh.'Skt. wird dieser paranipata, 
so dass das Partic. auf -ta am Ende steht, haufig angewandt. Belege aus der 
class. Sprache z. B. Manu 2, 70; 4, 175; 5, 165.

1x2. Im Vergleich mit der vedischen Periode hat die Bedeutung der 
Composita fiir die Syntax im Skt. stark zugenommen. Die Hauptpunkte des 
Unterschiedes werde ich kurz zusammenfassen.

I. Im Skt. sind Composita, von deren Gliedern eines, oder auch wohl 
beide, an sich schon eine Zusammensetzung ist, ganz gewohnlich. In den 
kunstvollen Litteraturgattungen, namentlich in der Kunstprosa, werden ganze 
Reihen kleiner Zsgen gern zu einem g ro ss e n  C om p o si turn vereinigt. Kad.
21, 15 tragt ein Wald, aranyam, das Epitheton Dasaratha-suta-nisita-sara- 
nikara-nipata-nihata-rajanicara-bala-bahula-rudhira-sikta-mulam. Das ist formell 
gin Bahuvrlhi, dessen Subj. mula einen aus vielen kleineren Tatpurusa auf- 
gebauten, zwolf Wortstamme umfassenden grossen Tatpurusa zum Pradicat 
hat; der Bedeutung nach, ein auf moglichst wenig Raum zusammengedrangter 
langerer Nebensatz. Nicht selten bestehen ganze Seiten aus langeren oder 
kiirzeren, mitunter arg verquickten und verzwickten Complexen. Die Kunst- 
poesie ist hier bedeutend maassvoller, doch werden aus stilistischen oder 
metrischen Griinden langere Composita auch hier angestrebt. Im Gegen- 
satz zu diesen rhetorisch-belletristischen Auswiichsen steht die relativ schlichte 
Sprache des alten Epos oder der Rechtsbiicher und die einfache Prosa der 
im liiedrigeren Stile verfassten Erzahlungen. Auch hier jedoch sind, anders 
als in den vedischen Schriften, solche Tatpurusa und Bahuvrlhi, deren Glieder 
schon selbst zusammengesetzt sind, ganz gewohnlich. Denn Falle wie AV.
7, r i  6, 1 purva-kajna-krtvane »demjenigen, der friihere Wunsche erfullt hat«, 
oder RV. 2, 9, 1 ddabdha-vratapramatih sind im Veda ausserst selten.

II. Der Typus dordijnda v. a. »ein stockahnlicher Arm«, karakisalaya, 
dnanacandra, welchen D elbrOck als vedisch gar nicht erwiihnt, ist im Skt. 
allgemein. Seinem Ursprunge nach mit Bildungen wie grhabhUti, sahayasampad, 
strlratna verwandt, also von Haus aus ein rhetorisches Gebilde, hat er sich 
tief im Sprachgeftihl des Inders eingelebt. Manchmal scheinen diese Ver- 
gleichungscomposita ganz verblasst, uniibersetzbare rhetorische Ornamente 
eines gezierten Stils. Morphologisch anders zu deuten (SS. 220 R. 1), jedoch 
in ihrer Anwendung ihnen gleich zu stellen, sind die Bildungen auf -vyaghra,
-indra etc.

III. Das Skt. besitzt eine Reihe typischer Zsgen, deren morphologischer 
Bau durch ihre conventionelle Verwendung ganz verdunkelt ist. Vgl. WhG.
1302 c— i, SS. 228 fg., wo eine Liste der bedeutendsten gegeben ist

Hierzu gehoren die Composita auf -ddi, -ddika, -adya, -prabhrti, wo das 
letzte Glied »und so weiter« bezeichnet Die auf -prabhrti tauchen zuerst in den 
Ritualsutren auf, die auf -ddi ebendaselbst und bei Panini. —  Ferner die auf 
-matra subst. ueutr. oder adj.; die Grundbedeutung von matrd »Maass« ist hier 
gewohnlich so verblasst, dass in der Regel matram am Ende von Substantiv- 
composita »nur, bloss« bedeutet, wie Panc. I (15, 20) iabdamatrad apt bhayam 
upagatah, oder dass es die Totalitat einer ganzen Classe bezeichnet, wie sirima- 
tram =  »womankind«; in letzterer Bedeutung ist jo t  am synonym. Die adject. 
Verwendung betrifft fast nur die Partic. auf -ta +  matra-. Pane. Ill, 3 jdta-

f
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matram satrum prasamam nayet »den Feind soli er unterdriicken, sobald er 
es geworden ist«. —  Ahnliches lasst sich sagen von den Bildungen mit -purva 
und - pur alls ara, z. B. pntipurvam  ungefahr =  sapriti, von den Tatpuru§a 
auf -visesa -bheda, -antara, die sowohl eine »Art, Species, Vanetat« als_ em 
Individuum einer Classe bezeichnen konnen, von den Composita auf -praya ' 
zum Ausdruck der Begriffe »hauptsachlich, grossenteils« und »fast«, und 
vielen anderen, welche der Raum hier zu nennen nicht gestattet. _

j j ,  Kurz, fiir das sprachliche Bewusstsein der Inder wird es m der 
nachveclischen Zeit zu einer selbstverstandlichen Sache, da® derselbe Inhalt 
sich svnthetisch durch Zsg. und analytisch durch mit einander m Con
struction stehende Worter in gleichwertiger Weise ausdriicken lasst. _ Daher 
erlauben sich die Dichter metri causa allerlei Zusammensetzungen, vie z. B.
Sal- I 3 parinamaramariiydh [sc. divasd% fiir parindme r. Daher aucli 
d ie " bekannte Freiheit, Com positionsglieder mit Wbrtern ausserhalb der 
Composition zu construiren. Die Sache 1st im classischen Skt so ganz 
eewohnlich und naturlich, dass es ein leichtes ware gauze Seiten nut 
Belegen anzufullen. Folgendes zur Charactensir.mg Manu 7, 75  helssy S  
von der Festung tat sydd dyudhasampannam dhanadhanyma vahanaih [also 
dZd/ia- den beiden Instr. parallel], R. 1, 13. 4°  Vasisthavacandd jsyasyngasya 
M a y  oh [nl. Vasisthasya +  Rsyasrhgasya\ Rathas. 4, 130 gurave dattadahiaa/j 
\gurave von datta- abhangig], ib. 38, 39
7ani vina [tam sc . artham]. V g l .  SS. 231. Auch m  P a li  1st d ie s e  Ireihei 
•re sta tte t. S u t t a n ip a ta  7 2 5  cetovimuttihina te atho pannavimuttiya [sc . Inna].
Fine ahnliche Lockerheit bekundet sich m der Ellipse bei Composita. Nala 
1 I3  drstapurvdthava srutd [d. h. irutaP urvd\ Manu 2 71 
’ vasdne ca [nl. brahmdvasdnc], ib. 5, 96 vittdppatyok [ = vittapater 
Ein Beispiel von solcher Ellipse erkennt A ufrecht, KZ. X X VI, 612 schon

im RV. _ang n^ S| nd23n2och die Composite mit einem Relativum als. erstes 
Glied zu nennen. Die mit ydvat- und yatha- gebildeten Avyayibhava smd 
sehi alt AY 18, 4, 37 yavatsabandhu^ . 7, 101, 3 yathmasam. i  apmi 
kennt nur diese. Spater werden auch derart.ge A^ecUVe g j . ld e t  lax . V 
(39, IS) yathanirdistah ksapanakah sakasa pradur ^ x ^ ,  b . l ( 3 ^ 3 1

^advLydyanoktaviJhind  [erstes GUed: yavad .
'Relative: yatrakam &m  (AV), yatrasdyam grha  (adj.), yadrcc/iay , . ■ .

Cap. V. A ndre morphologischk E rscheinungen bei den Nomjna.

Sanskrit frei g -thisamasas (110) treten sie allerdings eimgermassen zutuck.
concurin-enden a < j ^  m£m gleich gut sagen n ^ n a y a ja ka ti.
Anstatt mrcchakafi m > • ^  Rathas. 115, 148 hruiantam
Ragh. 4, 4 ? y odha* j £  i , kre;,a dantina, Manu 2, 4 S- Manchmal wechseln 
w sab ham Sarvani saha ‘ , Mittei. Gelegentliche Lockerheit des Aus-
beide gleichberechtigte sp^_^patrena juhoti nd hi mrnmdyam ahutim dnafi 
drucks wie TS. 2, 5, 4, 3 1 *
(AIS. 71) kann nicht au a • ausgedehnten Gebrauch von A b s tr a c ta ,

116. Das Sanskrit ma ^ Ava Ui 3. gebildeten und unsren E.genschafts- 
nl. den mit -a, -ya, -tra: -td> * Substantiven. Mit einigen dieser feuffixe, 
wortern auf »-heit« entspre
------ --------  . - a aus dem substantivirien Neutrom des Comparativs

1 Ich bin djef Ansicht, dasspr*'? . nicWs zu sclwffen lint. Die nrsprunglichc Xcr-
prdvas entstanden ist, und also mi / deneu auf -bhuyisfha zu rnessen.
wendung auf -firdya cndender Composita 1st an ^
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np ./a, -tva (n.) und -.bhava, kann man ganz unbeschrankt nach Bedarf A b- 
stracta bilden. Oft sind sie von einem subject. Gen. begleitet. Sak. II, 51 
krtyayor bhinnadeSatvad dvaidkibhavati me mancih. D a diese Suffixe selbst 
den langsten Composita angehiingt werden konnen, sind sie zur einheitlichen 
Darstellung complicirter Begriffe vorziiglich geeignet und werden denn auch 
gerne zu diesem Zweck, besonders in wissenschaftlicher Demonstration, ge- 
braucht. SS. 235.

Inwieweit diese Freiheit schon im Veda bestand, kann ich nicht genau 
sagen, da D elbrOck. hieriiber schweigt. WhG. 1237, 1239 giebt von freieren 
Bildungen auf -td und -tva manche vedische Beispiele, unter welchen AV. 3,.
8, 3 ahamuttaratvd »principatus«, wenn es, wie wahrscheinlich, als ein Wort 
zu nelimen ist, an sich schon fiir das Zeitalter der Mantras die Gebrauchlichkeit 
solcher Formen bezeugen wiirde. So explicirt AB. 1, 28, 35 sahasratnbhardh 
in RV. 2, 9, 1 folgendermassen: esa ha va asya sahasrambharata y a d . . .

117. Idiomatische Wendungen mit dem Abstractum giebt es folgende:
1. Der Acc. des Abstractums mit einem Verburn des Gehens oder Kom- 

mens bedeutet »zu etwas werden«, v g l .  eng. »to become«: vrddhatdm, -tvam, 
-bhavam gacc/iati, agacchati, upaiti etc. »er wird alt«, phalam mrdutam (-tvamr 
-bhavam, mardavavi) yati »die Frucht wird weich«. Beispiele dieses sehr 
haufigen Typus S S .  2 3 6 , v g l .  F r a n k e , BB. XVI, 7 6 . Auch zu diesem fmden 
sich die Ansatze schon in M ., s. BRW. s. v . gam 5 ), i  5 ), upa +  i 3 ) , RV.
1, 124, 1 mit Benfey BB. VII, 296.

2. Sein Instrumental dient dazu, zu bezeichnen »als« was, d. h. in welcher 
Eigenschaft man etwas ist, thut, betrachtet, meint, sagt, behandelt, u. s. w., wie 
dautyena (eig. »in Botenweise«) »als Bote«. Kathas. 26, 8 karnadhdrataya 
sthitah [ =  »als Steuermann«], Hit. 90, 23 kascid bako dvitTyatvena [»als Be- 
gleiter«] prayatu, Kavyad. 2, 211 pumdn kascid vrksatvenopavarmtah »ein 
Mann wird als Baum vorgestellt«, Jtkm. 212, 22 tad alam mdm khalajana- 
samatayaivavi parisahkitum  »beargwohne mich nicht als einen, der gemeinen 
Leuten gleicht«, Kathas. 2, 40, Manu 5, 147 und die Belege in SS. 237. —
Auch diese im Skt. sehr verbreitete Ausdrucksform hat an einigen RV.-Stellen, 
wo -td =  -tayd vorliegt (RV. 1, 22, 5; 7, 57, 4), ihr Vorbild.

Anm. G elegentlich hdt auch der Abl. diese Bedeutung. R. 3, 6, 10 arthitvan
tidllia vakfyama/j, Pane. I (64, 6) akam (vam suhrdbhdval prechdmi.
3. Sein Loc. oder Dativ bei Verben wie »machen zu, ernennen zu, wahlen 

zu« bezeichnet das Amt, die Stelle. Nala 5, 16 patitve vrtah, Kathas. 38, 153 
vrtavdn mitratvaya vrpo nrpam. Von dieser Art ist der eine der vedischen 
Doppeldative bei stha, vgl. 83 .

118. »Wie« in Gleichnissen wird entweder durch yatha oder durch iva 
oder durch mit -vat gebildete Adverbien bezeichnet. Letztere, schon im Veda 
tibliche Bildung ist aus einem adverbial gebrauchten neutr. Acc. der Adj. auf
vant hervorgegangen, wo die neue Function durch Accentwechsel sich be- 

kundet (WhG. 1107, 1 1 1 1 Diese Adverbien auf -vat konnen jeden Casus 
und Xumerus vertreten, sinihavat —  simha iva , simham tva, stmhasyeva, 
simhdndm iva. etc. Beispiele: “= Nom. R. 3, 45, 5, =  Acc. Mhbh. 1, 148, 15,
=  Instr. Mhbh. 1 ,159 , 4, =  Gen. Manu 5, 119, == Loc. Flit. I, 14- v gl  ^S. 241.

119. Hinsichtlieh der C o m p a r a tio n  ist zu bemerken, dass die dem 
idg. Comparative anhaftende Fiihigkeit des absoluten Gebrauchs entueder 
mit der Bedeutung »ziemlic.h, gar« oder =  »zu«, dem Indischen innner ver- 
blieben ist (SS. 244) und dass der Superlativ auch Elativus ist (ib. 245;.

,\nm. D ie spiitere Sprache zeigt bisweilen eine gewisse N achlassigkeit in der
richligen Anwem lung des Comparativs und Superlative. Es giebt einige zweifellose
P a l ie "  wo sie verwcchselt sind, namentlich wo ein Superb von zweien gebrauclit ist
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(SS. 246). Fiir »prior« und »primus« sagt man —  schon im Yedischen —  promiscue
prathania-, wo notig, kann nprioru allerdings prathamatara keissen.

12 0. Von den zwei Suffixpaaren der Comparation isf -Tydms, -istha nur 
in M. noch lebenskraftig, wo der Typus in direct von Wurzeln abgeleiteten Bil- 
dungen verhaltnismassig stark vertreten ist, oft mit participialer Bedeutung und 
Construction, vgl. 25. Ubrigens s. AIS. 189— 92. Doch ist derselbe friih 
verknochert. Im Skt. beschrankt er sich, wie gr. -ttov, -taro?, auf einige »un- 
regelmassige« Vergleichungsstufen. Dagegen zeigt sich die Classe _ auf -tara und 
-tama durch die ganze Sprache bin als eine lebendige, tnebfahige. Im \ eda 
werden diese Suffixe nicht selten zur Comparation von Subst. angewandt: RV. 2,
4 1 .16  ambitame ndditame devitame Sdrasvati (AIS. 193 fg.) und auch die spatere 
Sprache hat diese Freiheit nicht ganz verloren. So heisst firthatama »ein sehr 
heiliger Wallfahrtsort«, und Pane. V  (62, 22, finden wir asvatama, ib. V (62, 26;
■ vegbd vegataram gacchati »von Schnellheit kommt er zu grosserer Schnellheit«.

05 121. Wie bei andren Adjectiven, so kann der Acc. hleutr. der Com-
parationsstufen adverbiale Geltung haben. In M. liessen sich solche com
parative A d v e r b i e n  auch von Partikeln bilden, wit  pratardw, WhG. 1119, AIS.
194: das vonPanini (5, 4, u )  gelehrte Suffix -taram, -tamdm scheint jUnger, 
da es in RV nur durch samtaram vertreten, erst in B. viele Lildungen auf- 
weist •’ uccaistarttm, atitardm, nataram »durchaus nicht« u. a. Im class. Skt. 
findet man es selten; niiardm »sehr, gar, vorzhghch« hat sich erhalten.

Dagegen finden sich im Skt Belege fiir die gleichfalls von Paninr ge
lehrte Comparation des verbum finitum. Zwar nicht fur den Superlativ. Doch 
der Comparativ ist hinreichend belegt, z. B. Pras. Vikram. V ( 1 7 s ,  9) 
prabhavatitaram, R. 2, 64, 72 stdatetaram; Impf. Kathas. 26, 283 alaldiatata- 
ram- perf. ib. 21, 47 und 102, 35 sraddadhetaram. Im Veda sdieiht sich 
kein Beleg zu finden.

122. Der verglichene Gegenstand wird beim Superlativ durch emer parti- 
tiven Casus (65, 91 II), beim Comparativ durch den Ablativ (59) bezeiciinei.
7.nm periphrastischen Ausdruck durch Partikeln beim Conlpifativ sind nur 
Ansatze vorhanden. In B. vereinzelt yucca, yad u ca, in SB. 3 . 5> 3. 21 " n e“ 
wir den vollen Ausdruck, da der Formel yad u ca der Abl. tato yojjfngeht; vg - 
R. 2 ,17 , ix  tato hi nah priyatarani ndnyat kintcid bhavisyai< | yathaO.itit i 
Rdmasya (s. auch ib. 2, 19, 22). Dagegen wird diese Umschieibung in >-n 
Volkssprachen haufig augewindt, s. Pischel, GGA. 1884, S. 50213.

I111 Skt. bedient man sich auch der Negation: na, na ca, tia tu, nad-‘ ,!'u 
diese Periphrase des Abl. kommt jedoch selten bei Comparativ en (wie Rathas.
„„  113) oder Positiven mit Comparativbedeutung vor. regBlraSssig aber bei 
varam Kathas. 4, 15 hi mptyur ndkirttih »besser ist de  ̂ lod  als

U nehre< Anm I Emphatisclie HervOrhebung des Untcrschiedes bekundet sich dutch 
Anm. I- nmi ‘ « o6 taiman na dtvah sreyamsam hue •nyam purusam

j^0) 2) Haiti dhiirtataras tvaUamo 'nyah, Mlibli. 1$, W, 344 bo 'nyo

dhanycitarci tnaya tygl J ;  als sBss. ist gut Sanskrit. Kathas. 6 0 ,1 7 a  duraj
Anm. 2. l j p  es vedische Belege giebt, lusst sich aus AIS. nicht

davlyah So. 231, j-

ersehec ! a  iet die Wiederholung oder Doppelung eines Wortes. Das
123. Sehr a • ... , j,at keinen eignen Accent, bildet also mit

w ie d e rh o lte  W or 1 Form (WhG. 1260). Diese Wiederholung kamv
seinem Original zusammen ei Adverbia, Partikeln eintreten. Audi beiui
bei jeder Art Nomina, pdcati-pacati, lumki-iuniliityaam ay am
yerbum fimtum -  die » u ^ l e f i r e  ^  ^  ^  Ausnahme e im . R v ..s^ e

( t ' T j  i d  "aifs' der Litteratur nicht belegbar zu sem. Dagegen findet sich

T t  "
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die Doppelung von Nominibus u. s. w., auch von Gerundien, im Veda so wie im 
Skt. haufig, in Ubereinstimmung mit der Grammatikertheorie. Die Belege aus 
RV. hat Collitz, Verh. des 5 ten Orient. Congr. II, 287 ff., zusammengestellt, 
die in B. vorkommenden Fiille s. AIS. 52— 55, fiir das Skt. s. SS. 252.

Die YY iederholung der Laute soli die Wiederholung der Handlung, oder 
deren Intensitat, oder einen distributiven Sinn bezeichnen.—Intensitat, wieTS. 2, 6,
6, 1 matsyam dhiya-dhiya ghnanti, Dasak. 172 satin . . . .  mrdu-mrdu gharsayanti.
YY iederholung, wie RYY 7, 90, 2 jato-jato ja y  ate vajy dsya »ein starker nach 
dem andern wird ihm geboren«, TS. 1, 5, 9, 2 tvdh-svo bhuydn bhavati »er 
wird von Tag zu Tag starker«, Pat. I, 44, 7 maniiuka utplntyoplutya gacchanti, 
und so punah-punaJ.i, muhur-muhuh etc. Distribute (vipsa)\ RV. ddme-dame;
Apast. Dh. 1, 13, x8 ramvatsare-savivatsare dvau-dvau mdsau samahita 
dcdryakule vaset, Manu 4, 244. Auch mehr als ein YVort kann wiederholt 
werden, wie Pane. I (44, 7) attain piirvam a/iam purvam iti.

Ira Y eda kommt es nicht vor, dass Original und Amredita zu einem 
wirklichen Compjsituni zusammenfliessen; nur ckaika »singuli« findet sich schon 
im SB. Im Skt. kann man wiederholte Adject, und Partic. mit ihren Originalen 
zu Composita vereinigen, wie Manu 7, 129 alpdlpa, Pane. II, 44 b/utab/ntah,
R- 3 > 67, 14 dtnadinaya vac a, selten finden sich so gebildete Subst., wie 
R- 3, 10, 5 kalakdlesu.

Anm. Nicht ganz dasselbe ist die rhetorische W iederholung bei Ausrufen und 
Vocativen, welche im Indischen, wie iiberall, vorkommt.

C ap. VI. Pronomina.

124. Was den Pronomina mit den Nomina gemeinsam ist, haben wir 
schon in der Syntax der Nomina behandelt. Hier gilt es die besonderen dieser 
YVortclasse eigentumlichen Thatsachen darzustellen.

Zu den P e rs o n a lia  ist zu bemerken, dass wie vayam == »ich +  andere 
mit mir«, so. auch der Plural der 2 P. in analoger Bedeutung in einer An- 
rede an einen einzelnen verwendbar ist. SS. 258. Ein eignes Personale fiir 
die 3 P. geht dem Sanskrit ab. Vgl. 133, 134, 136.

123. Die enclitischen Formen der Personalia sind nicht verwendbar:
1. am Satzanfange, 2. vor gewissen, meist hervorhebenden Partikeln, wie ca, 
vd, ba, era, aha (SS. 257). Sie halien fast immer die Bedeutungen, welche 
ihnen in der Formenlehre angewiesen werden.

Jedoch giebt cs in der alteren Sprache Indicien einer urspriinglich weiteren 
Bedeutungssphare, wenigstens fiir me und te. P isciiel ZDM G. 35, 714 ff. weist 
BY .-Stellen nach, wo beide Accus.-Bedeutung haben; ich fand sie im Ritm5yana 
einige M ale-als Instrum., und dass sie in dieser Function selbst bei classischen 
Poeten vorkommen konnen, folgert sich aus V am an a Sabdas. 11. In einer Mhbh.- 
Stelle ist nas =  asmasu. SS. 257, N. 3.

D ie Enclitica der 3, Pers. se —  von me und te kaum zu trennen —  findet such 
nur in den Volkssprachen; die hohere Sprache hat sie immer verschmiilit. D ie 
analogen oxytonirten Formen der 1. und 2. P. Plur. asmt, yusm i sind friih ver- 
schollen; sic sind nur aus M. zu belegen, wo sie als Loc., Dat., Instr. und Gen. 
fungiren, AIS. 206 fg.

126. Neben tvam, yuvdm, yuyam gebraucht man seit B. in hoflicher An- 
rede bhavdn, f. bhavati mit entsprechendem Dual und Plural. YVie ital. »ella« 
wird es mit der 3. P. des Verbums construirt'. Das hohe Alter dieser Ausdrucks- 
art ersieht man aus den uralten Formeln, mit welchen der Brahmacarin die 
Verwandte anbettelt und der Hausherr den Gast begriisst. Beide, tvam und 
bhavdn, wechseln oft in derselben Rede; Beispiele SS. 259 R. Urspriinglich 
bedeutete bhavdn »der Herr«, und in der alien Sprache mag dieser Titel in- 1

1 -’ lit der zweiten nur sehr selten, vielleicht fehlerhaft, s. BrhA. 6, 1, 5, SS. 259 N.
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haitsvoller gewesen sein als im Skt, wo er unsrem »Sie« gleich Nst In 
respectvoller Anrede bedient man sich daher ausdrucksvolleier litulatur, wie 
atrabhavant, dry a; zu (resp. von) einem Konig redet man net data, f. dm , •
7U fresD von) einem Geistlichen mit bhagavant, f. vati, die Frau spricht zu 
oder von ihrem Herrn Gemahl mit dryaputra, der Wagenlehker zu oder von 
Hem Ritter mit ayusmant u. s. w.

1 27. Als R e fle x iv u m  dient in alien Sprachperioden sva mit vorherrschend 
possessiverBedeutung, und zwar fur alle Personen. Beispiele AIS. 207 fg„ SS. 2 5 .  
pc Hesse sich also, wie das jungere mja (docli schon AB. 3> 3 °> 4 .n Iasl 
iiberall durch »eigen« iibersetzen, wie ihm auch para »frditd« ait gegenuber- 
steht. Die substantivische Bedeutung =  »sich« ist verhaltmsmassig selten unc 
hauptsachlich aus der spateren Litteratur bezeugt, s. die Belege ®S; a6̂ ir 
noch Kathas. 24, 18; 27, 38; aber s ie  komnU veremzelt schon ^
nnd ist Vorbedingung des Possessivs sviya, sowie des haufigen aus si j  
(life L d , o i°r  i  (wi= *> +  -  hurv„,gega»sen »  Adverbs m agf*

’ seibstv. j  L j  das substa„,. Reflexiv dutch das in dieser Bedeu-
® Pronomen gewordene und, wie sva, alle drei Personen vertre- 

tung ganz zu“  1 f>er sing, von dtman muss auch dann gebraucht
T£ , ji w  Oder Plural be.iebt. SV. D. 5, a. 8, 5 

werden, rvenn . . a it sdda R  2,64,29 tau pittram dtmanah
* * > * * f a 2  ii s f v

t  f - rverbunden wird (z. B. Mhbh. 1, 161, 8) oder atman zweimal m lerschiede 
n e n "  g S t  wird, namentlich in dem haufigen dt,ndna,n ddmana*se ipse*.
Auch blosses dtmand =  svayam, z. B. hum. 2, 54, Kathas. 1 ,

Anm. In M. wird auch fmu reflexmsch venvendet, s. AIS. 20b.
128. Die reflexive.! Pronomina beziehen sich begreiOichenve.se auch auf

das logische, nicht nur auf das grammatische Subject. Be«piele ^
129. Von diesen Personal- und Reflex.vprononnna lassen smh |  

bilden, im Veda, besonders in M. in mann.gfacher We.sej
auf -Tya; man sagt nicht allem madiya u. s. w., Vr-ir,t
(schon von I’anini gelehrt), sviya, svakiya, djmtya. Jas_ Pqss^ 6 ^ 3  __

■ Z S s S

hn Veda) dutch " g Y ^  h

*  S t ^ S k f a ° , s

von RV. an Y rk0lT l v X i e n n™ m rten ckttftgen
R e c ip r o c a  die zu ^  m ^ S n a n n t e )  parasparam. Hire Bedeutung
rctaram und (das von Pain ^  { 4) anyonyam /idstam sprMta/i,
entspricht deni lat. >>iatel ® y , , 2 samdnam itarctaram prdnddityau,
Sank, zu Ch. Up. e<t J>‘ • ‘ * jbatftit panispara;n saiflbandftO bhavati,
Pat. I, 426, i 3 sdidhikanam . ■ ■ von einancler«] nasiau tulyabalau na
Hit. IV, 20 Sundepdsunddv a . )  Satausammenhang geforderten Casus-
kim. Zuweden haben s«e di Naift 5- 3  ̂ /  *■ « R- l - &  §
endungen, wte Manu 9, i °  - '
parasparena. Vgl. SS. 209. o-esetzten Pronomina any a u. s. w. jeides

Urspriinglich waren d.ese ^  f  noch TS. 6, 2, 2, 2 iv m * p r a t e d  
ein Wort fur sich mit eignem Casus,

" \\ I
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X X  ’nyd ’nyasmai druhyatJ. Im Zeitalter des SB. flag der Erstarrungsprocess an.

Zunachst wurde das erste anyo unveranderlich, wie SB. 11, 6, 2, 2 gharm&v 
eva . . . anyo ’nyasmin juhom lti; aber noch behielt jeder Teil seinen Accent. 
Nachher fing auch das zweite an auf die Einwirkung von Geschlecht und Zahl 
unvollkommen zu reagiren, bis beide zur adverbialen Einheit verschmolzen.
Vgl. AIS. 87.

131. Die D e m o n s tra tiv a  haben deiktische und arfaphoriscbe Bedeutung.
Ihr Gebrauch scheint immer derselbe geblieben zu sein. Deiktiscli sind in- 
souderheit esa »hic« ouxo; und asau »ille« sxstvo;; schwacher deiktisch ayam 
»hic« 2os, indem es auf etwas Bekanntes himveist. Die eigentliche Bedeutung 
von ayam ist der Hinweis auf die erste Person, der indessen nicht immer 
klar hetvortritt. Selbstverstandlich sind die Unterschiede zwischen »nahe« 
und »fern«, »auf den Sprechenden sich beziehend« oder »nicht beziehend« 
relativ zu fassen und sowohl zeitlich als raumlich. Vgl. SS. 273.

Anm. I. Es ware zu untersuchen, inwiefern esa zur 2. Pers., wie ayam zur 
1. Pers. in Beziehung steht. Es giebt namlich manche Stellen, wo esa wie lat. *iste« 
auf die zweite Person hinweist, wie RV. 10, 14, 9 asmd etani pitdro lokarn akratt 
»ihm [dem Totcn] haben die Vater diesen Raum [wo ihr eben standet] bereitet«, 
ib. 1, 182, 5 yuvdm etam cakraihuh sindhusu plavam \etam sc. yusmadlyam], SB.
4 , I, 5, 1 2 , etam hradam ndiesen deinen Teich«, T B . 1,^3, 10, 8 pitaro namo vah, 
yd e ta sv iim l lok£ stha y  us m ains tc 'n u  y l  1sm int l  loke m am  te 'n u , Jtkm. X X X II, 42 
esa kramah »dieser [von dir gewollte] W eg«. D och ofters werden ayam und esa 
fast unterschiedslos gebraucht, wie Kathas. 3, 47 [zwei Briider sprechen:] asti ?tau 
dhanam | id  a in bhdjanam esa ca yastir ete ca paiuke, s. SS. 272.

Anm. 2. In Formeln wird asau (besonders im Vocativ) gebraucht zur Bezeich- 
nung des einzuschaltenden Eigennam ens; z. B. beim Upanayana muss der Lehrer 
sagen SavitZi te hastam a grab hid  ̂ asau und Agrnir dcaryas tavdsau, wo anstatt asau 
der Name des Knaben zu sprechen ist. So ist dmusydyana in Formeln =  »Sohn 
des Herrn Soundsoa. V gl. Stellen wie Mhbh. 1, 176, 29 amusmin vanoddese nan der 
und der Stelle des Waldesu.

132. Unsere modernen Sprachen, deren Demonstrativa im Vergleich mit 
denen des Sanskrit lautlich zu wenig markirt sind, um fur sich allein den 
deiktischen Sinn in seiner ganzen Scharfe zur Anschauung zu bringen, bedienen 
sich oft pronominaler Adverbien, wo der Inder Demonstrativa hat. AV. i ,
29, 5 ud asau suryo agcid ud idain mdmafcam vdcah »dort hat die Sonne 
sich erhoben und hier mein Spmch«, Sak. IV (83, 11) bhagavann imau svah 
»Ehrwiirdiger, hier sind wir«. SS. 270.

133. Die drei genannten Demonstrativa haben auch anaphorische Be
deutung. Wenn sie in dieser Verwendung zugleich substantivisch gebraucht 
werden, fallen sie ofters mit unsrem Personalpronomen der 3. P. zusammen.

Fitr ayam stellt D elbrOck (AIS. 209) die anaphorische Bedeutung fur 
den Veda in Abrede. Das kann aber nur far diejenigen Casus gelten, 
welche direct oder indirect von der Pronominalwurzel i  gebildet sind, denn 
dass die tlbrigen, wie asmai, anena, auch im Veda anaphorisch gebraucht 
werden, wird Niemand bestreiten. Fiir das Sanskrit steht die anaphorische 
Verwendung von ayam fest. Manu 2, 15 . . . .  sarvatha vartati yajha itty ant 
vaidiki srutih. In Definitionen und Citaten weist ayam oft auf das Folgende, 
esa auf Vorhergesagtes. —  Die von der Wurzel a gebildeten Casus sind in 
schwach-anaphorischer Bedeutung enclitisch, s. AIS. 28— 30.

134. Nur anaphorisch ist sa. Dieses iiberaus hiiufige Demonstrativ ist 
von ayam (asya, anena u. s. w.) insoweit verschieden, dass letzteres der Sphare 
des Sprechenden Nahestehendes an weist, ersteres, die Handlungssphare als eine

1 MS. 1, 9, 5 tditn devamatwsya attyi 'nyasmai sampra vachote ist das Sing, des 
Verbums nielit zu beanstanden, das 1’radic. richtct sich nach dem Ieilungssubj. anya/i, 
vgl- AIS. 249.
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d e r a  S p r e c h e n d e n  fe r n s te h e n d e  b e k u n d e t  A ls o  w ir d  m a n  ayam v o n  g e g e n -  
w a r t ig e n  u n d  a n w e s e n d e u  D in g e n , m  v o n  n ic h t  a n w e s e n d e n  u n d  m c h t g e g e n -  
w iirtin en  sa<mn. D a h e r  p a s s t  ayam zu r d r a m a tisc h e n , «  ®  e r z a h le n d e n  
V n rste llu n sr °  D e r s e lb e  U n te r s c h ie d  b e s te h t  n a tiir lic h  zw is ch e n  d e n  e n tsp r e c h e n - 
d e n  \ d v e r b ie n :  w iih re n d  z . B . je m a n d  atrabkavcin h e is st , w e n n  m a n  zu  
ih m  O d er in se in e r  G e g e n w a r t  v o n  ih m  re d e t, w ir d  er, m c h t a n w e s e n d , ta-

trabhavdn  genannt. Puraravas seine geliebte Urvasi mit .yarn, so langc er

Me in seiner Nahe weiss Oder sieht, er bewundert idam rupam, raft aus neyamtapa- 
svinah srstih, es schmerzt ihn, wenn asya bhayakampah sich lhtn zeigt, doch ira 
n  l e t  ^  er sie fern wahnt, spricht er von /asya isanam und sagt ihrer Zofe, 
dass er es bedauere, dass sie komme sakfya virahUa taya. 
ca ;st bald Adi. »dieser« »der«, und schwach betont unsrem'Artikel gleich, 

t i j  Qnbst. »er«. In Zsg. ist tad- gewohnlich substantivisch, tanmata also 
*seine (ihre) Mutter«, tadupabhuktam dhanam »von ihm (ihr, lhnen) verzehrtes 
r  < P h e n so  ist tadtya das gewohnliche Possessiv der 3. 1 . »ejuSj eorum, 
far m« wo-egen etadlya und das seltene adastya deiktische Bedeutung haben.

N o c h  is t  l  e in  M itte l zu r S a tz a n k n U p fu n g , v o n  so  h a u fig e r  A n w e n d u n g .
—  N o c h  1st R p d in ffu n een  fast zu r P a r t ik e l w e r d e n  k o n n te  (266).

abb C!  -UnD e r SB e d e u tu n g s k r e is  v o n  sa u m fa ss t a u c h  e m ig e  s p e c ie U e  P a l l e :

,
h e r v o r h e b e n . e e0e s c  _  2 E s  b e z e ic h n e t  d a s  a llg e m e in e  S u b je c t:

S S f I  '3 -  d ^ y a m  im u r c  >  kaU\ dkairydt k a d ^ i m

• » «  e ia e m  . o l c h e n .] ,  -  3 - D o p p U .e s  

n m a n n ig fa c h , v e r s s h ie d e n « : R . 3 , 9 , 3 * dtmanam myamais tais taih kaymyhtoa.

~ ~  W o  e in ^ e n c lid s c h e s  P e r s o n a lp r o n o m e n  a m  P ia tz e  ist, s in d  d ie  v o n

d e r  G r u n d  d a  ist, d ie  F a lle ,  w o  “ y  ( “ , 4 > u n d  P is v h k i .
ste h e n , a n zu zw e ife ln , w ie  d e n n  a u c h  *  v o n  d e n

E le m e n t, d e r  S a n sk r itsp r . . 5 -1 u m g e an (j e r t  h a b e n ; v g l. M eg h .

w0 d erS "m JasanaphoriscH

daS Der K u m l S u S
p h a tis c h  =  » je n e r  b e k a n n te « , •  h  • e in ig e n  S te lle n , w o  es a u ffa lle n d e r -
E s  fin d e t s ic h  fast n u r in  M . I ^  ^  J ia s c h e in t.
w e is e  e in  P e r s o n a lp r o n o m e n  a e i  • s o lc h e s  fu n g irt ya s e it  d e n

I 3 S. D a s  R e l a t i v p r o n o m e n  M y *  ^  R e k u iv b e d e u tu n g ;  v g l .  267, 
a lte s te n  Z e ite n ,  u n d  h a tf f  H  N a la  e, 1 1 ,  h a t  e s  d is tr ib u tiv e  B e d e u tu n g  

271 - 273 . D o p p e l t  u. a. s. W -
(123) »\ver im m er« . D h e r  ya* J  . . im V eda. mh g t o b e  Uaum, dass sie m

Anm. yatara und y“ta’!‘a. . Paniifl lehrt sie jedoch als Bhs?fi. 
der klass. Litteratur b elegt mn , . ^  ^  A d j. a ls S u b s t. S o -

139. D a s  I h t e r r o g a t i y p r o i  katatna s w e lc h e r  ( v o n  m eh r e r e n ) ? «
w o h l ka a ls  katara » w e lc h e r  ( v o n  zvv e ie .V  ■

/ jj “ r̂ L
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sind dem Veda und dem Skt. gelaufig. Venvechslungen zwischen katara und 
katama kommen mitunter vor, auch im Veda, s. BRW. s. v. katama und SS.
280 R. 1; im class. Skt. steht ka manclimal, wo man eines der beiden an- 
dern erwarten sollte. Panini erlaubt den Karmadharaya aus katara, katama 
+  Subst.

140. Die dem Pronomen ka urspriinglich gleichfells zukommende Inde- 
finitbedeutung hat sich nur in Verbindung mit gewissen angehiingten Par- 
tikeln gehalten. »Jemand; einer; ein gewissera ist ka +  ca, cid, cand, api.
Von diesen Verbindungen ist die mit cid die alteste (schon RV. 3, 45, 1) 
und iminer die ublichste geblieben; die mit ca findet sich nur im Falle von 
141- die mit api scheint die jungste, da sie im Veda fehlt, doch besteht sie 
schon im Epos und ist spater haufig, SS. 281 N. Kas cand hat seinen Aus- 
gangspunct in negativen Slitzen, wo es anfangs »auch nicht ein« bedeutet 
haben muss. Schon im RV. wird oft in dieser Bedeutung noch einmal 71a 
irgendwo im Satze hinzugefiigt, und so bekam ca?ia friih fiir das Sprachgefiihl 
die Geltung eines Synonyms von cid. Dennoch wird es, auch im Skt., vor- 
zugsweise in negativen Satzen verwendet.

Anm. Das blosse ka als Indefinitum ist schon in RV. selten; 10 ,3 4 ,10 steht das 
-\dy. , t’va ~  nirgendwo*. TS. I, 6, J, 1 kasya vaha draa yajudni agachanti kdsya 
va nd. Ausserst selten im Skt., wie KathSs. I, 56. —  Nur in M. hat man noch 
hier und da (z. B. RV. 4, 30, 1) nd kis ( =  our;?), mails (=  yrjis), fast immer in 
einer zur blossen Partikel abgeblassten Bedeutung.

141. Durch Combination des Relativs und Indefinitums entsteht das Equi
valent des lat nquisquis, quicumque«. Als solches ist +  kas cid von alters 
her ublich; in der alteren Sprache, namentlich in B., ist auch ya +  kas ca selir 
beliebt, im Skt. ist es aber verschollen; ya +  kakcana oder ko ’p i sind dem Skt. 
gelaufig. Partikelhaufung findet sich zuweilen, wie Manu 7, 137. —  Eigentlich 
sollte dieses Relativindefinitum immer einen Nebensatz einleiten, doch bei 
fehlendem Satzverbum kann es als in sich abgeschlossene Form betrachtet wer- 
den in der Bedeutung »alle«, vgL yat kim ca AIS. 563. RV. 10, 19, 7 ye devah 
kc ca yajiiiyds te, Manu 8, 62 ye kecid »der erste der beste«. Im Skt. (nach 
DelbrOck noch nicht im Veda) auch in obliquen Casus, wie Hit. I (9, 1) suvar- 
nakankamatn yasmai kasmaicid ddtusn icckatni. In dieser Bedeutung wird auch 
eine Combination von ya und sa angewandt, wie Kathas. 27, 208 kriydsu . . . .  

yasu tasu »in jedweder Handlung«, Mrcch. X (360, 1) yatra tatra stkita.
Sarva 1. »jeder, jedermann«; 2. »all« ist alien Sprachperioden gemein- 

sam. Nicht aber dessen vedisches Synonym vifva, das im Skt., mit Ausnahme 
einiger stehenden Ausdriicke, veraltet ist.

142. Fiir die nachvedische Zeit ist auch eka zu den Indefiniten zu rech- 
nen, insoweit es manchmal ganz wie kascid u. s. w. gebraucht wird, und 
in adjectivischer "V erwendung sich oft mit unsrem unbestimmten Artikel deckt.
LCtztere P’unction ist schon aus dem Epos zu belegen, und da auch das Pali 
eka so verwendet (z. B. Jat. I, 205, 1), gewiss sehr alt. Sein Comp, ekatara 
—  »alteruter« (z. B. Mudr. IV, 13), Superl. ekatama »ein aus vielen« z. B.
Pane. I (9, 5). —  Auch any a kann gelegentlich wie ktiscid auftreten, z. B. 
anyasfnitm ahasii »an einem gewissen Tage«, analog anyatara =  »alteruter« 
z. B. Manu 9, 171, anyaiasna z. B. Jtkrn. 42, 4.

143. Wird irgendwo im Satze die Negativpartikel hinzugefiigt, dann be- 
zeichnen Negation und Indefinitum (auch sarva) zusammen »niemand; kein«.
R \ . io, 15, 6 m i ki/nsista pitarah kina cin nak, Nala 3, 24, Pane. II (6,
I 3)> Manu 9, 189 sarvabhave »wenn niemaud da ist«.
, ^'va un(l sam a, beide enclitisch. sind ausschliesslich vedisch. I.etzteres mit
er Bedeutung nquivisn findet sich nur in M., h a  »niancher« in M. und B. Wiederholt 

va ■ ■ ‘ tza “  ,(l er 6«ne . . . der andreu wie RV. 10, 71, 4; im Acc. des Neutr. ^bald . . .



/0 ^ ^ \  " w (( i j/^i(i m ----------------------------------------- vex
\*A §§g /  7  I. Satzteiie. A. Nomen. 43 r H  j

---- —------------------- ------- —------------------------------ ----------------------------— ---7̂ 7 ?̂ , | |
------ bald« wie SB. I, S, I, 39. —  Auch *ra»a kann ein Indehnitum sein, ganz wie wra; es

ist nur mantrisch.
143. Von den Pronomina, welche »ander« bedeuten, ist anya das all- 

gemeinste. Itara bedingt eine Zweiteilung, also =  »der andre«, itare janah 
»die ubrigen Leute«, vgl. RV. 10, 18, i yds [nl.panthah\ te svd tiara dmayandt-, 
apara ist eigentlich »der folgende, der an zweiter Stelle«; in pcira liaftet 
der Begriff »fernstehend, fremd«. Obgleich diese Grundbedeutungen nicht 
immer stark hervortreten, sind sie oft noch ganz gut herauszufiihlen. Ubrigens
vgl, 59*

Anm. Von einer Verwendung von anya und apara, wobeft1 das^nebenstehende 
Subst. als Apposition gelten soil, wie Pane. I (54, 25) apart sdrameyd/i i>die andren, 
nl. die Hundea, finden sich Belege im Skt., s. SS. 283, R. 2.
146. Zu den Demonstrativen, Relativen und Interrogativen gehoren zahl- 

reiche Adverbien, deren Suffixe und Bedeutungen in der Wortbildungslehre 
erkl'art werden. Hier geniige das folgende. Dieselben Bedeutungsunterschiede 
und Eigentumlichkeiten des Gebrauchs, welche bei den Pronomina obwalten, 
finden sich in analoger Weise bei den Adverbien wieder. So beziehen sich 
die Ableitungen von i- (wie iha, Has, idariim, ittham), wie ay am, eigentlich 
auf die 1. Pers., und bezeichnen daher Actuelles im Gegensatz zu den 
Derivaten von a- (wie atra, atas) mit vorwiegend anaphorischer Bedeutung, 
welche also vielmehr auf das in Rede stehende Bezug nehmen So gilt das 
140—143 Bemerkte auch fiir die Adverbien nnt mdefimter Bedeutung. V ie 
man in der iilteren Zeit sagt yah kasca, und zu alien Zeiten yah kaicui ( 74?), 
so z. B. Asv. Grh. 1, 3, x yatra kva ca hosyant syat, Manu 11, 22^ yatha 
kathamcid; wie z. B. na mit ko ’p i im Skt. =  »memand«, so Pane. I (25, 6) 
maya ' . . kaddpi cirbhatikd na bhaksitd »memals habe ich — «. Aoiei-
tungen auf -tra, -da, -tha werden auch von Pronommalia, wie era, my a, 
apara gebildet, also ekatra, ekada, aparatra, purvatra, sarvada, sarvatha, 
anyatha »anders«, mitunter auch »falsch« (vgl. lat. »secus«) u. s. "■

In Bezug auf die Adverbien auf -tas ist zu bemerken, dass sie 3®*° 
das Woher als das Wohin zu bezeichnen fahig sind. Manu 2, 200 gan ar) - 
Va tato ’nyatah, KuU. zu dsr St. tasmad vd desad desantaram gantavjam.

VgL u 7. 2Neben den mit Adverbialsuffixen gebildeten giebt es noch manche 
aus verknocherten Casus entstandenen Pronominal adverbien. A 1* " ‘ tjke[
das iiberaus hiiufige conclusive tad, die Causalpartikel yad, die > £ l ' 278, 
him s 225, 256, 263; 279, femer tasmad, yasmOd, yatas und )  ena, . •
279 d  Im Vedischen gab es noch andere, welche im Ski. mcht mehi 
Z I Z J .  in M und besonders in B. wird der Acc. Neutr. alle. 1 em " 
kommen, ' ; bi l  verwendet, in ortlicher, zeitlicher und modaler Be 
strative ^ i L s c h l ie s s l ic h  modal). Wo sie entweder emze’u oder
deutung (etad fis »   ̂ n sje der Rede den umstandhehen und
gehiiuft reg^"iass'» welcher den Brahmapa eigen ist und tm \ ergleich 
“ derenrelalivren Pmtikelknappheit der spate,en Sprache etwas alterttta-

liches hat. cmrenannten pron om in alen  A d je c tiv e  kiyant,
. 4 8 .  D i .  f z t x p : ^  “ ^ d S  g i d r e - n d ™  ! > « . , ,  R e l .  u n d  I , , d e l  

k id r l -drsa -drksa, kati . . • w fe d je  P r o n o m in a . S o  s te h t  /.. B . eUt- 
z e ig e n  g e n a u  d ie s e lb e n  , . d e  w ie ay am z u  sa\ s o  h a t  d a s  ln te r r o g . 
vant z u  tavant, uir sa /m . e  ,-ed f j Iv . p . 2 i i , 1 )  kati lydpadayati 
v e r e in z e lt  In d e f in itb e d e u  verW u a d e t  w e lc h e « , v g l. katipaya.
kati va tapayati » e r  t o e  ’ A  \d iectiva  kSnnen ihre adjectivisohe Form

A nm . D ie  »solch« feezeic u A j j ,  bestim m en ; K athSs.6 , i a j  nedria dan-
selb st damvbehalten, w-enn sie e ' mJtaaj eaHo, ib. 7, 47 . Pane. I (21,22), N ola 4  13. 
maud [=  »tam u-isUs«J drvo arfia, }

i/f
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Cap. VII. Zahlw&rter.

149- Oben (12) ist erwahnt, dass bei den C a rd in a lz a h le n  im Veda 
Spuren einer alten Tendenz zur Vernachlassigung der Flexion merkbar sind.
Die Zahlen von 5 bis 19 und kati, tati, y ati verloren, wie es scheint, die 
Flexionsendungen schon in vorvedischer Zeit, aber nur im Nom. und Acc., 
wahrend solche im Veda und spater auftretenden sprachlichen Erscheinungen’ 
wie satam  in RV. 4, 31, 3 mit der Bedeutung eines Instrum., pancdsat Manu 
8, 268 als Accus., vom Standpunct der class. Sprache immer als fehlerhafte 
licentia poetica gelten.

150. Die Cardinalzahlen werden syntactisch entweder als Subst. behan- 
delt oder als Adj. Der ursprungliche Thatbestand erhellt aus der Flexion: die 
Cardinalia mit pluralischer Form wurden von Haus aus mit ihrem Subst. in 
gleichem Casus verbunden, die mit singularischer Form mit dem partit. Gen.'des 
gezahlten Gegenstands construirt. Doch schon im Veda wird letztere Classe, 
welche die Zehner, data und sahasra  mit deren Vielfachen umfasst, unter- 
schiedslos in b e id e n  W eisen  construirt: RV. 5, 18, 5 y e me pancdsatain 
dadur asvandm  doch ib. 2, 18, 5 & pancddatd surdthebhir [sc. yd/ii] In d r a;

4 , 3°. 20 datum admanmayindm purdm  doch SB. 1, 9, 3, 19 dpi h i 
bhtiydyisi. sat&d varsebhyah puruso jiv a ti. Im Skt. ist das immer so geblieben, 
vgl. z. B. Ragh. 3, 69, R. 2, 54, 31 mit Manu 4, 87, Kathas. 10, 39. Mit- 
unter kommt Mischung der Constructionen vor, wie R. 1, 72, 23. Hohere 
Zahlbezeichnungen, wie ayuta, laksa, koti, werden immer mit Gen. construirt.

Bei data und sahasra  und deren Vielfachen kann Zsg. anstatt des Gen. 
eintreten; Lei den Zehnern wird sie nur wohl vereinzelt, wie im Buchtitel 
dukasaptatih [ =  sukasya (kathanain) saptatih\ gefunden werden.

Anrn. Im Vetta^liegen ein ige Falle eines falschen Plurals des Zahlworts vor, 
wie KV. 1, S3, 8 s a t a  p u r a / i  =  moo Burgen«. So im Skt. Nala 26, 2, Kam. 1?, 11 
Umgekehrt^ em falscher Singul. des Subst. RV. 5, 2, 7 d d in a s  c ic  C h t p a m  n i d i t a m  
s a n a s r a a  y u p a d  a m u n c a h .

151. Wie die Sprache ihren Bestand an Zahlwortern verwendet um die 
Zwischenzahlen zu bezeichnen, s. WhG. 477— 480.

Hierzu bemerke ich : a) dass man gern Zahlen, besonders hohere, durcii Multipli- 
cation ausdriickt, wo natiirlich das Zahlwort Subst. ist, w ie Manu H ,22 I p i n d d n d m  
l i s r o  s u i t }  . . . m d s e n d s n a n , vgl. SS. 295, b) dass die aus dera Veda WhG. 480 er- 
wahnte sonderbare Bezeichnung von Zahlen zwischen 200—1000 auch R. 2, 39, 36 
belegt ist ( t r a y a k  s a t a s a t d r d h a  m a / a r a t i  nicht = 3 X  150, sondem 350), s. SS. 293, R 1 
c) dass man zur annahernden Bezeichnung, nach Panini, Zsgen bildet wie S s a n n a -  
v w i i a k ,  u p a d a s d h ^  Mast zwanzig, -zehn«_ u. a., und d) dass bei kleincn Zahlen Bil- 
dungen w ie d v i t r a h  »2 oder 3«, t r i c a t u r a h ,  p a i i c a s d h  zulassig sind. Zsgen mit p a r i -  
geben die genaue Zahl an, w ie Nala 26, 2, Jtkm . XXVI, 16.

152. Die sogenannten Dvigu-bildungen finden sich in der Litteratur, wie 
sie die Grammatiker vorschreiben. Doch sei betont, dass die Zahlworter 
ausserdem, wie jedes andre Nomen, Teil eines gewdhnlichen Compositums 
ausmachen kbnnen, und die Hauptmasse der wirklich vorkommenden Zsgen 
mit einem Zahlwort keine Dvigu sind, wie wenn Ravana daddsanah heisst 
oder die Sonne sahasraradmih.

153. Die Ordinalzahlen kommen bisweilen als Schlussglieder eines Ba- 
huvrihi vor. R. 2, 40, 17 Sitdtrtiydn ariidhdn drs tv a »—  sie beide mit Slta 
— «, Manu 9, 124 vrsabhasodaddh »ein Stier und 15 (Kiihe)«, Jtkm. n o ,  n  
te saptdpi bhrdtaro bhaginyastamd/i. So dtmatrtiya »selbdritt« u. a. In ge- 
ziertem Ausdruck ist -dviftya —  »nur von . . . .  begleitet«. Citat bei P at 
I, 426, 8 asidvifiyo ’nusasdra Pandavam , vgl. SS. 58 R, und Buddhac.

■ 12, 112.
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1-4. Man verwendet die Ordinalia auch zur Bezeichnung der B ru ch - 

z a h le n  wie Manu 8, 398 tato vims am nrpo haret. Zsg. der Cardinalzahl mit 
Wortern wie amsa, bhaga, dient deraselben Zwecke. Manu 7, ijc ifg . pahcasad- 
b/ia<ra ddeyo rajTia pasuhiranyayoh \ dkanydnam astamo bhagar sastho dvadasa 
eve?ca I ddaditdtha shadbhdgam u. s. w. Vgl SS. 301; 213 R. 2 Zum Toil 

sich hier Betonungsunterschied, wenn die Ordinalzahl den Lruchteil be- 
zeichnet doch nie bei hoheren Zahlen als 10; vgl. P. 5> 3» 4$ 5j -  FUr 
»die Hidfte« sagt man gewohnlich ard/ia (n.), fiir »ein Yiertel« pada (m.). 
auch in Zsg. Bhoj. 48, 14 sapddasatam [ =  125] gajendrdh. »Halb« m d  gem 
durch Zsg. bezeichnet, wie Ragh. 7, 42 ardhamdrge »halbwegs«, ardhapunya 
»halbgefiillt«, ardhoditah stiryah u. a . . .  »Anderthalb« 1st ad/ivardha. oder 
ardhadvitiya, 2 §  ardhatrtiya u. s. w. Manu 4, 95 yuktas chandamsy adhiyita 
masdn vipro ’ rdhapancamdn.

anm W ie die Zinsen bezeichnet werden,' ist aus folgender Manu-htelle (8 , 142' 
zu ersehen : d v i k a i y  t r i k a m  c a t u s k a v t  c a  p a n c a k a m  c a  s a i a m  s a m a m  \ m a s a s y a  zr..- 
d h i m  g r h m y d d  v a r n a n d m  a n u p u r v a s a h .

i c s  D is t r ib u t iv e  B e d e u t u n g  w ir d  d u r c h  W ie d e r h o lu n g  [123] e r z ie lt ,  w ie  
_ n n n in to  a u o q u e  d ie « , dvau dvau masau » b m i m e n s e s « .

C e T  m a f  g e b r a u c h t  d a f u r  d ie  A d v e r b i e n  a u f  w e lc h e  a u c h  y o n  e in e  a ll-  
O d e r  m a n  g  . h n e n d e n  W o r t e r n  g e b i ld e t  w e r d e n ,  w ie  bahusah, gam Sali-
g e m e m e A i e l h e  //h? h a b e n  v e r w a n d t e  B e d e u t u n g .  D i e  M u lt ip lic a t iv a
A u c h  d ie  Z a j i la d v e r b i a  w . F i i r  s d o p p e lt , d r e i f a c h .  u . s. w.

b e t o t  m k n ^ h ' d V Z s g ' m i t  -gu’.,a  ( e jg e n t l .  « D r a h t«  v g l .  la t. » m l i x « . u. 

trigum , sahasraguna » t a u s e n d f a c h « ,  bahuguna » v ie l f a c h « ;  v g l .  59 .

B. VERBUM.

Tm G e e e n s a t z  z u  d e r  r e la t iv e n  S t a b i l i t y  d e r  N o m in a ls y n t a x  s te h e n  d ie  

S c h i c S a i r l e r  V e r b a l f l e x i o n .  w ie  s ie  s ic h  in  d e r  V e n v e n d u n g  u n d  d e m  G e -  

b r a u c h  d e r  V e r b a l f o n n e n ,  v o m e h m h c h  d e s  v e r b u m  h j i t u n . ^

s c h ie d e n e n  S p r a c h p e r i o d e n  v e r t o g e n  ^ > u l- , . z e s  a n  v e r b a lb n  A u s d r iic k e n
s ic h  d e r  g r o s s e  R e ic h t u m  des v e d i s c h e n  S p r a c h s c h a t z  ■ t| s jc j,

d L . h l i i ,  J a s  G e f i ih l  (Hr ' ' V T - S T S I l t o A  »

v „ , „ ,

Cap. I. A rtfn und Genera ues \ erbums.

, bpsteht in Indien die Freiheit von einer Wurzel
i 56. Von aUerSher beste^ ^  Causativa , Intensiva, Desiderahva zu

ausser ^dem eigenthchen Verbum noc ^  cnbeschranktheii in alien
bilden. Bei den C a u sa tiv  en 8 ^  jn der Umgangssprache mUssen s,e 
Sprachperioden m der U tterara. wie ihre Verbreitung im Pah und
frei gebildet und verwendet wo die Bedeutung der Pnmitiva uber-
den andren Prakrt darthut, wo im gkt vbr {svdrt/ie me der Gram-
nehmen. Gelegentlich kommt * e  ^  Wh(; I04I. So bat dad,ayah das 
matiker), s. SS. 3 ° 4 , pber jie  besondere Construction der t fusa- ,
altere dharati ganzhch verdrang •
t i v a  s. 21. . r h e  n a c h  d e in  a u s d r U c k lic h e n  Zeugmsse d e r

137. D i e  D e s i d e r a t i v a ,  ^  b e l i e b i g  g e b r a u c h t  w e r d e n ,  a n d
G r a m m a t i k e r  a n s t a t t  d e s  In fm . n u t m haH

) 1



V V m T  niCj,at ?° haufig wie die Causativa. Einige, wie bubhiuks, piM s dits 
t i ’J d * -  Sm,d aberu so gebrauchlich, dass sie fast zu selbstandigen Verben 

Slvd; T  V '  y^ und (dessen Primitivum schondem  V edisSen 
H h S L  r S?  S°nne ,der -FaH. 1St’ Nach ^ elbrOck (AIS. 227) ist die relative 

aufibkeit der Desiderativa m B. grosser als in M.; in der nachvedischen 
Zeit schemen sie, wemgstens die Augenblicksbildungen selten zu werden 
i fanelima1 bezeichnet das Desiderativ die bevorstehende Handlung, auch wenn

»moritu™s est<rie S f  T  ” die Frucht wird bald fallen*, mumursati
montjrus est« Kurz, das Desiderativ 1st seiner Bedeutung nach eine dem 

Futur und Conjunctiv verwandte Bildung. b

I ^r'i D!,e I n t e n s ‘ va  s*nd im Veda haufig. Spater werden sie seltener 
namentlich die active Conjugation, einige Falle, wo die InteLivLdeutung 
zurucktrat wie nemj, jd g r, ausgenommen. Im Epos und im c lL  Skt wire! 
die mediale Conjugation fast nur in den Participien verwendet

159. Die Causativa kommen, wie die Primitiva, in alien Temnora und

S f f r  •“ **■  s,ch fac,isch “  «*» S 3
kommenden c & m f v .  ™ .  S  D ^ W u S  t "  / V ' *
primaren S t ™  d„

das s “ 5krii s s -
*6°- V ° n. d“ , D e n o m i n a t i v e n  kommen hier nur solche in Betracht

a1? ; l :  A7T bIick- “

t  Bede/f ng’ .1wie pas’c- ,j> v - s r w  r ,v s e
wie ein SttSZft Avadanak. 2, 55 trnalavdyate »gilt
des BTdurfnisSs nicht V  T  W6ge» der verhaltnismassigen Seltenheit 
Bildung d „ a „ T

noch ganz unbekannt, ihre Anfange zeigen sich in B.1 Im Zeitalter des Pa-

H che'pi lS1S SCh° n VSlllg ausSebildet> da dieser Grammatiker ihre eigentlim- 
liche Bildung von einem bel.ebigen Nomen lelut. Von der V e r b in d S  iS t

m itSt T L l e r J " , 0 " 1' ZU, bestehen- Die ™  Skt sehr Sufigen BM un” n 
tm g  Sak. lI  i T  S Z ’ J f ig6r UbHchen mit factitive Bedeu-
Mrcch V IE  (V fi b/nnnadesat™ d  d va id /rtb h a v a ti me manah,mrcch. VIII (256, 4) duskaram visam a u sa d h ika rtu m .

Fug u V l V e V V  n°nf  k8T en d‘e ,drei «enannten Verba bhu und kr mit 
u n L g V d ic h  s m V V 1 Y *  SSen’ da T  teil 7 ZUr Periphrastischen Verbalflexion 
7 lf f. j  . r andre: sfda, as, vrt> vidyate dienen diesem
Zwecke, und zwar m sehr bes.chrankter Weise 2 0 5 b —  teils iedesmal wn !
f d i r W 63 Verbum feh!t oder zu rhetorischen und stilistischen Zwecken Utn- 
schreibung gewunsclit umd, zusammen mit einem Nomen das betreffende Verbum 
ersetzen. Lei Nommalpradicaten steht hiiufig as oder bhu (244 )■  der Acc 

zeT J r en/ CV °niS t  kf  ’St e‘ne oft gebrauchte Form der Periphrase, wie
, 'B; k“ tha'll karoti kathayati, p  rasa dam kuru == prasida, Pane. I (41, o) kauli-
kasanra avetam kariyam i [--= haul. avcksyami\ Vgl. SS. 310, wo auch von

’ Z s  HULverb V  “  penphra5tischer Verwendung Beispiele zu finden sind.
Als J illsvei ba konnen gewissermassen auch gelten arh, Pah, icc/iati und

1 1 1 - '  s' 4 ,s ' ~  T" “ “ < • - * . * * ,
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I. Satzteile. B. Verbum. 47 I ,

s o n s t k e  V e r b a  d e s  K o n n e n s ,  W o lle n s ,  V e r d ie n e n s  u n d  d e r g le ic h e n , e b e n s o  
g le ic h b e d e u t e n d e  N o m in a  w ie  tia, Tsvara, prabhu, samartha, arha, w e lc h e  o ft  

g a n z  m e  v e r b a  fin ita  v e r w e n d e t  w e r d e n :  P a n e . I  (4 9 . 2° j J as £  prat&paw 
sodhum samarthah » w e r k a n n  —  ?« U b e r  iSvara in  B . s. 217 D a s s e lb e  g ilt  
f u r  d ie  su b s ta n tiv ir te n  N e u tr a  varam , yuktam, nydyyam, ksamam, sakyam u . a . 

r * 220  221
' g ' W ie" d ie  a n d r e n  F a m ilie n  u n sre s  S p r a c h s ta m m e s , s o  b e s itz t  d a s  In -

H k c h e  d ie  a u s  d e r  M u tte r s p r a c h e  e r e r b te  V e r b in d u n g  v o n  P r o p o s it io n  o d e r  
r ic h t ie e r  V e r b a l p r a f i x  {upasarga) m i t  V e r b u m .  D ie  H e r  m  B e t r a c h t  
k o m m e n d e n  V e r b a lp r ii f ix e  (v g l. W h G . 1076 ff.) s in d  ait, adlti, anu, apa, apt, 
abhi, ova, a, ud, upa, ni, nis, para, p a ri, pra, prati, vi, sain; e im g e  t o  antar 
tiraS Auras, d a s  v e d .  acha k o m m e n  n u r  b e !  w e m g e n  V e rb e n  v o r . U b e r  d ie  
B e d e u tu n g e n  je d e s  d ie s e r  P r iifix e  s. d ie  a u s  v e d is c h e m  M a te r ia l a n g e le g te n

S a m m lu n g e n  D e l b r Oc k s  in  A I S .  4 4 °  4 (l 9 * . , . .
In  d e r  a lte s te n  Z e it  w a r  d ie  V e r b in d u n g  fliiss ig ; a lh n iih h ch  w ir d  sie  fester, 

b is  z u le tz t  im  c la s s is c h e n  S k t.,  w ie  im  c la s s is c h e n  G n e c h is c h  u n d  L a te m , d as 
P r a f ix  m it  d e m  V e r b u m  zu  e in e r  u n z e rtre n n h e h e n  E .n h e .t  z u s a m m e n g e s c h m ie d e  
? !  I „  M  h e r r s c h t  d a g e g e n  n o c h  d ie  g r o s s te  L o c k e r h e it .  N ic h t  aU em  sm d  

d o r t  P r e f ix  u n d  V e r b u m  g e w b h n lic h  d u r c h  d a z w is c h e n tr y te n d e  W o r t e r  g e -  
f r e n n f  s o n d e r n  s o g a r  d ie  S te llu n g  b e id e r  im  S a tz e  1st n ic h t  b e s t ,m m t; b a ld

p - i f i v  b a ld  d a s  V e r b u m  v o r a u s . R V .  1, 3 2 . 3  *  sayakam Maghavtt- 
g e h t  d a s  P r a f ix  b a ld  d a s  v e ^  A u c h  d a , w 0  d a s  P r.ifix

V e n n T  e s d e r  P a d a p a t  v o m  V e r b u m , w ie  R V .  x. x, 5 
/ t S U  D e r  A c c e n t  b e « = is t  d ie  R ic h t ig k e it  d i « «  A u ^ n g ,  

d a  d a s  V e r b u m  in  H a u p ts a tz e n  im m e r  to n lo s  se in  m u ss {253 ), d a s  P r a fix  

a b e r  im m e r  b e to n t  ist. In  N e b e n s iitz e n  h a t  d a s  V e r b u m  e in e n  e ig n e n  T o n  
u n d  d a  k o m m t e s  in  M . v o r , d a s s  P r a t ix  +  V e r b u m  u n te r  e m e m  A c c e n t  vden  

d e s  V c r b u m s )  a u s z u s p r e c h e n  s in d , a ls o  ern e  E in h e it  b ild e n  (w ie  k \  .
2 3 , 2 2 ) ;  je d o c h  n ic h t  im m er, u n d  m itu n te r  f in d e t m a n  b e .d e  b e to n t, w e  R V  
6 *  z ,  U b r ig e n s  k t in n e n  a u c h  in  N e b e n s iitz e n  I r a f i x  u n d  \ e rb  \ o n  eu i 

a n d e r ' g e tr e n n t  se in . Z w e , P r iifix e  z u g le ic h  tr e te n  g e w o h n h c h  so  zu  d e m  
V e r b u m ,  d a s s  d a s  e rs te  g e tr e n n t ,  d a s  z w e ite  e n g  v e r b u n d e n  e r s c h e m t, d o c h

a l,r g l rV l l l n n t0 C T s ’ Of  T r ,  t S S u ' i m H  d *

s a tz  1 W o r t e  r e g e lm iis s ig  zu  se in . P r e n n u n g  d u r c h  1 a rtik e ln ,
e in ig u n g  z u  e m e m  b j C h  U p . 5, 3, 1 kumara, atiu tras.sat pita
u n b e t o n te  P r o n o m in  • g v  a m  ^ f i g ^ n  u n d  h a t  s ic h  a u c h  h m  liln g -  
[ =  anvasisat tva p .J,

s te n  in  d e r  S p r a c h e  Be ia  en . im m e r  fe s t a n  d a s  V e r b u m  g e s c h m ie d e t
Im c la s s is c h e n  bK t. o l ic a t io n  2w is c h e n  b e id e  t r e te n , m a g  a ls  e m

N u r  d a s s  Augment un *  P  u n d  s e lb s t  d a  b e z e u g t  in  F a l le n  w ie
R e s t  d e r  fr u h e re n  S e lb s t in d ig k e i t  g  , ^  d e r  V e r b in d u n g . V g l. n o c h

abhyasincat d ie  la u t l ic h e  U e s ta it

S S . 3 1 3  N . 2 . d e r  -d  G r u n d s p r a c h e  e r e r b te  C o n ju g a t io n

1 6 4 .  D ie  d o p p e l t e , t a n e p a d a  h a t  ih re  u r s p r iin g h c h e  s y n ta c t is c h e  
d e s  P a r a s m a i p a d a  u n  - , d ie  v e d is c h e  S p r a c h e  w e is s  d ie  fe in e n
B e d e u t u n g  n ic h t  e in g e b u s s t . B c s o n y ie

- . _  T------ ----  V erbalpraB xes wir.) gefunden. RV. 8, 33, 19 sam/aram
1 S elb st em  Com parat.v d «  \  Pam m cn,.  

paitakau hara »mmm die fu s s e  men*



■■ e°$x

Nuancirungen der Bedeutung mit Verstandnis zu venverten. Dem Skt. ist das 
Gefiihl fur diese Differenzirungen zwar nicht ganz abhanden gekommen; die 
Vors"hriften der Grammatiker (s. bes. P. 1, 3, 72) bezeugen deren richtige 
Auffassung in den Kreisen der Gebildeten, und auch in der Litteratur wird von 
guten Stilisten das Medium nicht selten absichtlich und bedeutungsvoll anstatt 
des Activs verwendet; trotzdem ist allmahliche Abschwachung dieses Gefiihls 
zweifelsohne zu constatiren. Schon im iiltesten Epos wechselt bei demselben 
Verbum Activ und Medium nach rein metrischen Riicksichten, und diese Li- 
cenz ist der Poesie fiir immer verblieben. In den weniger gebildeten Kreisen 
verkam das Medium friih, es fehlt dem Pali und den andren Prakrt, und wo 
sich Reste dieses Genus dort erhalten haben, sind sie dem System der regel- 
massigen, dem Activum des Sanskrit entsprechenden, Verbalflexion einverleibt.

165. Bei vielen Verben hat sich friiher oder spater das eine oder das 
andere Genus so festgesetzt, dass sie nur activ oder nur medial gebraucht 
werden, wie Sasti, manyate. Solcher Deponentia gab es schon viele im vedi- 
schen Zeitalter, vereinzelt auch einige, deren Conjugation aus teils nur activen, 
teils nur medialen Formen zusammengewachsen ist, wie in B. neben Pras. 
vartate die act. Tempora vavarta, avrtat, vartsyati, in Skt. mriyatc neben 
marisyati, viamara, vgl. AIS. 235. Manchmal zeigen einige Composita ein 
anderes Genus als das Simplex, wie skt. jayati, vtiati, doch pardjayate, vijayate, 
nivisate. Bisweilen ist bei demselben Verbum das Activ an die eine, • das 
Medium an die andre Bedeutung gebunden. Vgl. P. 1, 3, 17— 75 und fiir 
den Veda AIS. 229— 236. Dass sich mitunter zwischen M. und B., zwischen 
Vedisch und Skt. ein Unterschied zeigt, ist natiirlich.

166. Bei denjenigen Verben, welche sowohl in der activen als in der 
medialen Form gebraucht werden konnen, ist folgender Begriffsunterschied zu 
statuiren. Im Gegensatz zum Activum, das die Handlung bloss als solche 
bezeichnet, soil das Medium obendrein ausdriicken, dass sie dem Subject gilt.
Beim Activum besteht die Beteiligung des Subjects an der Handlung eben 
hierin, dass es sie verrichtet, beim Medium kommt ein zweites Element, das 
der Betroffenheit hinzu. Dieses Element kann starker oder schwacher sein.
Es kann einerseits sich zu einer vollig reflexivischen Bedeutung auspragen, 
andrerseits bloss ein in modemen Sprachen kaum zum Ausdruck zu 
bringendes Interesse des Subjects am Erfolge der Handlung betonen. Es 
diirften sich fiir die Function des Mediums folgende Hauptclassen aufstellen 
lassen, welche selbstverstandlich nicht scharf von einander abgegrenzte, viel- 
mehr in leisen Ubergangen sich eng an einander anschliessende Bedeutungs- 
gebiete umfassen.

a) Das Medium hat rein reflexivische Bedeutung, sein Subject ist zugleich 
Object, z. B. anj in M. und B .: Sll. 3, 1, 3, 7 abhy aiikte »er salbt sich« 
doch ib. 9 tdm abhy cinakti »er salbt ihn«, ved. brute »er nennt sich«, Mhbh.
1, 121, 31 darhayasva »zeige dich«.

b) Das Refiexivpronomen, ohne Object zu sein, ist in der medialen Be
deutung involvirt. Solche Media sind gewohnlich transitiv. RV. 1, 55, 1 
it  site vajrdm »er schiirft seinen Keil«, Parask. 1, 4, 12 paridhatsva vasah 
»lege dir (dies) Geuand h i m ,  P at I, 281, 21 uttapate pam, AB. 2, 2, 17 de
van yajamatia vi hvayantc, Mhbh. 1, 175, 33 sa gauh . . . .  Viivanutrasya tat 
sainyam vyadravayata sarras'ah »—  trieb von sich weg nach alien Richtungen 
hin«, b/nsayaie (P. 1, 3, 68) »Furcht vor sich einflossen«. Manchmal lasst 
sich das mediale Genus gar nicht iibersetzen.

c) Bei wenigen Verben hat das Medium eine causativ-refiexive Bedeutung, wie 
SB, 5, 3, s, 4 r ijd  teapaksyate »der Konig wird dich fiir sich kochen lassen«.
So in technischen Ausdriicken des Rituells: cinute, yajate »fiir sich schichten

( i ( W ) i ) ------------------------------------------------- -̂----------------------------------------------------v f i T
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" ' opfern lassen« (Subj. der Opferherr) im Gegensatz zu cinoti y a ja ti'< Si!Jj. der 
Officiant). R. 2, 4 , 22 abhisiticasva Mass dich [zum Konig] >yeihen« ■

d )  Das Medium bezeichnet ein reciprokes \ erhaltnis. .">b. 11, 5, 1. <> 
ufia nu rama sdm nil vadciva/iai »ver\veile doch, lass uns, plaudem«. Oft 
b e f mft vyati zgszten Verba, s. P. 1, 3, 14 mit Kas.; Ausnanmen * , 1 5 •  r -  
Uber ein* durch das Medium ausgedriicktes collectives \ eihaltms s N eisser

B B .  X X ,  6 6 . J 1} „  .
Anm In den Fallen <i) und l>) ist Activ Oder Medium facultativ, wenn dasRefiexivum 

ri‘ im Kau ,/) wenn das Reciprocum durch ein Pronomen besondcrs aus^edruckt 
ist z B. a) TS. I. 7 . 6, 4  p u r ity  r/aS mm fu n ,la  alm anam , doch lb. V S* 2 at'" a- 

’  tn tm li- R. I, 44, 14 plduayasva tzam alm anam  . ■ ■ ta ble, doi-b lb; 3, 47, >
Sffa] Sasamsdlmdnam Simona; b) RV. I, 55 , 8 tahai /anti . v  ^
in sich«, doch  M anu 7, 57 vidadhyad dh.lam a t m a n a d )  in i a_ w c h e n  I 11 
M S. 1, 9, 5 ydd trim devamanufya anyb nyasma.• samfirayadiate, im • i t  steht na« ,
p, 1 , 3 , 1 6  liier nur das Activ.

Bisweilen hat das Medium intransitive, dagegen das Activ transitive 
Bedeu ung Neben vardhaU »wachsen« hat im Veda und alteren ,S k .vardbab
die Bed »augere«, So kann dugdhc bedeuten »stromen lassen« im Gegensab. 
die Pea. »au0e Halt linden an«, doch srayati Mehneh,
iM dogdhi »melke hayato ha _   ̂ Fiir gewohnlich

J - r v i w r .  « z
/ {  r  5e C l a S  r r S «  ^ " n o c h  Ubrig bleibr, nb d i g g e r ,

F a l / t o  der m J L  Sp.ache * ,  Grand « r  « .  WjM * » £ * *
. ft  , 1 ^  \ ,- tiv s  s ic h  d e r  B e s t im m u n g  e n t z ie h t  A B .  6 , 3 4 , 3 M e a n  

S l V r t e  ( ? V 5  > « * ■ * * *  W  A c t i v  in  d e r  A n t w o r t  (praH va 
ajndsam  Iti). V e r z e ic h n is  s o lc h e r  V e r b a  .m  1 U . b e , E a t o n  3 1  4  ^

_ . . * t tt a tox The Atmanepada in Rigveda, Leipzig 1 • * 1 * r: I

1 6 7 .  A u s s e r h a lb  d e s  ( V iis e n s s ta m m e s  c lien t d a s  M e d iu m  a u c h

A u s d r u c k e  p a s s r v is c h e r  B e c le u m n g . L
( u r s p r u n g lic h  d e m  g a n z e n  M e d iu m  m h a n r e m k  U  fc, b a u Y  n ie d u d e , b a ld  
h a lte n .  A l s o  h a t  d a s  M e d iu m  ,m  l u t u r  V o rn t « ; J  • ^̂ ^ u n S v ie ! 
n a s s iv is c h e  F u n c t io n .  I m  g r o s s e n  u n d  g a n z e n  ist cue m e o i.m

haufiger zu belegen. E a t o n  ' h4 ffi, A IS . 2 6 4  f ,  g -  3 * 4 - ^  ]?ede#tung des 

l m  R V - im  M .  - d  r a r t i c i p .  M S
Prasensstammes n u t  m e  a . r  » R » i« n iel I n  d e r  T h a t  vd rB C h w an d

2 6 3  f. A u s  B .  g ie b t  D ® P R$aa c L ^ S i  d «  M e d iu m s  s e h f  frU h. 

f u r  d e n  P r f c e n s s t a m m  ie  ^  iv js(§ i e  C o n ju g a t io n  d e s  K h s e n s -
168. Dagegen Jam d 8 S e ‘nen eignen Ausdruck hatte das las-

s t a m m e s  im m e r  ' " f ’h ^ t r a p e r i o d e  ( v o l ls t t o d ig e s  V e r z e ic h n is  d e r  b e le g b a r e n  
s iv u m  s c h o n  m  d e r  - ■ — 2 ^ x ). A n e r k a n n te r m a s S e n  s in d  d ie

Formen a u s  R V .  um ' ■ v e t e  C o n ju g a t io n s e la s s e  u u d  d ie  p a ss iv is e n fe

v ie r tn  d u r c h  -J« - 8 ' X ^ S c r . m  - y l  e n u n d e r  n n b e  v .r .v a r r d t  iW U G .

C o n ju g a t io n  m it  cl e ‘ n ' s .- h r if te n  g ie b t  e s  ein^  R e ih e  v o n  h o r t n e n  w o  
7 6 1 ) ,  u n d  in  d e n  v e d t s c h  u n d  d e r  r e in  p a s s iv is c h e n  C o n ju g .

d e r  A c c e n t  z w is e b e n  d e r  P 'p o s , n a m e n t lic h  im  M h b l i , l in d e n  s ic b

s c h w a n k t  ( A I S .  2 6 7  ft' u n a  2 7 7  .( ^ ^ ‘ sc-hen ( s ta t t  m e d ia le r )  E n d u n g t n ,  s . ,

v i e l f a c h  p a s s iv is c h e  F o r m e n  1 E r s t  im  g k t .  z e i g t  s ic h  d ie  F le x io n  d e s

H o l t z m a n n  z u  W h G .  7 7 4 - ^ ^  d e j. N o r m  e n t s p r e c h c n d .
Passivums ganz .ausgebiinec uu • tjon ist von, Antang an vorwiegend

’ 1 6 9 . D i e  B e d e u t u n g  d .e s e r  P a s s .v c o n ju g  4

Indo-arischc Philologic. I. 6*
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eine' rein passivische. Im Skt., wo sich immer mehr eine ausgesprochene Vor- 
liebe fiir den passivischen Ausdruck bemerkbar macht (24 5 ), ist sie bekanntlich 
auf jeder Seite zu finden. Doch kann auch die (wahrscheinlich urspriingliche) 
intransitiv-reflexive Bedeutung durch das Passivura zum Ausdruck gebracht wer- 
den, s. P. 3, i, 87. Man sagt z. B. (MS. 1, 8, 1) yavah pacyate »die Gerste wird 
reif«, Pat. II, 14, 22 lostah uryante »Erdklosse brechen ab«, upaclyate »zu- 
nehmen«, apaclyate »abnehmen<■<■, yuj’yate »sich geziemen«, drsyaie »erscheinen«, 
mriyate »sterben«, ricyate »verlustig gehen« u. s. w. Regelmassig und schon 
seit B. mvcyate =  »sich befreien«. Vgl. noch SS. 319 R. 1. Selbst ein Ob
ject kann sich hier vereinzelt zu dem Passivum gesellen. MS. 1, 6, 5 ye 
vdnaspataya/i . . . .  pha/am bhdyistham pacyante, und das typische tapyate 
tapal} (schon AV. 11, 5, 26).

170. Eine zWeite passivische Flexion ist der Aorist auf -i. Diese Form 
hat meistens rein passivische, bisweilen reflexive Bedeutung. Nach Panini haben 
apadi, adipi, ajajii, abodhi, apiiri, atayi, apyayi in der class. Sprache auch 
mediale Bedeutung. Im Skt. ist diese zum Teil belegbar, im Veda teils bei 
einigen der genannten, teils bei andren Formen, s. AIS. 266, WhG. 845.

Cap. II. Tempora wit indicativischer Bedeutung.

L itteratur: Fiir dasVedischeDELBRUCK, Altindische Tempuslehre, Ilalle 1877 =  SF. II.
1 71. In der Mantraperiode besass das Indische sieben Tempora mit indica

tivischer Bedeutung, welche man in Europa mit zum Teile ganz unpassenden 
lateinischen Namen zu benennen gewohnt ist: Prasens flat), Imperfectum (Ian), 
Perfectum (lit), Plusquamperfect, Aorist dun), Futur (lrt) und Conditional (lm); 
hiezu als achtes der Conjunctiv (let) mit Futurbedeutung (Hopkins, AJ. of Ph.
XHI, 20— 50). Von diesen ging in der Brahmanaperiode das im M. schon 
seltene Plusquamperfect und allmahlich auch der futurische Conjunctiv ganz 
verloren, andrerseits bildete sich damals ein neues Tempus, das sogenannte 
periphrastische Futur (lut). Der Conditional verlor seine urspriinglich indica- 
tivische Bedeutung frtih; im Veda hat dieses Tempus vorwiegend, spater aus- 
schliesslich den Character eines Modus der irrealen Bedingung (198). So hat 
das Sanskrit dieselben indicativischen Tempora als B., ohne den Conditional.
Es verwendet ferner immer haufiger die Prateritalparticipien mit oder ohne 
Auxiliar wie Tempora der Vergangenheit. Endlich muss man verschiedene 
Categorien zusammengesetzter Tempora hinzurechnen, v\ae die Partic. des Priis. 
und Futurs mit as und bhu, das Partic. auf -ta mit bhavisyati, ab/iut u. s. w., 
das- Partic. des I’ras. mit tisthati, dstc u. s. w., iiber welche s. 203 — 205 .

172. Das P rasen s ist das Tempus der Gegenwart. Der Begrifif »Gegen- 
wart« ist selbstverstiindlich ein relativer, und llisst sich unter der Form eines 
Kreises mit veranderlichem Radius anschaulich machen. Der Radius kann 
winzig klein, er kann aber auch fast endlos sein. Im letzteren Falle bezeichnet 
das Prasens feste, unveranderliche, fiir immer geltende Ereignisse; unrichtig 
ist es aber, sich das Tempus dann als »zeitlos« zu denken.

Das Prasens ist auch das Tempus der Dauer. Nur eine noch nicht voll- 
zogene Handlung ist der Darstellung durch das Prasens fiihig. Da im Indi- 
schen sich kein eignes Tempus der Dauer in der Vergangenheit, wie es z. B. 
im lat. und romanischen imperfectum vorliegt, entwiokelt hat, wird das Prasens 
gem auch zu diesem Zwecke angewandt. Schon in M. giebt es einige Belege 
dafiir; WhG. 777b fiihrt RV. 1, 32, 9 an: saye Priis. mit vorhergehendem aslt 
coordinirt. In B. wird zu solchen Prasentia der Dauer in der Vergangenheit 
regelmassig ha. sma hinzugefligt, besonders urn eine gewohnheitsmassige Ver- 
richtung zu liezeichnen, oft auch ha sma para, w'aS wohl die altere Formel
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war, vgl. Brugmann, Ber. der Sachs. Ges. 1SS3, S. 171 und AIS. 502 tg. In 
der epischen Sprache und im Skt. geniigt das blosse sma ohne ha. Mit der
Zeit verliert sich das Gefiihl fiir die eigentiiche Bedeutung des Prasens mil 
sma. Panini lehrt, dass es die Vergangenheit im allgemeinei) bezeichnet. Im 
Buddhac. 3, 51 steht vyadisati sma, ib. 59 vadati sma —  lat. »PnperaVit,
djxitcc nicht »imperabat, dicebat«. Und so findet man in der classischen
Litteratur beide Arten der Venvendung, die genaue und die nachlassige.
SS. 327 N. . _  „

Auch durch das blosse Prasens ohne sma lasst sich up. (bkt. \ ergangenes 
erzahlen, aber nur insofern der Zusaminenhang Missverstiindnis in Betreff der 
Zeit ausschliesst. Solch ein Prasens ist besonders der passende Ausdruok fiir 
das p ra te r ita le  D urativum . Panel II (28, 2) heisst es von Somilaka, dem 
Weber kasmimscid adhisthane vasati sma; nachdem hiermit die Geschichte 111 
die Vergangenheit geriickt ist, setzen in den unmittelbar folgenden coordi- 
nirten Satzen die blossen Prasentia utpadayati =  »conficiebat« und sampadyats 
=  »fiebat« die Erzahlung fort. Vgl. SS. 327. .

1 7 , Die eigentlich ungenaue, jedoch sehr naturliche Ausdehnung des Pra
sens liber die Gebiete der nahen Vergangenheit und der nahen Zukunlt wird. 
wie sie in der Umgangssprache herrscht, so auch in der van den Gramma- 
tikern ^eregelten Schnftsprache anerkannt. Schon SB n , 5, M  punar amU,
»ich komme zuriick« =  »redibo«. Andre Be.spiele SS. 3*4  ft- Nach ‘ 
darf man in der Antwort auf eine I-rage nach einer verrichteten I andlung 
mit sumu nur das Prasens, mit na Oder nu P rasoder Aonst gebrauchep (vg • 
das Pras. Buddhac. 8, 10). Mit purd gle.chfalls Prasens oder Aonst. Pane 
III (56, 2) kasmimscid vrkse pur&ham vasami, kathas. 25, /4 purabhut

SU"lt'" S b e d e u t u n g  des Prasens wird von Panini noch ausdrucklich gejehrt ,
bei yavat (275 , 3, 4) und purd (1. »bald« 2. »bevor«), s. £ > - 3*4 
wo zu den Belegen R. 1, 26, 22, Jtkm. XIII, 19; XXIA > *5. kavyad. 2, t_4S 
hinzuzufugen sind. —  In manchen Relativsatzen hat das Praseps )die Function

I m js , s. 2  , >Ten ora der Vergangenheit sind die Augn.enttem-
pora: Im p erfec lu m  und A o n s t ,  welche ursprtingl ch n,cht tmter, J.edslos 
verwendet wurden. Die Grundbedeutung des Imperfections 1st das 1 . . hh 1 
ver-angener Begebenheiten, welche ihre Actualitiit verloren habe.. und • Iso ^
G e s c h ic h te  gehiiren. Der Aorist aber soil Vergangenes erzahlen, das tn 

’ cplbst oder doch in seinen Folgen noch m die Gegenu.ut himmi, . . - 
- C e -11 . s Das Itnperfectum ist daher das historische lempus par excellei ,
^ ctU. • t deckt sich ungefahr mit unsrem durch »ich habe« umschriebene 1 
der Aonst deckt “„ iertc er« ihardtsit »hier hat er logirt«. Dass die
Perfect; Ul§  historic h dem subjection Bttnewefl des Spredum-
Grenze zwischen « hedarf kaum der Erwiihnung.
den anheim gegeben i- > ' . , jm V ed a  genau beobaebtet. Der konst be-

Dieser Grunduntersch ed . ' , "Venmngenheit, niemals, wie Imperfectum
zeiclmet dort regelmassig die Gegensatz zwischen den historischen Tem-
und Perfectum, die histonsen ; ,. , ;n (len sduifum der Brahmana-Gattiing
pora und dem Aonst sprmgt n. ^  dieser Texte s^h notwendig aufrfriingt.
so sehr ins Auge, dass er Je< L 1 [liese]be ]$egebenheit zweimai berichtet wird,
Lehrreich sind die Stellen, wo ,.j j (jurrj1 Aussenmgen einer Person der
eimnal in der Erzahlung, Jl" J |  ‘ ' , ...
die Begebenheit passirt ist "ie - ■ * ^  ^  ,madyam u d a kra m it, ib. 7,
u d a kra m a t . 1c deed abnnan. - i.ol K̂d jha ta  vd asya danta . . . .  tasva ha 
14 ,5  tdsya ha dantd ja jm r e  . aun 1 Sonstige Belege fiir
dantdh p ed ire  . tarn hovacapatsati. .
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den Aorist als Tr'dger der Actualitiit der vollendeten Handlung: RV. i, 115, 1 
citram devdnam ud a g a d  driikam (Anfang eines Morgengebets) ib. 114, 11 
dvocam a mi mo asmai (sagt der Sanger am Schlusse seines Liedes), SB. 4, 1,
5, 9 ydsmai m&tn pita  dan na'ivdhain tain jivantam hdsyamiti, siehe die Liste 
von Belegen aus RV. SF. II, 6— 86, aus B. ib. 1 1 7 fF., AIS. 2S0— 289.

Das Imperfectum ist hingegen nie etwas ahdres als ein historisches Tem- 
pus. Neben ihm k an n  scbon im RV., ohne merkbafen Bedeutungsunterschied 
auch das Perfectum so verwendet werden (175). Das nur in M. und auch dort 
vvenig vorkommende Plusquamperfect (WhG. 817— 820) hat denselben Zweck.
An einigen vedischen Stellen kann man nicht umhin auch fiir den Aorist den 
Wert eines historischen Tempus zu beanspruchen. So RV. 1, 32, 6 Aor. 
atdrit ohne Bedeutungsunterschied coordinirt mit den histor. Perfecta a jnhve 
und sdm pipisc, vielleicht auch AB. 2, 23, 3 ahrata. Doch fast immer ist 
selbst dann die actuelle Auffassung moglich, wenn sie auch nicht gerade 
vom Standpunct des Sprechenden aus anzuerkennen ware. Diese gewissermassen 
relative Actualitiit haben wir z. B. MS. 1, 4, 7 putrasya niuna grhndti pra- 

jhm  ev&nu sdm a td n it, vgl. AB. 3, 32, 3 und die Stellen wo pura zum Aorist 
hinzutritt.

175. Das P e rfe c tu m  war nicht von Haus aus ein prateritales Tempus.
V  ie es nach seiner Flexion zu erwarten ist, war es urspriinglich vielmehr ein 
prasentisches und, im Gegensatz zum eigentlichen Priisens, das rechte Tempus 
zur Bezeichnung der iu der Gegenwart zum Abschluss gekommenen Handlung.
Diese Bedeutung tritt im Veda deutlich genug hervor, aber mehr in M. als 
in B. Manchmal iibersetzen wir derartige Perfecta durch unser Prasens. RV.
2, 28, 4 heisst es von den Fliissen na irainyanti nd muncanly cte vdyo mi 

p a p tuff »  ̂ sie eilen wie Vogel«, TS. 2, 5, 4, 3 ddrupdtrena ju/ioti nd hi
mrnmdyam dhvtim an ase  »—  denn ein irdenes fasst die ahuti nicht«, ib. 6,
4, 2, 4 tamra dpo diva d ad rsre. Durch Dehnung des Reduplicationsvocals, 
wie RV. 10, 60, 9 dadhara, scheint noch eine intensive Bedeutung hinzu- 
zukommen. SF. II, 102 fg., AIS. 297.

Wie aus diesem perfectischen Priisens ein Tempus der Vergangenheit ent 
standen ist, ist unschwer einzusehen. Zwischen der vollzogenen und der ver- 
gangenen Handlung ist der Ubergang ein so natiirlicher, dass er sich zu jeder 
Zeit leicht einstellen konnte. F'actisch fallt dieser Ubergang in die vor- 
vedische Zeit. Das vedische Perfectum besitzt schon die Fahigkeit, jede ver- 
gangne Handlung, historisch oder nicht. zu bezeichnen. Die analoge Bedeu- 
tungsausdehnung des Aorists (177) ist viel jiinger. Es ist nicht richtig, zwischen 
Perfect und Imperfectum in RV. in der Weise zu unterscheiden, dass jenes 
etwas »als vergangen constatirt«, dieses »erzahlt« (SF. II, 112). In den ve
dischen Schriften, schon im RV., werden das historische Perfect und das Im
perfectum promiscue angewandt, in den Prosatexten herrscht bisweilen hier 
dieses, dort jenes vor (AIS. 300). Aus der Untersuchung IVhitney’s, Transact, 
o f the Amer. Philol. Assoc. XXIII (1892;, 33 geht hervor dass fiir B. eine 
allmahliche Ausdehnung des historischen und eine darnit parallel gehende Ab- 
nahme des Gebrauchs des prasentischen Perfects feststeht. —  Auch mit 
dern Aorist befiilirt sich das vedische, namentlich das mantrische Perfect bis
weilen, wie wenn RV. r, 31 am Ende cakrma vollig synonym ist mit akarma.
All dieses beweist die Richtigkeit der panineischen Definition der Verwendungs- 
sphare des vedischen Perfects als allgemeine Bezeichnung der Vergangenheit.

176. Selir alt ist auch d ie . Verwendung prslteritaler Participien als verba 
finita; wenigstens was das Part, auf -ta betrifft: RV. t, 81, 5 nd tv&vdu 
Indra has' cand nd j  at 6 nd janiyyate. In B. ist dieser Gebrauch schon ge- 
wcihnlich, sowohl im Sinne des Imperfects als des Aorists, s. AIS. 394. In-
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w ievv eit d ie  P a r t ic .  P r iite r ita  a u f  -tavant, -vams u n d  -ana a ls  v e r b a  tir.ita 1m

V e d a s E i t ^ a f S h ^ L ^ ' S S ^ T h a t b e s t a n d f b l g e n d e n n a s s e n  *
eeandert Vom prasentischen Perfect bestehen nur noch emige Trtimmer;
der Aorist hat seine Bedeutungssphare enve.tert, er >st bald eW «*ueUes, bald 

. Aorist hat seine p erfectum hat fast immer, das Imperfectum immer
em historische^Tempus. Das Perle* beiden ein neuei,  in der vedi-
histonsche Bedeutung, docli hat i 'nt<crschied gebildet. Fur die Erzah-
schen Sprache noch nicht en^ckelte^ ^  gldch v erwendbar;
lung sind also Imperfectum, l  er ec un Tempera aufeWendfai Participia
desgleichen die AJ st v6l%  gle.cl.bedemend,
aut -la und -tavant. Detztere
konnen daher auch actuell \ ^ Sa‘lge"  * -L d ; ’ das prasentische Perfect

178. In der =  V » * « \ auch in der
m veda (immer =  »ich weiss ) /ru +  auu) Ferner wird es m Frauen
e p is c h e n  F o r m e l  P e r f e c t  v e n v e n d e t ,  w ie  C h . U p . 4 , * 4 , 2 ** »“
u n d  A n h v o r t e n  w ie  d a fi f f i e c h J  ^ t?  v e r e in z e lt  a u c h  so n st. V g l .S S .  3 3 1 .  -V  -■  
ivdnusasdsa » w e r  h a t  d ic h  u n te  , it ist d e r  A o r is t  a u s  d e r  c la s s is ch a m

A l s  T e m p o s  d e r  a c t , *  *  a u c h  K a t h 5 ,  33> I49> Jtk m .

Sprache vielfach belegbar. J  P er sich durch ein Prasens Ubersetzen,

asmakam tvani hi luragcun J aJ"0 ch der Tempera der historischen \er-
179. Der unterschiedslose 1 F itteratur jeden \ugenblick. Ein charactensti-

gangenheit zeigt sich in der Skt I  ̂ i gine Kette VOn einander unmitrel-
sches Beispiel ist Pane. ed. Jivaa 7 > _ .. , l1rn Ausdruck gebrk&ii; wird:
bar folgenden Facta durch lolgem e m .gt ^  a$hdk&ya prayasit), hi?tor.
Particip {brahmanah . . . .  abfnhilaia , udrirayalt), Particip (Ay®
Prl*. -  la.. I m p ■ . ■ ■ M'f- *  <» 
lam), Imperfectum (pangur abtaut),
Perfect {dadarta 277, 6) VgL as. d2-  Perfect h.erin vom h»

Nach den Grammatikem unterscheid t - I ' ^  f  , Selbsl,.,lebics /.u
perfectum (und sonst.gen lempom. de - -  bachten die classischen
erzahlen nicht filing ist. In; I ^ d ( u m l  venneiden e,. s,c , * « «
Schriftsteller diese E.gentumhMike.t de l e  - . Schicksale oder u a

Pamm’s Zeit wnd e g of Imperfect and l u t - ■ —;fc
suchung »on the narrative use k>r lirahnianaperiode zu eimm n t
(s oben 175) kommt fur den Ausgn Ergebn,s. In Folge dei Ver-
\ U J . . . n̂ cr.-l ini Emklanb sic das Perfect fast nur m der

verschnunden (SS. 3S ‘ )’ ? a  '‘  . J o , *  in Vtagon ..ml lernemu.ige.l getm .en 
ra tM , die Pets. des Imperfect »»J B'
die olam niadkei die C ' f ™ * , «  178.
R. 3, 19, 6, vgl. S3. 31°  *■  1 ° " a
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180. Dass der Aorist am Ausgang der Brahmanaperiode ' ein iiberaus 
haufiges Tempus war, geht nicht nur aus der Fassung der auf ihn beziig- 
lichen panineischen Regeln (auch 3, 3, 135) hervor, sondern auch aus der 
Thatsache, dass im Pali der Aorist in der Darstellung und Erzahlung ver- 
gangner Begebenheiten fast zur alleinigen Flerrschaft gelangt ist. In der nach- 
panineischen Zeit weicht er immer mehr der Concurrenz der vollig synonymen 
Prateritalparticipia, und er vvird seit der classischea Periode in einfachen Stil- 
gattungen nur wenig gebraucht. In gewahltem Ausdruck aber und in den kiinst- 
lichen belletristischen Erzeugnissen kommt er immerhin haufig vor, vgl. S3. 335.
Oft wird ein Aorist im Texte vom Commentar durch das Particip erklart.

181. Da das Indische zwischen absoluter und relativer Yergangenheit 
nicht unterscheidet, hat es auch kein eignes Tempus, das unsrem Plusquam- 
perfect entsprache. Zum Ausdruck der relativen Vergangenheit kann jedes 
Prateritaltempus dienen. So haben z. B. R. 2, 26, 3 das Perfect susrava,
Das. 92, 13 das Impf. pratisthata und Kathas. 25, 180 das Partic. avdptavan 
den Sinn eines Plusquamperfectums. SS. 339.

1S2. In Betreff des p e r i p h r a s t i s c h e n  Perfects mit hr, bhii Oder as ist folgendes 
zu bemerken. Panini lehrt bloss die Umschreibung mit ca'tara, rakre, und fast nur diese 
findet sich in B., wo asa ausserst selten, babhuva gar nicht vorkommt. Dent Epos und 
dem class. Skt. sind asa und cahdra, cakre beide gelaufig, doch babhiiva wird weniger 
gebraucht; im Buddhacarita findet letzteres sich oft. —  Bisweilen, namentlich in alteren 
Texten, ist das Hilfsverbum vom Verbalnomen auf -dm getrennt. Ragh. 13,36 prabhram- 
sayii/n ya Nagkitsam cattTira, Buddhac. 7, 9 pralyarcayam dharmabhrlo babhuva. —  Der in 
B. manchmal vorkommende periphr. Aorist mit a.iar u. s. w. (\VhG/lo73b) bietet syntac- 
tisch nichts besonders Bemerkenswertes.

183. Das gebrauchlichste T e mp u s  der Zukunft in M. ist der Conjunctiv 
des Aorists oder des Prasens, namentlich in den alteren Mandalas des RV., 
wie z. B. 5, 46,1 nesati, 8, 40, 1 dasathah (—  otousiov), s. AJ. of Ph. XIII, 43 ff. 
und vgl. 186, al. 2. Doch kommt auch das -rya-Futur vor, das, anfanglich 
meistens in Participialformen gebraucht, ' schon in AV. als verburn finitum 
haufig verwendet wird. —- Das sogenannte periphrastische Futur beginnt erst 
mit der Brahmanaperiode (AIS. 295), wo es auch mediale Endungen des 
Hilfsverbums zeigt. Im class. Skt. sind mit einer Ausnahme nur active zu 
belegen. Dieses Auxiliare ist trennbar, z. B. Mhbh. 1, 120, 26 apatyam 
gunasampannam labd/ia prltikaram hy asi,  doch ist die Trennung nicht 
haufig. Das Hilfsverbum kann auch in der 1. und 2. Pers. fehlen, falls das 
Subject durch ein Personalpronomen bezeichnet ist; in diesem Falle wird 
aber das Verbalnomen auf -tr im Dual und Plural flectirt, wie in der 3. Pers.
Vgl. SB. 3, 3, 4, 17 ityahe vah pakt&smi mit Malav. I, 7 moktd Madhavaseiiarp 
tato ’ham, und Gopathabr. bei AVrhG. 949 mahac chpkabhayam praptasmah 
mit Mudr. V (210, 11) 7>ayain cva tatra gantdrah. Ja, es kann eben dieses 
Pronomen fehlen, wie Kavyad. II, 145. An einigen Stellen (z. B. Mhbh.
1, 185, 36, Jtkm. 9, 3) steht bhavitri bei einem femininen Subject; sonst gilt 
die masculine Form des als verburn finitum fungirenden Verbalnomens; -td,
-tdrau, -tdrah ftir alle Genera.1

184. Das im Skt. am meisten iibliche -rya-Futur wird ohne Einschrankung 
verwendet und beriihrt sich, wie jedes Futur in jeder Sprache, oft und nahe 
mit den conjunctivischen Modi (197). Im Gegensatz zu ihm ist nach der 
Vorschrift der indischen Grammatiker das -tr-Futur auf eine mehr entfernte 
Zukunft beschriinkt; es kann nicht besagen, was bald, was helite, sondern nur 
was morgen u. s. w. eintreten wird; dalier wird es auch svastani genannt.

1 In den Hss. ist dieses Futur bisweilen verdorben. So ist Nala 16, 19 zu lesen 
punar labdhd ca medinlm, statt labdhva der Ausgaben.
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Nv^ S - ^ I a  13. s c h e in t  d ie s e  G r e n z e  r e g e lm a s s ig  in n e g e h a lt e n  zu  w e r d e n , b e z e ic  m e n d  

is t  d ie  S t e l le  M S . 2 , 1 ,  8 ( A I S .  2 9 6) yadi purti samstJuindd diryetadya var -  
s is y a t it i  bruyad yd d i samsthite svb v r a s te ti bruyat. D ie  n a c h p a n in e is c h e  

S p r a c h e  s c h e in t  d a s  G e f i ih l  fu r  d ie s e  V e r s c h ie d e n h e it  g a n z  V e r lo re n  zu  h a b e n , 
d e n n  im  c la s s .  S k t. w e r d e n  b e id e  F u tu r a  g e w o h n lic h  u n t e r s a i ie d s lo s  n e b e n  

e in a n d e r  g e b r a u c h t ;  im  V e r g le ic h  m it d e n i - jy tf-F u tu r  ist d a s  -/ r-F u tu r d a s e lb s t  

n ic h t  h a u fig .  V g l .  S S . 341 m it  N. —  U b e r  d e n  C o n ju n c t iv  n u t F u tu r b e d e u -  

tu n g  im  V e d a  s. 186.
D e l b r C c k  ( S F .  I l l ,  6 — 8 ) s u c h t  fu r B . e in  a n d r e s  U n te r s c h e id u n g s c n te -  

r iu m  a u fz u s te lle n , u n d  z w a r  d ie s e s , d a s s  d e m  -/ / -F u tu r d e r  B e g r itt  d e r  Z u v e r -  

s i c h t l ic h k e i t  u n d  o b je c t iv e n  G e w is s h e it  in n e w o h n t, w o g e g e n  d ie  c o n ju n c t iv is c h e  
S e it e  e in e s  Z u k u n fts t e m p u s , w e lc h e  b e u n '- r y a - F u t u r  s ta r k  h e r v o r tr itt  lh m  a b - 

g e h t .  I n  d e r  T h a t  is t  in  B . u n d  a u c h  im  S k t .  m it  d e m  -/;--F u tu r d ie  \  or- 

s t e l lu n g  e in e s  g e w is s e n  E in tr e te n s  in  d e r  Z u k u n ft  m e is te n s  \ er  u n  -n . J e o c

n ic h t  im m e r . V g l .  S S . 341* u n d  199■
\nm Uber eine eewisse prateritale Bedeutung des -jj>a-Futurs s. SS. 341 .

ZDMG XLI, 186! BB XVI. 66. Genaueres hieruber zu bcnehten 1st noch nicht
m o glich .

Caf. III. Dm ubrigen Mom.

. . .. .  s s  242— 357. Fi'ir das V ed isch e clip Sam m lungen
L i t t e r a t u r :  W h G . 572— 5° 2> sn . j 4 -  J 2/

DelbkOck’s AIS. 306—367. .
l 8 c Der V e d a ,  besonders M., besitzt einen staunenswerten Reichtum 

an Fomien subjunctivischer Bedeutung. Zuerst die Conjunctive (^f) mandierle 
Art -  auch den sogenannten Injunctiv -  und ^rschiedeue Systeme (Pras 
A  or., Perf.); dann die Optative des Priisens und des Aonsts (auch des 1 e ), 
die Imperative, den Conditional. Auch das -.m-Futur ha b e ^ '^ ^ .J c  
tivischen Sinn. In schroffem Gegensatz jedoch zu d^ ê  
schon im RV. schwach hervortretende Gefiihl fur die ^ e t e n  B ^ e —  
unterschiede dieser Fomien. Selbst die Forrael, " oml , . ilt iausdruCken 
s.chied zwischen Imperativ, Conjunctiv und pt an am L ; « Jt . s dem

C o n ju n c t iv e  w e r d e n  p r o m is c u e  a n g e ^ a n d t-  u. J ;  F o r m e n s c h a tz .  D e r

S c h o n  in  B .  v e r r m g e r t  ,d e r ^ f ' ^ ^ v i i u l e t  a llm ilh lic h . e b e n s o
I n ju n c t iv  -  a u s s e r  d e m  d M A o m t e ^  ^  u a d  C o n ju n c tiv

d ie  z u m  P e r f e c t s y s t e r a  ^ i e ” d e s ic h ' d e r  s o g e n a n n te  P r e c a t iv  e iih v .c k e U . —  
d e s  A o r is t s ,  a u s  d e s s e n  P  ̂ e Conjunctiv v e r s c h o U e n ; d e r  L ^ a itc ^ t 

l m  c l a s s i s c h e n  S a n s k r i a P h ilr e n  fiir  d a s  S p r a c h g e f l ih l  zu m  I m p e r a t iv ,

d e s s e lb e n ,  d ie  e r s te n  P e r s 0 ” f ” ’ ”  , je  s e lt e n . D a g e g e n  n in im t d e r  O p ta t iv
undim  V ’e r l a u f d e r Z e i t  w e r d e n  ^  J  w ir d  ( m it d e m  h n p e r a -

des P r iis e n s s ta m m e s  im m e r  n  s u b ju n c tiv u s  a n  w e ite s te n  I n n f a n g .

, i v ,  J a r  d a ”  a a g n .e n .lo s a  3 m > - »  » ,  s n .d  W  .«

D e r  C o n d it io n a l ,  I i e c a u

b e s c h r a n k t e m  G e b r a n c ln  . 0 p l k t i v  h n  V e d a .

A .  C o n j u n c t . ' ,  „ „ 1  B  s e l l .  B o n g  In H a u p t s i t o e n

1 8 6 .  D e r  C o n j u n c t i v  ’ d a3  V e r la n g e n .  R V .  4 , 3 3 , 5 ./ > :# « *

b e z e i c h n e t  e r  d ie  A u f f o r d e r u n g ,  d ie  ^  dha ( Im p e r a t. d e s  A o r .  u n d  

aha camash dvd kareti kannan ',h<ati ( G h .) n e b e n  ainitvat ( P r S s .) ,  a
C o if j .  d e s  P r iis . p a r a l le l) ,  ib .  G  1
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ga?nat (Aor.), ib. 7, 96, 3 krnavat rein optativisch. In B. nadh D elbrOck 
sehr oft in Ausbedingungen »lass mich, dich TS. 6, 2, 3, 2 so ’bravid
vdram vrna akam eva pasundm ddhipatir a s a n it i ,  in der 2. Pers. in der 
Weise eines futurischen Imperativs (AIS. 310), wie SB. i, 8, i, 1 ff., wo bibrhi 

. sich zu bibharasi, updsasai und den andren Conj. verhalt, wie lat »serva« zu 
»servato«. Er kann aber auch finale Bedeutung haben. RV. 1, S i, 1 tdm 
[sc. Indra»i\ . . . .  havamahe sd t/Sjesu prd no ’vis&t »wir rufen ihn an, dass 
er uns schutze« (Aor. Conj.’, TS. 5, 5, 2, 2. In Fragen ist er ein Dubitativus, 
der mitunter hart an den Potential streift. RV. 5, 41, 11 katha . . . .  bravama 
»wie sollen wir sprechen?«, SB. 1, 6, 1, 6 kvahain bhavantti »wo soli ich 
bleiben?«, RV. 1, 40, 7 ko devaydntam asnavaj jdnam »wer kann dem 
Frommen gleichkommen?« Es versteht sich, dass man diese und derartige 
Bedeutungsschattierungen nicht immer scharf auseinanderhalten kann, und dass 
selbst an mancher sonst gut verstandlichen Vedastelle mehrere Auffassungen 
zulassig sind.

Nur folgendes ist besonders zu betonen. Die subjunctivische Bedeutung 
kann ganz und gar in eine f ut ur i sc he  iibergehen, und unter den vedischen 
Zukunftstempora ist neben dem -j/(2-Futur (in B. auch neben dem Vr-Futur) 
zweifelsohne der Conjunctiv aufzuftihren (s. 183). RV. 1, 165, 12 dchanta me 

' chaddyatha ca nunarn »ihr habt mir gefallen und werdet auch jetzt mir gefallen«,
SB. 10, 4, 3, 9 te hocur (»die Gotter sprachen [in ihrer Machtvollkomtnenheit]«) 
nato ’para/.i k d i cand saha idrirenanifto ’sat, hier hat asat nicht allein die 
Form, sondern auch die Bedeutung des lat. »erit«, Muir Sanskr. Texts IV, 58 
iibersetzt richtig nshall become«, anders AIS. 316.

In Nebensatzen bezeichnet der Conjunctiv Absicht, Moglichkeit, Yoraus- 
setzung, Allgemeinheit der Situation; in temporalen Satzen steht er dem lat.
Fut. exactum nahe. Vgl. 2 40  A  1, 272 , 3, 277 , 279  e.

187. Der sogenannte I nj unct i v ,  bald =  Whitney ’s »ur.echter Conjunc
tiva, bald =  dessen »Conjunctiv mit secundaren Endungen« ist nur in M., 
besonders in RV., hiiufig, und findet sich auch dort selten in Nebensatzen. In
B. kommt der Injunctiv des Prasensstammes wenig vor. Seine Bedeutungs- 
sphare ist von der des Conjunctivs nicht zu unterscheiden, und wie dieser, 
kann er reine Futurbedeutung haben (Beispiel RV. 7, 20, 6, s. 237 ). In Be- 
trefT der Negation ist zu betonen, dass der Injunctiv ma und na, der Con
junctiv nur na zu sich nimmt (AIS. 313, 358k

In B. tritt der uralte prohibitive Injunctiv des Aorists (193) immer mehr 
in den Vordergrund.

188. Der vedische I mp e r a t i v ,  der eigentlich nur fiir 2 Sing, und 3 Sing, 
und Plur. besteht —  denn die ersten Personen werden durch den Conjunctiv, 
die 2 und 3 Dual, und 2 Plur. durch den Injunctiv ausgedriickt —  hat un- 
geflihr die Bedeutungen unseres Imperativs, doch umfasst er mehr, insofern 
er Befehl, Aufforderung, Ermunterung, Bitte, Erlaubnis, Beteuerung, Wunsch 
zum Ausdruck bringt. In negativen Satzen kommt er nach D elbrOck (AIS.
361) liberhaupt nicht vor; da ersetzt ihn der Injunctiv, insbesondere der des 
Aorists. Im Cauda-mantra heisst es s'um dd/ii siro mdsydyuh p r a  m ofih  
(Asv. C-rh. 1,17,16).  Sehr oft wird der Imperativ von Partikeln der Aufforderung 
und Ermunterung (me, tie, hi, vai, e/ii »komm«, fidnta »wolilan« u. a.) begleitet.

Anm. 1. D er Imperativ auf -tad bezeichnet in B. an manchen Stellen, nament- 
lich wo zwischen diesem und dem gewOhnlichen Imperativ der 2. Pers. ein Gegensatz 
vorliegt, dasjenige, das nach einent gewissen Zeitpunkt eintrc-ten soil (SF. I ll, 2— 6).
An andren Stellen dagegen ist diese Zeitgrcnze nicht ersichtlich; z. B. BrhA. 1,3, 26 
in der Beteuerung vipatayatat »er miige spaltena. An ciner AV.-Stelle lint -tad die 
Geltung ciner 1. P. Sing., an einigen Brahtnana-Stellen die einer 2. P. Plur., so 
noch cinmal im Skt. (Jtkm. X X VII, to abhiprayaldt).

■ G°C \
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Amn. 2. Der RV. hat nodi einen besondren, direct von der W uriel gebildefen 
Imperat. 2. Sing, auf si. Dieser fmdet sich in Aufforderungen an Gutter fast nur 
in Begleimng cines gewdhnlichen Imperalivs (oder Conjunctivs), der ihm immer 
vorausgeht. RV. 1, 9, 1 InJrihi ma/ii a/iMafaA »komm, Iudra, berausche dich am 
Safteu. Vgl. AIS. 365.

189. Der vedische Optat i v ,  der in M. im Vergleich zum Conjunctiv 
verhaltnismiissig selten ist, in B. aber an Haufigkeit schon diesen iibertriffl 
(WhG 564), >st ‘n Hauptsatzen vor allern ein Wunschmodus, scbliesst jedoch 
Verwandtes ein: Bitte, Aufforderung, Beteuerung u. a. Auch seine Venvendung 
als Potential ist uralt. Daneben zeigt sich schon sebr friih die Yerwertung 
als modus praeceptivus, wie RV. 8, 23, 19 imam [sc. agnim\ ghd vird amytani 
dutdvi krnvita mdrlyah »—  soli ztim.Boten machen«. In Fragesatzen ist tr 
mit dem Conjunctiv gleichbedeutend; vgl. z. B. RV. 1,43,1 had Rudriya . . . .  
vocema idmtamam hrde mit ib. 5, 41, 11 (186). In Nebensiitzen und raehr- 
gliedrigen Perioden kann er auch noch hypothetische Bedeutung haben, wie 
RV. 8, 44 2 3 yad Agile syCim a/idm tvdm . . . .  syus te sdtys ihdsisah. Ubrigens 
kommt er oft in Nebensatzen vor (281, 283  II), niemals aber mit ned, wo 
ausschliesslich der Conjunctiv herrscht (24-0 A. 1). Sl>. 1 1, 3, 3? * idsviud 
brahmacat 1 saniidham Cl harcn ned dyuso vadaya vasaniti.

Anm Die sogenannten Precative —  eine besondre 'Art der Acristoptative 
(WhG. 923) —  haben im Veda nur oplativische Bedeutung. AIS. 352 fg.

190. Zum Beweise der allgemeinen Promiscuitat der conjunctivischen 
Modi im Veda mogen folgende zwei Beispiele dienen: RV. 6, 68, 5 im sd 
dvisds tared (Opt. Prlis.) disvdn vamsad (Conj. Aor.) ravin:. AV. 2,36,3 i  *
Ague n in  patim ridcsta (Opt. Aor.) . . . .  suvana putrdn mdhisi bhariti (Conj.
Pras.) gatid pdtim subhagd vt rajatu (Imperat.). , f t

B. I mperat i v  und Optat iv  im Sanskrit.

191. Zu Ende der Brahmanaperiode scheint der Conjunctiv der 2. und 3.
Personen ausser Gebrauch gekommen zu sein. In SB. ist er riooh haulig, um 
in der liltesten Schicl.t der Palilitteratur zeigt er sich vereinzelt (PisCHr.n, I y  ■
23, 424fg.), doch in der Ch. Up. feblt er und Panini kcnnt ihn nur als vedische 
Fonn. Von da an gelten seine ersten Personen als Teile des Imperati  v 3, 
und in der That hat dieser Modus, wie er aus conjunctivischen, injunctivischen 
und imperativischen Elemei)ten aufgebaut ist, im Skt. zugleich die Punctionen 
des Imperativs und des alten Conjunctivs. Er ist der Modus des Letehls um 
der Aufforderung, auch des Wunsches, wie z. B. dram jiva, si: as te pan/banat,

Mudr VII, 19 dram avatu maMm pdrt/uvai Candraguptak. Auch ist ei 
der Fortsetzer des dubitativen und potentialen Conjunctiva: Mlibh. j . 3-. $ <

. vrmAna hi hetum pasyama mocanc »vielleicht kdnnen wir k. 2.
Z  T Z ! p > it a m  labJtdm  adya etc., das im Epos hauf.ge kirn karavdn,

Uttar' I L  21) fratyetu has tad bhuvi. Vgl. SS. 35-’ - Auch m kelativ- 
tc, Uttar. I (21, } jm Veda nach DelurOck nur emmal belegt 1st

S j £ V 3  kt er nicht selten. Pane. HI (575 0  • * * * * *  »dam,t
Kathas. 2 7 , M  ^  »was es auch sem m g . ,  vgl. tb. 20,

120; 39, 61; Buddhac. /, dgs passjvjschen Imperativs als Hbflichkeits-
192. G e m  bedien KVan. 48, 5 i’hadrc, sagl: dev Rasirer zu seiner

form eines Befehls. 1 anV * . W i e  hiei, so wird in der Regel der 
Frau, iighram amyatay ; , Y , kt v„i. ,s$. to. Eine andre, sehr haufige
Instrum, des Agens mcht des Imperativs arftati mit luf.
Hoflichkeitsform tst die' -  diirften. u. 11. SS. 350. Auch der
braucht, wo wir sagen »S,e souten,
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Optativ wird als gelindere Form des Befehls und der Aufforderung gebraucht, 
natiirlich mit mancherlei Niiancierung der Bedeutung, vgl. P. 3, 3, i 6i f .  —  
Schliesslich kann die 2. Pers. des Futurs ausgesprochene imperativische Be
deutung haben, sie hat dann ungefahr den Character eines futurischen I111- 
perativs (vgl. vedisch -tad 188 A. 1), wie sich klar ergiebt, wenn sie zugleich 
mit dem Imperativ vorkommt. Das Epos ze;gt an einigen Stellen eine 2. Plur. 
des F’uturs auf -dhvam (statt -dhvej, vgl. SS. 350 N.

Anm. D er Imperat. auf -tad hat nur optativischen Sinn. Matsyap. Einl. 2 
dhvanir apaharatad asriyam vak srutlndm. Vgl. SS. 35 I R.

193. Um ein Verbot zu bezeichnen, darf man md mit dem Imperativ 
verbinden, wie Pane. V (39, 61 md tvam vairagyam gacc/ia, Kathas. 39, 233 

yata ma smeha tssthata. Doch gemeiniglich ist der augmentlose Aorist mit 
ma (187y auch wohl md sma, der modus prohibitivus x a : ’ I;oyrjv. So steht 
dem Gebote sabdam kuru das Verbot md sabdam kdrsih gegeniiber (Pat. I, x,
12), man sagt md bhaih oder md bhaislh —  afiirchte nicht«, und so auch 
in der 1. und 3. Pers., wie z. B. Mhbh.’ 1, 181, 4; R. 2, 12, 92.

Yereinzelt findet sich das Augment, wie in der bekannten Verwiinschung R. 1 ,2 ,15 
ma m'sida pralislhani tvani agamah sdsvatlh samdh I, und das von den Grammatikern ge- 
stattete augmentlose Imperfectum, wie Kathas. 22, 215 md svaivam bhdsalhdh fiitnah, vvl.
SS. 353. R. 2 und 3. • r  e

Anm. Andre Prohibitivformeln sind die von Panini gelehrten a lam und hhalu 
mit dem Gerund., s. SS. 379, N. Aus der Litteratur lassen sich manche Belege fiir 
aiam anfiihren, wie R. 2, 28, 25 alam U vana in gatvd wgehe nicht in den Waldit, 
dagegen kenne ich keinen fur khalu2, dessen in Rede stehende Construction schon 
\aska  erwahnt. Auch der Infin. mit alam, und him sowohl mit Inf. als mit Gerund, 
ferner alam und iim  mit dem Instrum, eines Verbalnomens dienen demselben Zweck.
Jtkm. 153,2 alam mam anyatkd pratigrahTlum, Das. 137, i t  him lava gopdyilvd, Kathas.
1 7, f>9 prslenanyaia tata him nfrage nicht weiter, Vatcr«.

194. Der Opt at i v  hat im Skt. eine viel griissere Verbreitung, als im 
Y eJa. Er client als subjunctivischer Modus im weitesten Umfang. So be- 
zeichnet er Wunsch, Aufforderung, Bitte, Moglichkeit, Wahrscheinlichkeit, 
Setzung eines Falls, Zweifel, Unmoglichkeit. In Nebensiitzen ist er sehr hiiufig, 
besonders in finalen, consecutiven, hypothetischen und solchen, welche einen

> allgemeinen Inhalt haben. Er liisst sich daher in mancherlei Weise iibersetzen, 
vgl. SS. 343.

1. Als echter Optativ und Hortativ concurrirt er mit dem Imperativ 
(192), auch in dubitativen Fragen: Ch. Up. 7, 3, 1 mantrdn adfiiylya »lass 
mich die mantras studirena, Kathas. 10, 51 sndnam . . . .  ku ru  | ddayciitani 
ca tn a jjes tvani khadgam. In allgemeinen Vorschriften muss der Optativ, nicht 
der Imperativ, gebraucht werden, wie Manu 8, 413 siudrani tu kdrayed dasyam.
Der wiinschende Opt. wird gem mit api oder api nama eingeleitet, wie 
Mudr. II (xo9, 5).

2. Die Bedeutungsschattierungen des potentialen Optativs mag man an 
folgenden Beispielen ermessen. Kathas. 2, 37 sakrc chrutam ayam bd/ah 
sarvam cad/iarayed dhrdi »er kann —  behaltenu, Pane, ed.; Jlvan. 226, 5 
kaddad ayam brdhmano gatabdena budhyeta »er mochte vielleicht . . . .  er- 
wachen«, Mrcch. VIII (268, 10) athavd mayi gate nrsaniso hanyad enam 
»—  wird sie sicherlich tciten«, Jtkm. XII, 9 kdmam . . . .  dhandni hartuni 
sakttr bhaved eva »ihr wiirdet immerhin im Stande sein — «. Zweifel z. B.
Pane. I, 206 ekam hanyad na va hanyad isuh u. s. w., auch hier mit Con-

1 Auch im Pali, wie Jut. I, 203, II.
3 Ausser der von W ackernaoki., Altind. Gramm. XI,IX, erwahaten SiSupala-Stelle 

l2' 7°> Vgl. noch Amarakosa 354, ed. Bombay 1890.
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currenz des Imperativs. ^.hetorisch dient er um auszudriicken, dass' jemand 
unmogliches zu leisten vermag. R. 3, 49 , 3 (Ravaija spricht) udvaheyam bhu- 

jab/ivam tu medin'im ambare sthitah, apibeyam samudram ca u. s. w., Jtkm.
XIII, 30; manchmal mit api. _

3. Hypothetisch ist er a) bei angenommener Moglichkeit der \ oraus, 
setzung, b) wenn dieselbe unmoglich ist (Irrealis). a) Mhbh. 1, S2, 21 tvatto 
‘patyavati lokc carcyam dharmam u/tamam, b) R. 2, 64, 22 yady etad asub/iam 
karma 11a sma me katkayeh svayam | phalcn murdhd sma te rajan sadyah 
satasa/iasradha. V gl. 198 a. E.

4. Er steht in Relativsatzen. allgemeinen Inhalts. Pane. I, 24S ardhara- 
jy  a ha raid bhrtyam yo na hanyat sa hanyate, R. 1, 2, 28 pdpdtmand krtam 
kastani . . . .  yas tadfsam . . . .  krauncam hanyat »derjenige hat gefrevelt, der

toten konnte« (ygl. Bohtlingk., ZDMG. XLI, 186). So schon in B.
BrhA. 2, i, 15 pratilomam vai tad yad brahmandh ksatriyam upeyAt.

5 Er steht in Final- und Consecutivsatzen. R. 3, 13, 11 vyadisa me 
desam ___ yatra vaieyam, Vikr. II (38, 4) tad upayas cintyatdm yathd
saphalaprdrthano bhaveyam. . „

1 Alim. Als AVunschmodus kann man sich nach v ie  vor auch_ des P r e c h m s  
bedienen (189 A.), der iedoch. obgleich hauftger als der synonyme Imperativ au^-.'aa 
, 192 A.\ im erossen und ganzen wenig vorkom m t M alat VII (91, 15) v i d h e y a s u r  
\tevah faraniaraman'tydm parinaiwi krtarlko bhitySsam.  Biswe.len steht seine Be
deutung der des Imperativs nahe, s. Pane. I, 225, Nala 17, 35. bS. ^40.

193 AVas oben (181) in Betreff des Plusquamperfects gesagt ist, hat auch 
hier seine Giltigkeit. Als einzige Form rein subjunctivischer Natur bezeiehnet 
der Optativ auch den modus subjunctivus der \ ergangenheit. Ch. Up. 4*
14 2 fragt der Lehrer saumya, ko nu tvdnusaSdsa, der Angeredete antuortet 
ko nu mam anusisydt »wer wlirde mich das gelchrt haben?« Gaut. 12, 1 hetsst 
es vom Sudra, der ZvVeimalgeborne geschidigt hat: afigam mocyo ycnop a hanyat,
R. 2 20, 36 yadi putra na jayetha mama sokdya u. s. w. >nvenn du. mein
Solin’ nicht zu meinem Rummer geboren warest«. Allerdings 1st es mogltch, 
genauere Bezeichnung der Vergangenheit oder Zukunft durch p^rticipiale Um-
schreibung zu erreichen (2 0 3 ). .

1 96. 1m Skt. (schon im Epos) ist, in Folge der allmahhchen Abstumpfung 
des Sprachgefiihls fiir das AVesen eines subjunctivischen Modus, der 
Gebrauch des Optativs sowie des Imperativs nicht selten gestbrt - L
von der im class. Skt. hauftgenyConeurrenz des Futurs, woruber s. , ‘
es in abhangigen Sitzen finaler oder consecutiver Bedeutung, oc er m so g

allgemeinen Inhalts haufig vor, dass das V rasen M feb r ;̂ 2 7 3  275  ' ' ° 2 7 7 ) 
den Opt ervvarten sollte, wenigstens in der spateren Sprache (273,275  3 *//).
Anrh an der Stelle der 1. Pers. des Imperativs smd die entspreehepden Foi 
A  \ f e  Prisens zulassig. Schon Mhbh. 1, i 55,42  km  karomy aham\«na- 
men des 1 - - p  p.,,-ic x (61, 22) tasyatmadartraS&nam kurmah

i " ™ ”  is AJU  . t o t  » „  dm S f « „
[ _  karavami),K 3, «■ . » »  ^  ,l„ „ j  ,275 , 5), M e .  IV (6, 4)

i S )  : C  * * ■  ‘ t S u ' T o ich 'Joc1’ • “  ”  ' *ss. 356; B o h t l i n g k ,  ZDMG. x L in , 5 '->-

C. Sonst i ge  F o r me n mit subj unc t i v i s cher  Bedeut ung.

ciiirirhen ist es im Indischen kaum mbglich, zivischen
197. AVie mvielen .-i ‘ utvl dem Gebiete der modi subjuuctivi

der Machtsph'lre der Zukunfote^ p ^ {m nhchcs Teiupus die in der Zukunft 
eme Grenze zu ziehen. .Sobam ^  darstellt> wird sein Inhalt mehr
zu envartende Begebenheit mcM „nY,.Futur zeigt diese Farbung schon
oder weniger subjunctiviscn get arm.

/ )(

■
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in B. ganz klar. Seine 2. Pers. kann imperativischp Geltung haben, wie SB.
3) 6> 2, 6; ib. 4, 6, 9, 1 (AIS. 295) ist das Futur ungefahr ein dubitativer 
Conjunctive IS. 1, 5, 9, 6 «7/Ja devSn d/iar-a/iar ydcisyati steht es mit der 
Nuance eines Potentials. So ist an andren Stellen das Futur eine Art Hortativ 
oder binalis. - Im Skt. wird das -.yvz-Futur auf diesem Gebiete immer mehr 
heimisch, sodass es den Optativ in jeder Bedeutung ersetzen kann. Beispiele 
des Futurs als Modus des Befehls R. 1, 28, 14, der Aufforderung ib. 1, 61, 2, 
der Absicht Pat. I, 7, 28 kuru ghataui kdrycun cinenci kcirisydvilti  =  »I 
will«, nicht »I shall«, der Moglichkeit Pane. IV  (2S, 15) kadacit prsthatah 
kascit samdgamisyati, oder der VVahrscheinlichkeit, wie Pane. I (46, 3 if.), wo 
bhavisyati neben syat (Parallelismus des Futurs und Optativs findet sich offers, 
wie R. 2, 96, 21 apy agacchet und api draksydmi in einer Wunschformel). Zur 
Bezeichnling der Wahrscheinlichkeit ist bhavisyati haufig. Mhbh. 1. 76, 32 
vyaktam hato mrto vdpi Kacas tdta bhavisyati  »sicherlich, Vater, Kaca wird 
wohl verletzt oder tot sein«. Vgl. die Angaben Paninis in SS. 344 R. r.

198. Der C o ndi t i o na l  verhiilt sich zum Futur formell und sjaitactisch, 
wie die gleichnamigen Tempora in den romanischen Sprachen; abhavisjat: 
bhavisyati =  »il serait« : »il sera«. Als Zukunftstempus der Vergangenheit komrat 
der Conditional jedoch nur selten und nur im Vedischen vor, wie MS. 1, 8, 1 
sd tdtievd navindat Prajdpatirydd ahosyat , SB. n ,  5, 1, 4, auch sch’on 
R \ . 2, 30, 2 yo Vrtrdya sinam atribharisyat »qui ablaturus erat — «. Von 
da zu einem subjunctivischen Modus der’ Vergangenheit war der Ubergang 
leicht. So steht er BrhA. 1, 4, 3 kasmad dhy abhesyat »quem enim metueret?« 
und Ch. Up. 6, 1, 3 uta tam adesam apraksyah1 »utinam illud praeceptum 
rogares!« —  in der Gegenwart wiirde es heissen bibhiyat und prccheh. Diese 
weitere Bedeutungsausdehnung ist jedoch friih gehemmt worden.

Schon in B. sehen wir in der iiberwiegenden Mehrzahl der Falle den Con
ditional beschriinkt auf hypothetische Siitze, wo er der Exponent des modus 
irrealis ist. Im Skt. wird er nie anders angewandt. Aus den von DelerUck 
fAIS. 366) beigebrachten Belegen wiirde man zu schliessen geneigt sein. dass 
er in B. nur Irrealis der Vergangenheit ist, wenn nicht einige Stellen, wie SB.

3> 31 7j darthiiten, dass er wenigstens gegen Ende der Briihmanaperiode auch 
als Irrealis des Prasens gebraucht zu werden anfmg, wie es ja Panini ge- 
stattet, und die classische Sprache bezeugt. SB. r 1, 5, 3, 13 ydd evdm ndvaksyo 
(»gesprochen hattest«) mfirdhd te 1y  dpatisyat  (»wiire dir da- K opf zer- 
sprungen«), Kura. 6, 68 gam adhasyat katham nagah . . . .  a rasatatamuldt 
tvam aySlambisyathd na cet >uvie wiirde Sesa die Erde tragen, wenn du sie nicht 
aufgerichtet hiittest?« Nirgends ist der Conditional notwendig. Auch der Optativ 
ist an seiner Statt zulassig (194, 3), und es fehlt nicht an Stellen, wo beide 
nebeneinander vorkonimen, wie Manu 7, 20 fg. Vgl. SS. 347-’.

199. Auch das -//--Futur kann subjunctivische Bedeutung haben, wenigstens 
im Skt. Mhbh. 4, 12, 3 dhruvani hayajho b h a v itd  vicaksanah »er wird 
sicherlich ein Pferdekenner sein«, R. 2,' 14, 55, Pat. I, 250, V

200. Von den Verbaladjectiven sind hier die sogenannten K r t y a  oder 
Ge r u n d i v a  zu nennen. Schon im Veda, wo diese Categorie durch mancher- 
lei Bildungen vertreten ist (AIS. 396— 401), werden einige derselben als verbum 
finitum zur Bezeichnung einer Obliegenheit, Pflicht, Notwendigkeit, Mbglich- 
keit u. ii. verwendet. Die auf -ya erscheinen so in M. und B., die auf -tavya 
besonders in B. Das Hilfsverbum fehlt bisweilen in M., regelmassig in B., 1 2

1 Icli halte diese Besserung des falsch uberliefcrten aprak.yah gegen B ohtlingk  
Z I iMG. X II , 187 aufrecht.

2 Auch im Pali hat der Conditional sich gehalten, s. MOller , Pali Gr. 120. Tat.
.» i ! 2> *7 ist nicht nassusatiti, sondern nassissa li zu lesen.
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namentlich wenn es asti oder bhavati heissen sollte, besonders in der imperMnalen 
Verwendung, welche in allgemeinen Vorschriften haufig ist. Im Skt. hat sich 
diese syntactische Function der Krtya niclit nur ungeschmalert erhalten, son- 
dern sie dehnt sich sogar aus, insofem die (jiingeren) Krtya auf -ariiya sie 
teilen. Detztere werden niclit oft impersonaliter venvendet, bfter die auf -y<i, 
doch besonders die auf -tavya. Da das Krtya passivische Bedeutung hat, 
nimmt es sein Subject, ev. sein Priidicatsnomen im Instrum, oder im Gen. zu 
sich. in unpersonlichen Siitzen aber nur ausnahmsweise im Gen. Sonst ivird 
das Krtya wie ein gewcihnliches verbum finitum des Passivs behandelt und 
construirt. Ein Objectsacc. beim lmpersonale, wie SuuxrsbV" xoui zoXsptou; 
oder aetemas pocnas in morte timendumst, ist im Indischen nicht nachzuweisen.
Vgl. Bohtlingk, ZDMG. XLII, 366 ft'.

D ie ' Bedeutungsschattierungen lassen sich aus folgenden Beispielen er- 
sehen. SB. 11, 5, 7, 3 tasmat svadhyayo ’d/iyrddvyah »deshalb soli man seine 
tagliche Lesung verrichten#, YajH, I, 117 . . . .  pantha dey<i/i [v. a. panthdnqni 
dadyat], Nala 1, 19 hantavyo ’smi na te ray an »du darfst raich n(cht toten — «,
Pane. II (29, 13) mayavcisyam desdntaram gantavyam »es ist unumganglich,
dass _(<) R. 1 , 1 3 ,  4 vodhavyo bhavata . . . .  bharo ydjnasya »Sie sind fahlg
—  zu tragen« (vgl. P. 3, 3, 172), R V .,i, 113, 11 asmdbhir ft nu pratiedksyd- 
bhut »sie ist uns sichtbar geworden«, Sak. Ill (4s, 16) asmtn latdmandape . . . .  
bhavitamam Sakuntalaya »—  njuss S. sich aufhalten«. In unwilligen Aus- 
rufen, wie Mudr. VII (12S, 3) dad api nama Raksasena irotavyam »dass. R. 
auch dieses heiren muss!«, Das. 78, 15.

Anm. 1. Vereinzelt hat das Krtya ganz die Bedeutung eines futurischen Parti- 
' cips. So bhavitavya, bhavya und bhavamya —  »futurus«,_schon AV. 4, 27, 3 jamta-

vya, Prabodh. V  (106, 9) karya [Commentar =  kansyamanaV Vgl. SS. 357 1}
Anm. 2. Noch kann das Krtva ah Infinitiv dienen, s. 222 . Seine urdprungliche 

adjectivische und participiale Verwendung, welche in M. noch uberniegv, tiitt 
immer mehr zuriick und beschrankt sich im Skt. hauptaiichlich auf einige oft vor- 
kommende Formen, wie bhavitavya, vaktavya.

Cap. IV. D \s Particip.

201. Jedes Verbaladjectiv mit participialer Bedeutung kapn rry.t einigem 
Rechte zu den Participial gerechnet werden. In engerem und conventionellem 
Sinne sind l ’a r t i c i p i a  diejenigen Verbaladjectiva mit vortviegend partnlpia e,
Bedeutung, welche von jedent Verbum frei sich bilden lassen und (lurch mre 
die Art der Handlung bestinunende Bedeutung an die ’1 einpora und Genera 
des Yerbums sich anschliessen. Das Indische besitzt ihrer drei  vom 1 rasens- 
stamm gebildete (Act., Med., Pass.) zur Bezeichnutig einer gle.chaat.gen 
Man din no wie RV 1, 25, 7 vida yb vinam padtim an/artkrena pdtatam
“ vena (oder wtihrend) \sie tliegen«; zwei  vom Perfectstamme (em kt.ves 
auf -lams ein mediopassives auf %n4) fur the yollendele, abgcb.utene Hnnd- 
f U i,,„t„ ncr nach A o r i s t p a r t i c p u n .  wie K\ . 1. 101 . 4  uibrvtit/isa
lung, threrbel  a t  ib. .  I irdtn Pndra] sndb
rbhavas tad apt , ■ vom Futurstamme (ein actives auf -syant,

•« « « « ) fUr die beabsl' tr hwurstehende
em medtopasstve , part i>raes. des Desiderativs fast gleichbe-
Handlung, und daw- 1 ^r -n bAriydms cojfihtrsann a ret, van devatati- 
deutend, wie Manu 4, 5 dlj h' das direct von der Wurzel abgeloitete Par-
thin sarvatah prattgr/iniyat, enn intrinsiiiv fwie •/ p. ..,,,
ttup auf -id (-na). - - deutung nach dem alien (vedischen) Perfect am
K h s ^ r l s s t  daher wie dieses manchmal durch ein pmentisches Par
ticip ubersetzen (/7 5 ), and ivird leicht vbll.g zum AdjecUv, w,e wenn mria.

\
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»tot« und prabuddha »\vach« bedeutet. Die Mehrzahl hat vorwiegend oder 
ausschliesslich passivische Bedeutung, so das -Az-Partic. der Causativa. Einige 
sind bald activ, bald passi\r, wie arudha AV. 6, 11, 1 act. doch R. 2, S3, 5 
pass., prdpta act. Mudr. I (20, 3) doch pass. Hit. I (19, 2), vgl. SS. 360.

202. Dieser den vedischen Dialecten und grosstenteils auch dem Skt. ge- 
meinsame Grundstock gestaltet sich in letztgenannter Sprache durch eintretende 
Anderungen in einigen Stiicken anders. Das Perfectpajticip auf -and ver- 
schwindet ganz, das auf -rams ist selten; Panini beschrankt letzteres fiir die 
Sprache seiner Zeit auf nur fiinf Formen (s. P. 3, 2, 108 fg.), die litterarischen 
Belege, hauptsachlich aus dem Epos und den Kavya, sind jedoch ergiebiger, 
s. SS. 359, 20. Im allgemeinen hat aber im classischen Skt. das Part, auf 
-tavant das alte Part, auf -varns vollig ersetzt. Sowohl von Verben, deren -ta- 
Particip passivische, als von solchen, wo es intransitive Bedeutung hat, wie gata, 
supta, lasst sich ein Part, auf -tavant mit activer resp. intransitiver Bedeutung 
bilden, doch ist dieses immer ein Part, der Vergangenheit. —  Xeben den 
Futurparticipien stehen mit besondrer Fiirbung der Bedeutung die Krtya und 
die von Desiderativwurzeln frei gebildeten Adjective auf -u (2 5 ); auch einige 
Adjective auf -in, wie gamin »iturus«, bhiivin »futurus«, solche auf -aka, wie 
Nala 21, 22 agato ’ smi . . . .  bhavantam abhivadakah —  »te salutaturus«, sind 
den Futurparticipien syntactisch gleich zu setzen. SS. 359.

203. Die Sprache verwendet die Participien entweder zum periphrastischen 
Ausdruck des verbum finitum oder in eigentlicher participialer F’unction. Jene 
Anwendung ist im Indischen sehr hiiufig; doch wenn das Prasens des Hilfs- 
verbums gefordert wird, fehlt asti oder bhavati gewohnlich bei den Partic. auf 
-ta und -tavant (176, 178) und den Krtya (20 0 ). Andere lem pora und Modi 
von as oder bhu mit einem Partic. prateritaler Bedeutung ersetzen den Mangel 
an Plqpf., Fut. Exactum und an einem Conjunctiv der \ ergangenheit in be- 
quemer Weise. SB, 14, 1, 1, 9 sa hbtdrena uktd dsa »ihm rvar von I. gesagt 
worden«, Mhbh. 1, 42, 34 srutam hi t 'ma tad abhUt, ib. 1, 162, 21 arthau dviiv 
api nispannau . . . .  bhavisyatah, Kathas. 27, 32 him mayapakrtam rdjtio bhavet.
Aus der alteren Sprache ein Partic. auf -and-. SB. 12, 7, 3, 1 Sepanb ’smi JS/a- 
mucaye »ich habe mich dem N. gegeniiber durch Schwur verpflichtet«; und 
ein Part, auf -yarns: Jtkm. XXIX, 46 kathain bhavisydmi na . . . .  sameywan 
»wie werde ich nicht begegneri?«

204. Das Part. Fut. mit bhavati, im O pt sydt (nie bhavet'), ist. in B. als 
Ausdruck des Bevorstehenden sehr beliebt. SB. 3, 2, 2, 23 dtha ydtra suptvd 
punar navadrdsyan bhavati »ubi denuo non sit dormiturus«, AIS. 1, 4, 10ydsya 
pratdr yaksydmdnah syat. AIS. 392; SS. 377 HI.

205. Das Part. Pras. wird mit dem Auxiliare verbunden: a) mit empha- 
tiscber Bedeutung. GB. bei WhG. 1073d samavad eva yajrie kurvana asan,
Mhbh. 1, 11, s tasyaham tapaso viryam janann dsam, R. 2, 74, 2 ma mi tam 
rudati bhava, Utt. II (34, 7J etat tad n a  hi variant . . . . yasminn abhuma  
ciram eva pnra vasantah.

b) mit sthd, as, vrt, ved. auch i  und car zum Ausdruck der mi Gange 
befindlichen ununterbrochenen Handlung. SB. 1 , 1 , 4 , 1 4  asurar'aksasdni mrdya- 
manani yanti =  eng. »— were being destroyed®, ib. 11, i, §» 1 x>e?v evasy'esu 

juhvatas ccruh »—  opferten immer — «, Kathils. 42, 140 eso naya kruiann 
dsta == eng. »he was sporting witli her®, Pane. V (65, 18) sa . . .  . yatnena 
raksyamdnd tisthati.

Anm. In derselben W eise werden Partic. auf -ta mit prasentischer Bedeutung
construirt, s. Pane. ed. Jtvfln. 283, 11 und 318, 3- A udi das Gerund, obgleich hier
die eigentliche Bedeutung des Hilfsverbums gewohnlich noch gefuldt wird, vgl.
AIS. 407 fg., Manu 7, 195, Kum. 1, 1. Mitunter jedoch hat das Auxiliare ganz die
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Natur einer Copula. R,2,21,42 na kartavyatr vrtha vTra Jharmam asrilyd li\lha!7:.
Das. 1 7 7 , 2 sarvapauran atitya variate.
206. Die echt participiale Function ist aus alien Sprachperioden reichlicli 

bele^bar. Es ist dieselbe, welche man in alien idg. Spracheq p it enhvickelter 
Participialflexion antrifft, und welche es ermoglicht, die Nebenhqndlungea 
ohne sie durch eigentliche Nebensatze auszudriicken, der Haupthandlung irnter- 
zuordnen. Formell ist das Particip eine grammatisch congruirende adjec- 
tivische Bestimmung eines Substantivs; inhaltlich aber ist es vielmehr den 
temporalen, causalen, concessiven, finalen, conditionalen, oder anderweitigen 
Relativsatzen vergleichbar; deshalb teilt es die Constructionen und naheren 
Bestimmungen des verbum finitum. In der Regel geniigt das blosse Particip 
zum Ausdruck der logischen Beziehung. Nur iva und apt wefden bei \ er- 
gleichungs-, resp. concessiver Bedeutung hinzugefiigt. Vgl. SS. 363.

Strenx genommen kann aber jedes Adjectiv diese participiale Functiort 
erfullen • es giebt ja keinen Grand, warum ein Adjectiv mcht in dieser 
Weise pradicativ venvendet werden sollte (96 . Pane. I. 97 ■ *»/« bhaktm- 
asam arthena kirn sakten&pakdrind ..was nutzt ein ergebener Diener, wenn 
er ungeschickt ist, und ein geschickter, wenn er gegen semen Herrn Boses vorhat «
So hlufig bei Bahuvrihi-Zsg. (s. SS. 364), d°eh auch be. apdren Adj. Sicht 
selten wird die participiale Bedeutung durch H.nzufugnng des Part. Pras von 
«  genauer bezeichnet. So schon .m Veda RV 7, 68, 5 yo Pdmomanam 
dddhate priydh sdn, TS. 6, 4, 8. * vutrdh san obgle.ch em Preund«) kruram

r 7 _6-.u Ti r / ,7 1) kutas te kusunuiyudhasya siitas taiksnyani <. cit
legentlich gesellt sich sant pleonastisch zu einem andren Panic. Pane. V (69,
10) so ’pi karkatas tatraiva stkitah san sarpapranan apaharat.

207 Ein Particip bei den verba affectuum u. s. w. kann den Grand des 
Affects ausdriicken. Pane. II (15, *?) ™  /aMasa « * *  bruvana .̂ ^ liam st
du dich nicht, so zu sprechen?«, ib. I (81, 2) anayor mrodham vdanvat^ 
tvayd na sddhu krtam »du thatest Unrecht, ihren Groll zu schuren«, kat. as.
2o; 99 nananduh siddhaMryah »sie waren froh, dass sie ihren vorsatz v 
ftihrt hatten«. —  Gleichfalls bei na viramati u. a. k . 2 3, 3° 
samaydntam pasyamanah ..als er zu ihm kam, konnte er sich nicht salt an ihm

208. Selir alt ist die Construction des A cc. cum partiCipio
„nd Nom cum p a rtic ip io  beim Passiv transitive* Verba. Sie entspncnt 
vfillig dem lat Acc.cum infinitive. Belege seit RV., wie RV. 1, 105. 1 8 —  ™

° vdntam daddrsa hi, SB. 12, 5, 2, * mansydntam ccd nyamanpw m a ^ a  
i\r„’dr' V (188 2) na mam diinbhavantam tcchqli kumarah. Suh. Ill, *

f ' A ’A t i u M fcn  VieTS. id ««
(nicht A •; werde zu Grunde gehen«.
[sagt die Erde] 'ch w zusamm,,n mit dem Substantiv, wom.t es congrmrt,

209. AVenn_da* ■ P Nebensatz erspheint ohne giammat.schen
dem SprachgefuW als selbs an ^  ^  man die sogenannte ab so lu te
Zusammenhang mjt dnn * 1 und vollstiindige, wenn sich der be-
C o n stru ctio n . Sie ist e ' a° dren \\orte im Satz abhangig denken
treffende Casus nicht ab g und unvollkommene, werin er, sei es
lasst, dagegen erne me”  J  ‘ WGrte im Hauptsate,.v*gi*ft wird. Ausgepragte 
auch bloss ausserhch, 'o n e  , wei ; einen Locativ und emen Gemtiv. )\)
absolute Casus giebt es irn n( V . 'ehr verbreitet. Im Veda ist er vorwie-

210. Der absolute L o ca  jv^Nafiir und bezeugt damit seinen Zu-

in M " *• * Be,ege m  3S; fs-

■ 1 * ' ■  . i  * ,,
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In B. ist der absolute Charakter schon mehr ausgepragt, und im Skt. ist diese 
Construction, ebenso wie das von einem Worte im Satze abhiingige Particip, 
fahig causale, concessive, conditionale Clauseln zu bezeichnen. TS. 2, 2, 5,
3 vaisvdnaram dvAdatakapa/am nir vapet p u tre  ja te , Sak. I, 30 karnam 
dadaty avahita m ayi bhasam dne, Pane. ed. Jlvan. 56, 1 3 putri, tva y i d a h i- 
ta r i vartam anaydin N a ra y a n c bhaga va ti ja m d ta r i sth itc  tat kirn 
evam yujyate u. s. w. [tat nach sthitc bezeugt den absoluten Charakter der Aus- 
drucksvveise fiir das Sprachgefiihl]. Ein participial venvendetes Nomen kann die 
Stelle des Particips einnehmen: Sak. V, 132 kuto dharmakriydvighnah sat a in 
r a k s ita r i tva y i. Auch kann das Subject, wenn moglich, unbezeichnet 
bleiben, wie SB. 4, 1, 3, 4 hath vrtro, yad dhate kuryata tat kuruteii, wo hate 
—  (asmin) hate, wie ja auch der blosse Loc. des Particips absolut gebraucht 
werden kann, z. B. Manu 4, 38 varsati >nvenn es regnet«, vgl. Redensarten 
wie evam sati, tathdnusthite.

211. Der a b so lu te  G e n itiv  hat weder diese Hiiufigkeit, noch diese 
Freiheit des Gebrauchs. In manchen Redensarten hat er concessive Bedeu- 
tung, wie paiyato trie »unter meinen Augen«, rudata/i prdvrajit »ohne zu 
achten auf die Thranen von u. s. w., hat er der Welt entsagt«. Dieser Typus 
ist gewiss der von Panini gelehrte Genitiv anadare (P. 2, 3, 38).

Dieser concessive Genitiv scheint mir eine Unterart eines allgemeineren 
zu sein, der aus'B. schon sich belegen liisst, s. Gaedicke, 47 fg., AIS. 390, 
vgl. W hitney, AJfPh. XIII, 295. Der Genitiv eines Particips des Prasens (oder 
doch mit priisentischer Bedeutung) ist geeignet zur Bezeichnung der Lage, des 
Zustandes oder der Umstande, »wahrend welcher« oder »unter welchen« die 
Haupthandlung eintritt, manchmal mit dem Nebengedanken des unenvarteten 
Eintretens. So schon BrhA. 2, 4, 4 vyikhydsydmi te vydeaksdnasya tu me tu 
didhyasasveti »— • wenn ich es dir aber auseinandersetze, so hore aufmerksam 
zu«, R. 1, 29, 6 Bales tu yajamdnasya devdh . . . .  Visnum ucuh, Pane. IV 
(26,15) aihaivam.tena saha tasya vivadatah (»wahrend er so mit ihm dispu- 
tirte«) jalacarena kendpydgatyabhihitam, ib. I (32, 24) ndyam pdpdtma mama 
g a ta y d i (»wahrend meiner Abwesenheit«) utthitah, ib. II (17,18 ) tasya grha- 
karm , ah, wo ein Adjectiv die Participialfunction hat. Auch liier kann 
das Subject des Particips fehlen, wie Manu 8, 14 preksamdndndm. SS. 369.
Vgl. F. de Saussure, De l’emploi du genitif absolu en Sanscrit 1881, der mit 
Recht betont, dass das Subject des absoluten Genitivs jmmer eine Person ist.

212. Viel zahlreicher sind die Fftlle, wo die Abhangigkeit des Genitivs 
von einem Worte im Plauptsatze allerdings moglich ist, dem unbefangenen 
Leser aber nur schwach oder gar nicht einleuchtet. Wenn es BrhA. 1, 2, 1 
heisst tdsyAreata Apo ’jdyanta, liisst sich der Gen. nach rein ausserlichen 
grammatischen Momenten als ein dativischer erklaren, steht indessen dem 
absoluten ganz nahe. Vergleicht man z. B. R. 1, 73, 28 ity uktva prdksi- 
pad r.djd mantraputam jalam  tadd, | sadhu sddhv iti devdndM rsinatn vada- 
tdm tadd mit ibid. 1, 7, 14 Svctnam ckabuddhinhrn sarvesam samprajdna- 
tdm ' ndsit pure vd rdstre vd mrsdvadi narah kvacit, so ist an letzterer 
Stelle das Vorhandensein eines Wortes, wovon der Gen. abhiihgig sein konnte, 
nur als zufalliger Umstand zu betrachten. Dieser se m i-a b so lu te  G e n itiv  
ist sehr beliebt, vgl. SS. 370. Das Recht, ihn als besondren Typus aufzu- 
stellen, wird auch hierdurch gesichert, dass der Gen. mit Particip bisweilen 
da stehen kann, wo er ohne Particip kaum gebraucht ware, wie Maftu 3, 36 
irnuta . . . .  kirtayato mama, vgl. SS. 126 N.

Anm. Zwei Typen sind hier besonders zu verzei-'hnen: 1. der Ilauptsatz besagt 
Auf- und Untergang der Sonne oder ihnliches, wie R. 3, 11, 68 evam Hatha- 
ynmauasya tasya . . . astam gntati suryah; 2. Satze folgenden Inlialts: »es ist so und



SQ j ang e jjerj sejt dieses gescliahu, v ie  Kathas. 5, 6t varsadvayam pravistasyd^ L'artate
’ntahpure 'tra me-, in den mir bekannten Belegen finde ich nur den Gen. des Partic.
auf -2a, s. SS. 12S R. 2. Ob diese beiden Typen auch vedisch sind, veiss ich nicht.

213. Der semi-absolute Instrumental ist im Skt. nicht selten. Zu den 
sechs Belegen in SS. 372 fiige ich noch fiinf, vier aus Pane.: I (24, n > ;
I 275; III, 127; V (54, 4), einen aus Manu: 4, 181 etair jita is ca jayati 
sarvaml lokan 2 man grhi,, vgL ibid. 4, 3.

CAI\ V. INFINITIV UND GERUND.

214. Jedes nomen actionis kann gelegentlich als Infinitiv auftreten, nament-
lich im Loc. und Dativ (48  e, 81 b, (3). Grammatisch betrachtet man sie 
jedoch nur dann als Infinitive, wenn sie verbale, nicht aber, wenn sie nominate 
Construction haben. Daher werden die Dative oder Locative der nomina 
actionis auf -ana, -ti, -a (wie tyagd), obgleich ihre Bedeutung haufig infini- 
tivisch ist, nicht zu den Infinitiven gerechneL Die iiltere Sprache trennt die 
beiden Constructionen nicht so scharf vie das class. Skt. \ eremzelt findet 
sicli der Objectsaccus. zu infinitivischen Nomina auf -ana noch bis ins Epos, 
auch im Pali (Beispiele: BrhA. 2, 4, 7 9 > R- G 1 R 57; L  37; 1 5 und '»!•
BRW. s. v. grahana 2 b und Franke, BB. XVI, 86), zu Dativen auf -taye u. a. 
in M." (AIS. 424 fg.), vgl. auch 2 5  e. Andrerseits wird in M. der Inf. auf 
-am gelegentlich mit Objectsgen. construirt (wie R \ . 3, -1 , 3); s- AIS- 4 1 /-

215. Der indische Infinitiv hat vorwiegend futurische Bedeutung. Im 
Vedischen ist die Grenze zwischen Infinitiv und Gerund noch nicht scharf 
gezogen, s. 216  a, c, 222 . Die Mantrasprache besitzt einen grossen Reich- 
tum an Infinitivbildungen, welcher in B. schon im Abnehmen begriften ist, 
um dem Skt. nur die einformige Bildung des Infinitivs auf -turn zu belassen.

216. Die vielformigen Infinitive in M. sind teils Accus., wie die auf-aw  
und -turn-, teils Dative: die auf -adhyai (nie mit einem Verbalpnifix,', -/aval 
(denen gern die Partikel u folgt), -lave, -e, -se, -ase, -aye (,irUye, yudh&ye),
-ane (ddvdne), -taye und -tyai; teils AbL und Genit. auf -as und -tos. Die 
syntactische Bedeutung dieser Casus ist uberall lebendig. Sô  sind  ̂die 
ablativischen Infinitive von Prapos. oder Verben abh&ngig, wie R \ . 2, 17, 5 
dstabhnan maydya dydm avasrdsah »er stiitzte durch Zauber den Himmei vor 
dem Herabfallen«, die genitivischen ion  Is »herrschen«, die iibrigen ’e- 
zeichnen Ziel oder Zweck der Handlung, und in.-mfem sie oft den Haupt- 
fredanken enthalten, kann man sie mit einem gewissen Rechte als die notwendige 
Fnranzung eines die Haupthandlung vorbereitenden oder bestimmenden Satz- 
orfdicats betrachten, wie eines Verbums des Gehens, Konnens, VGsse™, Le- 
lehrens auch des Machens (hr mit dativischem Inf. findet sich manchmal 
^ „ 2I ,  tvdm Indra srdvitavi apas kali), veremzelt auch als die
Erganzung eines Nomens. Uber die Infinitive in M. s. Brunnhofer, KZ. XX\ ,

328 ft.; A |S;. ^ ° î 4]̂ r  folgendes zu bemerken:
Im ubrigen bisweilen das Object durch erne Art At-
a) Bei datavisci ■ 0 {ifite srnge raksasc vinibsr »er scliurft seine

traction im Dativ - 5, > hbohren«. Oft bei denen auf -tave und
Homer, um das dvardhayann dhave kdnteoh u.
-tavai wie R V  5. 3 1) 4 , Infinitivs liisst sich manchmal nicht um-

»  Passiv.sche s / M y a i  ^  #euch fahre euer

Wagen zmn P reiS i [d. h. zum Gepriesenwerden, damit ,hr gepnesen werdet]«, 
i b . T 9 7, 50 obAl candrA bhdrtave no htranyd (sc. a m )  [bhartare nl. »damit
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wir sie tragen«]. Das Subject steht dann im Instr., wie ib. 7, 33, 8 ndnyena 
. . . .  dnvetave »von keinem andren zu iiberholen«.

c) In negativen Satzen konnen Infinitive auf -e und -tave(ai) mit passi- 
vischer Bedeutung das Pradicat des Satzes bilden und haben dann die Gel- 
tung, eines lateinischen Gerundivums. RV. 8, 67, 5 nakim Indro nikartave 
na Sakrdh pdrisaktave »der Plerrscher (Indra) ist nicht zu demiitigen noch 
der Machtige (Sakra) zu vergewaltigen«, ib. 10, 85, 34- visdvan naitdd attave 
»dies ist' giftig, nicht zu essen«, ib. 8, 14, 9 rocand divah . . . .  sthirdni na 

paramide »—- hart und unbesiegbar«. Sie werden in diesem Sinne auch 
attributiv gebraucht, wie RV. 8, 45, 29. Vgl. AIS. 415, 421.

d) Infin. auf -adhyai und -e (sc) sind zuweilen imperativisch zu fassen, 
wie RV. 6, 49, 1 stuse, vs. 2 yajadhyai. Es scheint, dass sie alle Personen 
vertreten konnen. RV. 7, 67, 1 ist ein Beleg fur die 1. Pers.; 6, 49, 1 
wahrscheinlich ein fur die 2. Pers. Manchmal ist die Auffassung dunkel oder 
unsicher, und vielleicht sind die Formen auf se  am Ende gar keine Infinitive.
Vgl. AIS. 412, Neisser BB. XX, 54 ff.; H opkins AJ. of Ph. XIII, 2iff.

217. In B. sind fast alle mantrischen Infinitive, welche nicht von dem 
nomen actionis auf -tu gebildet sind, verloren. Nur der Inf. auf -am kommt 
noch hie und da vor, in negativen Satzen namentlich bei 71a s'ak (AIS. 429), 
der auf -as nur bei dvara (ib. 431), einige andre selten (ib. 425). Drei In
finitive treten hervor, die mit -tos, -tavai (wie in M. doppelt accentuirtj.und -turn 
gebildeten. Schon hier herrscht der Inf. auf -turn vor; es wird derselbe ungefahr 
wie im class. Skt. (218) gebraucht, s. AIS. 428 fg. Der auf -tos ist entweder 
Abl., in welchem Falle er von einer Priipos., namentlich a und pura, abhiingig 
ist, oder Gen. abhangig von isvara, das in dieser Verbindung immer die 
Geltung eines Satzpriidicats hat mit der Bedeutung des Priisens eines Ver- 
bums des Kbnnens. Dieses isvara wird verschieden behandelt. Bald con- 
gruirt es in Genus und Numerus mit seinem Subjecte, wie AB. 1, 10, 2 is- 
vara hainam ni va roddhor vi va mathitoh »sie konnen ihn ja entweder 
hemmen oder zerschlagen«, bald wird der erstarrte Nom. Sing, des Masc., is- 
varah, fur alle Genera und Numeri gebraucht, wie SB. 5, 1, 1, 9 tdsyesvardh 
pi-ajd pciplyasl b/iavito/i »dessen Nachkommenschaft kann herunterkommen«.
Bisweilen wird isvara ausgelassen, so dass der blosse Inf. auf -tos einem Po
tential gleich kommt, wie SB. 3, 2, 1, 31 tato diksitah pamand b/idvito/i =
t. d. p. bhavet »—  kann werden«. Vgl. AIS. 430; SS. 392 N. 2. —  Das 
Object des -tos-lni. steht meistens im Acc., bisweilen im Gen. An einigen 
Stellen liegt Attraction vor, wie TS. 6, 1 , 3, 8 purd. ddksinabhyo nctoh »vor 
dem Ilerbeibringen der Opferlohne« (Object im Abl.), MS. 2, 5, 9 d mtdhyad 
bhdvitoh (Pradicatsnomen im Abl.).

Die Inf. auf -tavai in B. bezeichnen bei einem Verbum des Heischens 
(aha, uvdca, briiyat) die gewiinschte Handlung, besonders in MS. und SB. ; 
in negativen Satzen machen sie das Satzpradicat aus mit der Function eines 
Gerundivums (216c). MS. 2, 1, 10 tdsmad etendsru nd kartavai »darum soil 
er nicht weinen«, s. AIS. 427 fg. Bisweilen findet sich auch hier Attraction.
AB. 2, 1, 3 yo ’sya strtyas tasmai startavai.

Anm. Noch I’atanjali I, 2, 7 hat dicsen Inf. tasmad brdhmancna r a vilecchitavai 
ndpahhdfUavai. F ranke BB. XVI, 87 belegt ihn aus einer Asokainschrift.

218. Das class. Skt. kennt nur den einen Infinitiv auf -turn, verwendet 
diesen aber sehr oft in Verbindungen jeder Art um das Ziel oder den Zweck 
einer Handlung zu bezeichnen oder ein an sich unvollstandiges oder auxiliares 
Hauptverbum zu erganzen. Paniui lehrt seine Anwendbarkeit bei Verben des 
Kbnnens, Wagens, Wissens,, Sichverdriessens, Strebens, Beginnens, Gehens,
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Duldens Verdienens (ark), beim Verbum »sein«, bei labh, und bei Cleiahheit 
der Subjecte, auch bei Verben des Wollens, Wunschens u. a. Auch in Ver- 
bindung mit alam, paryapta, und anderen Wortern mit der Bedeutung »fahig, im 
Stande«, und mit Wortern fiir »Zeit, Gelegenheit« wird er von demselben er- 
wkhat ’ (jberhaupt kann der -/um-lvdm. sowohl von Nomina als von Verben 
abhangig sein und ist seine Gebrauchssphare eine sehr ausgedehnte J. jBei- 
spiele s.°SS. 383 fg. Parallelismus eines Infinitivs und eines finalen Casus, wie Sak.
1 11 Srtatrdnaya vah sastrain na prahartum andgasi ist nicht selten, steht 
doch der Dativ eines nomen actionis selbst bei is »wiinschen« {48c). In 
Fallen wie Kum. 5, 2 iyesa sa karlum, Das. 203, 8 snatum tiffoktunl ca labhatc 
steht der Inf. der Bedeutung eines Objectsacci ativs ungemem nahe; doch 
wird er kaum jemals als solcher empfunden, und er hat irnmer semen eigen- 
tiimlichen, dem Adverb nahestehenden Character fur das Sprachgefuhl bewahrt 
So <nebt es im Indischen auch keinen Acd cum mfimtivo. Bei Gleichheit 
der Subjecte wird das Pradicatsnomen des Infinitivs durch den Nommativ 
bezeichnet, wie SB. S, 1, 1, 13 kamdyeta vai rdja samrSd bhdvitum.

Anm Mit kdma und m a n a s  kann der Infin. zu einem Bahuvrlhi zusammentreten, 
wie Pane, i  (50, 12) H in t  v a k t u m a n a  b h a v a n  »was wollen Sie sagen?«
210 Wie seine vedischen Equivalente ist der -tew-Inffo. an sich weder 

activ noch passiv. Es fehlt auch im Skt. nicht an passivisch zu erklarenden 
Infinitiven Mudr. HI (127, 6) vrsala, updlabdhum tarhi vayam ahut&Jj. bedeutet 

so bin ich hier befohlen urn g e sch o lte n  zu werden«. Gewohnlich 
kiindet sich das Passive der Infinitivbedeutung durch d.e Anwesenheit eines 
Instrumentals an, in welchem das Subject des lnfinmvs steht, me .M o S ,:S o  
C7 DMG XLI 1 SSI samudram nctum icchann bhavadbhih, lrabodh. \ 1, 9 iat( 
hair ndkam tAita . . . .  ddsikartum, Hit. I (5, 18) mayd mtim fra-
hayitum sakyante v. a. »ich kann sie die Nlti lehren«. Letztes Beisp-el ze,gt 
dais, wenn ein Verbum des Konnens mit passivisch apfzufassendem Inf. 
erganzt, das Hilfsverbum selbst ein Passivum sein muss. \ gl. '

220. Haufig wird das Krtya iakya mit Inf. verbunden D m  Construc- 
tionen sind dann anwendbar. 1. iakya ist Adj. und motionsf^hig. R. 86, r 1 
«* devtouraih sarvaih sakyahprasahitum yudfi, >mon potest proelwsuperaj 
a cunctis dis daemombusque«; satnuim ist Jmkclin.i >1 c fakyam
Subj im Norn, zu sich. Malav. Ill, 22 evatn hipm nayacatt “  
upelsitum kupitd) 3. iakyam wie sub 2 , doch nut Insfcr des Subje^
,0, 11 tatr&fakyatji varnenapy \narthakma bhamtum ( )■  - 3
W e  Constructionen im Pali bei saAka und M U  weisen an cm Sehr hates AM* 
dieser Erstarrung des Verbaladjectivs zum Indeclmab.le. Vgl. BB. AMI,

254 fg., XX’ *f- irter ist die Infinitivconstruction mit yukta. Hier l̂ t, wie 
, • f T  d ^  Motion des Particips eine beliebige, also entweder fu k  a 
bei sakya, dm M geeignet von mir geheiratet zu werden« (ka-
parinetum asau mama sie - ,  Jm letzteren Fall steht es sogar noch
thas. 22, 1 69) ° der t^D_ijeben activ Oder passiv zn constrmren. Venn activ, 
frei, den Infinitiv nach Be Jm AccuSl, wenn passiv im Nom. Das
so steht das Object des pallen entweder im Instrum. Oder im
Subject des Infinitivs muss 1 mktam bha.vaidnnam asuti dattva p r a ti-
Gen. steben. Vgl. Mhbh. 1, 4 , hhavatiham anrtenopacantiun, vgl. SS. 389.
Sapam d&tum mit ib .i°6  nay • ,\diectiven erstarrte) Indeclinabilia

221. Noch andre derartige (meist a

-----— ---->---  .... . j er Bedeutung »sich erinnem« mit dem Iulin.
1 In Jtkm. wird s m r  und sdrlick bringt, x. B. XXXI, 6 2  t a , i  e r a  b a r i u m

construirt, der hier Vergangenes zim icht dass ich so etwas than..
n a  t u  s a m s m a r d r n i saber ich ermnr «nch > 5*
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werden mit dem Inf. in passivischer Bedeutung construirt. H it ed. Taranatha II 
148 duhkham  atma, paricchettum »das Selbst ist schwer genau zu kennen«,
Kum. 2, 55 visavrkso ’p i sanivardhya svayam chcttum asam pratam  »selbst 
ein Giftbaum lasst sich nicht gut umhauen von demjenigen, der ihn gross- 
gezogen«, Das. 94, 8 varam  atma gopayitum v. a. »es ist besser, wir schiitzen 
uns selbst«, Buddhac. 9, 40 katham nu . . . .  nrpatvavi ksam am  prapattum 
vidusd narena. Bei ksama ist auch Motionsfiihigkeit und active Construction 
zulassig, wie Bhartrhari III, 4 vayam tyaktum na tdni ksamah.

Aura. Zu varam ist zu bemerken, dass es, ganz wie unser »besser«, auch mit 
einem verbum finitum sich construiren lasst. Kathas. 14, 44 varam praiikriydm 
kamcit. . . karomy aham nes ist besser, ich vergelte es (ihr) auf irgend eine Weiseii.

222. Das Neutrum des -/Vzzy'a-Gerundivums hat mitunter vollige Infinitivbedeutung, 
wenigstens im Skt. z. B. NSgan.IV (58,14) varam rajaputryah sakasam gantavyam \=gantun>\ 
und ist daher, wie das lat. Gerundivum, im Stande, die obliquen Casus des substantivir- 
ten Infinitivs zu vertreten. Kam. 12, I yatavyaya prahintiyad dulam, Pane. I l l  (71, 18) 
nay am kalo vailavyasya, Malay, ed. Tullb. 67, 21 ganlavyam anlarcna nwahrend des 
Gehens =  unterwegs«. Uber diese nielit haufige Construction s. BShtlingk , ZDMG.
XLIII, 369. Ich fand sie einige Male in Jtkm. (Acc., Locat. oder in Zsg.): XXIII, 6, XXIV,
12 und 24, XX IX , 43, XX XI, 19 und 61, XXXII, 30.

223. Als eine Art Infinitiv kann man auch das sogenannte G erund (oder 
Absolutiv) auf -tva —  in M. auch tvi, tvdya, wozu noch die durch venvandte 
Prakrtformen gewahrleisteten *-tvanam, *-tvinam (WhG. 993) —  betrachten. Wie 
der vedische Inf. auf -tos ein Abl. oder Gen. ist, so haben wir1 hier den 
Instrum, eines Verbalnomens auf -tu\ doch hat dieser, insofern e r 'von der 
schwachen Wurzel gebildet ist, Aoristbedeutung. Die eigentliche Bedeutung 
von krtvd ist also »in Folge der (vollzogenen) Handlung«. RV. 10, 34, x 1 striyam 
drstvitya kitavdm tatapa ist, wortlich iibersetzt, »auf das Sehen seiner Frau 
schmerzt es den Spieler«. Die infinitivische Grundbedeutung ist mitunter auch 
im Skt. herauszufiihlen, wie Pane. Ill, 106 vrksaini chittva pasun fiatva krtvd 
rudfnrakardamam \ yady evam gamyate svarge narakam kena gamyate, und da 
wo kim und alam mit prohibitiver Bedeutung stehen (193 A.). Doch schon 
in der altesten Sprachperiode hat das Gerund den Character eines Aorist- 
particips angenommen. Wiewohl ein Indeclinabile, bezieht es sich fast imrner, 
wie die Participien, auf ein aus dem Zusammenhang sich ergebendes Nomen 
oder Pronomen im Satze, das man sein Subject nennen darf. In der Regel 
fallt dieses mit dem logischen oder grammatischen Satzsubject zusammen, in 
welchem Casus dieses auch stehen mag. Doch kann es sich auf einen Neben- 
agens beziehen, wie Pane. I (91, 10) vdnare vyajanain rntvd vayum vidadhati 
\yiclnare Subj. von nitvd und vidadhati\, Bhoj. 96, 1, s. SS. 380 und vgl. 
Bohtlingk ZDMG. XLIII, 58.

Das Gerund auf -ya —  in RV. meistens -yd WhG. 993 — , das gleich- 
falls an die schwache Wurzel tritt, ist weder in seinem Wesen noch in 
seiner Function verschieden. Die Vorschrift der Grammatik iiber die Ver- 
teilung der -tva und -j<a-Suffixe iiber die Verba wird durch die skt. Texte im 
allgemeinen bestatigt. Jedoch giebt es, besonders in der epischen Sprache 
und den Sastren, bisweilen -j'zz-Gerunde von einfachen Verben (vgl. H oltz- 
HANN zu WhG. 990), wie auch -fe^-Gerunde von zsgtzten; letztere finden sich 
auch in B. (WhG. 990) und scheinen in vor-pariineischer Zeit in der Um- 
gangssprache nicht ganz selten gewesen zu sein, da sie die Volkssprachen ja 
frei bilden kbnnen.

Anm. I. Es kommt vor, dass das Subject des Gerunds gar nicht ausgedriickt 
ist und sich nur aus dem Zusammenhang begreifen lasst. Selbslverstiindlich ist 
dies der Fall in Ssitzen mit allgemeinem .Subject, wie sie z. B. AIS. 408 aus B. 
registrirt werden, doch auch wold in anderen. Nsgan. V (91, 18) kva . . . vallabham 

janam parityajya gamyate [sc. tvaya], vgl. 245-

xSS* ■ e° ix
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Anm. 2. Vereinzelt findet sich das Gerund, als ware es ein reipfs Aorist- 
particip, mit der Function eines pradicativen Attributs (208) bekleidet. SB. S, 6, 3, I 
atad vai dmah prbpya radd hvevam anyanta  unachdem die Gotter dieses erlangt 1
hatten, gtaublen sie grJiontttn zu habenz, R. 3, 19, 4 kdlapdsam samasajyd kanthe mohan 
na budhyate, vgl. ib. 2, 73, 4, Buddhac. 7, 34.

224. Das Gerund auf -am, von dem gleichlautenden maLirischen Infinitiv 
(216) schwer zu trennen, bringt eine dauernde oder immerfort wiederholte unter- 
geordnete Handlung zum Ausdruck.- Die altere Sprache wendet es oft an, 
besonders B.; die wenigen, nicht immer zweifellosen, Belege aus M. s. AIS. 404.
Im Skt. ist es fast ganzlich auf einige Redensarten beschriinkt, wie namagraham.
»nominatirn«, jmagraham mit kr »lebend fangen«, Mudr. II 8) lostag/idtam
hatah. Panini giebt ein genaues Verzeichnis solcher Formeln (3, 4, 25— 64), 
welche zum Teil wie adverbiale accus. etymol. aussehen, vgl. SS. 382. Auch 
in den Zsgen auf -varjam »mit Ausnahme von — « erkenne ich dieses Gerund 

In B. steht das -a/w-Gerund immer in der Zsg., vielfach mit Verbalpraf®, 
bisweilen mit einem Nomen; s. AIS. 402— 404. TS. S> 4 , Si 3 am/paricdrqm 
dvoksati »er besprengt unter stetem Herumgehen«, AB. 4, 27„ 4 asvair va- 
naludbhir vanyair-anyair asrdntatarair-adrantatarair upavimokain yanti. An 
letzterer Stelle wird die stete Wiederholung durch die Doppelung (123) einigit 
das Gerund bestimmenden Instrum, bezeichnet. Sie hiitte auch durch Doppe
lung des Gerunds zum Ausdruck komraen konnen. In B. scheint diese Doppe
lung selten zu sein, DelbrCck giebt nur einen Beleg. Doch Panini lehrt sie 
als freie Construction, und in Skt.-Texten finden sicli einige Belege, wie Das.
30, 15 Sravam-srdvam, ib. 95, 11 asvadam-dsvadam, Kathfc. 22, 147 dhydya>/t- 
dhyayam. In solchen Fallen ist das doppelt gesetzte andre Gerund concur
rent. Es ist gleich gut zu sagen bfiojam-bhojam vrajati wie bhuktvd-bhuktia 
vr., s. P. 3, 4, 22.

C. DIE PARTIKELN.

225. In diesem Abschnitte werden die Partikeln nur insoweit beharidelt, 
als sie nicht zur Satzverknupfung dienen. Manche Adverbien/ Isowohl adiee- 
tivischer als pronominaler Natur, welche man hier vielleicht suchen kbnnte, 
sind oben 3, 146, 147 besprochen. Auch die Verbalpriifixe (upasargd) und 
Priipositionen (karmapravacaiiiya) sind an den ihnen zukomraendeti Stellen 
erortert (85— 90, 163).

Die vedische Sprache ist reich an Partikeln und liebt es, die Rede daunt 
zu wiirzen. Hier kornmen namentlich die uralten kleinen Worter, wie u, ha, 
vai u. ii. in Betracht, welche nicht nur als wirksames Mittel zum Verstiindnis des 
loeischen Zusammenhanges der Satzteile oder Satze, sondern auch fiir stihsti- 
sche Zweeke und zum Ausdruck des Tons und der Stimmung von Bedeutung 
y  von dieser Categorie hat das Skt. manche Partikel eingebiiss'; bei 

w h e n  Stine das Verstandnis fur die richtige Anwendung verloren: sehon 
Yaska nLm t von einigen an, dass sie als blosse Expletive (gadapt,ram) ge-

braucht werJeJ ; Unddj F poseT u l e n M ^ -  h a t ^ 'z r e i io h n r f e M r ik h t ig -

dtI ^  * r <k" “IKS‘“.“ if*a e r  aeaeutung fe X£V), etzteres fitir im Anschluss an ms su
de„ e n d , . ^  M. L  m *  »»d i .  S k i , ™
hi, dann a d  (ion  fe Bedeutung des Pronomens ka zu bezeichnen
( W ^  r c h  t / f u n d  aha haben bisweUen limitative Bedeutung (AIS. 496 fg„
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519). Die eigentliche Partikel zur Hervorhebung eines einzelnen Worths ist im 
Veda id, ein erstarrter Acc. Neutr. des Pron. i, in M. iiberaus haufig, in B. 
schon viel seltener (AIS. 495). Im Skt. ist id  verschollen. An seiner Stelle 
finden wir evd, das schon in M. partikelartig auftritt, dort aber oft den vollen 
V ert eines modalen Adverbs ( =  »so«) hat. In dieser Bedeutung wird es in 
B. durch êvdm ersetzt, aber als hervorhebende und beschrankende Partikel 
wild es immer haufiger, und nach dem Absterben von id  vertritt evd aus- 
schliesslich dessen Stelle. Wie das vedische id., steht eva unmittelbar hinter 
dem Worte, das es hervorheben soil. Im Skt. ist eva iiberaus haufig, oft 
uniibersetzbar oder nur durch Nachdruck des vorhergehenden AVortes wieder- 
zugeben; sa eva =  lat. »idem« u. s. w. AIS. 479— 482, SS. 398. In der 
Verb indung mit ca, ha, na, aj>i, tathd, welche in epischer und didactischer 
Poesie viel vorkommt, ist n a  fast bedeutungslos.

Anm. In der Poesie fehlt die limitative Partikel bisweilen, rvo sie sonst kaum 
fehlen Ironnte. R. 3, 25  ̂ 39 nddaddnam sarart ghoran vimuhcantam sarotiaman I 
viiarsamunata fa'syanti liaksasas te sardrditdh, hier ist vik. — vikarfamdnam eva 
s. SS. 398, R. 1. '

227. Eine dem Veda, zumal den prosaischen Partien desselben gelaufige 
Beteuerungspartikel ist v a i, oft unsrem »ja« vergleichbar, oft uniibersetzbar.
»Typisch«, heisst es AIS. 484, »ist der Gebrauch im ersten Satze einer Er- 
zahlung«, und in den erorternden Teilen der Brahmana hebt es den Satz her- 
vor, welcher die Grundlage eines folgenden bildet, s. ibid. 486. RV. 8, 59,.2 
{ekain vd idam vi babhuva sarvam) hebt es von vier parallelen Satzen den 
wichtigsten und allgemeinsten hervor. Sehr oft geht vai mit andren Partikeln 
Verbindungen ein; zu bemerken sind tvai ( =  tu +  vai) und nvai ( =  nu +  vai).

In der nachvedischen Zeit verschwindet es allmahlich, noch Patanjali wandte 
es richtig an. Im Epos ist vai zwar haufig genug, doch oft nicht viel mehr 
als ein Expletiv. Die Nebenform va, welche sich in der Sktpoesie bisweilen 
findet, s. BRW. s. v. 5), ist wahrscheinlich die durch Satzsandhi zu Stande 
gekommene Doublette von vai, nicht die enclitische Disjunctivpartikel.

228. Andre Beteuerungspartikeln sind: \.na?iu s. 239 , 173. 2. hi, in M. 
sehr oft, im Skt. fast immer, Begriindungspartikel, 3. die enclitischen ha und 
sma, im “Veda und im Epos zu Hause, nachher veraltet; gha (eine Neben
form von ha) kommt nur in M. vor. H a  steht gem in Erzahlungen (AIS.
5 ° °  fg.) mit dem Perfectum (vgl. itihasa), iibrigens wird es oft mit andren 
Partikeln verbunden: ha vai (vgl. Pali have), haivd, ha sma-, tiber sma s. AIS.
501 ff., es wird im class. Skt. fast nur im Prohibitiv (md sma) 193 und beirn 
Prasens der Vergangenheit 172 gebraucht. —  4. su und mi, jenes nur in RV'. 
haufig (verbunden in u su, sii ham), spater als Partikel ausser Gebrauch, dieses 
im Veda versichernd »ja, gar, freilich« (AIS. 515 ff.) oder das erste Glied einer 
Periode einleitend (262), vgl. noch 239 , 241. Im Skt., wo nu nur als Frage- 
partikel fortbesteht (als Versicherungsp. nur vereinzelt im alteren Skt.) darf 
man nunam als Fortsetzung des affirmativen tiu betrachten. Gleiche Bedeu
tung hat niyatam. Das vedische addha »fiinvahr« ist im buddhistischen Skt. 
bewahrt. —  5. vavd [ =  vai +  evd] und saSvat sind B. eigentiimlich, dieses 
ist wie fr. »toujours« zu der Bedeutung wjedenfalls, allerdings« gelangt.

229. An obige schliessen sich zunachst khdlu, kila, ndma, tdvat. Von 
diesen ist khalu seit B. eine gem gebrauchte Partikel der Satzemphase, in B. 
oft mit andren verbunden (AIS. 492 ff.), im Skt. steht sie haufig allein. Durch 
kila wird d,ie Aussage als etwas dem Horenden bekanntes, leicht zu erratendes, 
natiirliches bezeichnet. Diese Grundbedeutung des in alien Sprachperioden iib- 
lichen AVortes ist in den verschiedenen Gebrauchstypen, unter welchen ich den 
ironischen und den berichterstatteuden hervorhebe, noch gut zu erkennen.
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Ndm a wird schon im Veda partikelartig venvendet. Spliter brvntet sich 

dieser Gebrauch aus. Im Skt. bezeichnet es oft eine Einraumung >»freilich, 
allerdings«: Mrcch. IV  (168, 6) udyantu ndma meghah »lass immerhm die 
WolkerTsich erheben«. Es beriihrt sich ofters mit kila  und kann, wie dieses, 

s L r « i n e “ onische Farbung A H  t m  -  ■ * « • » *  «  —

»dass doch nicht* wird im Skt. iiberaus haufig als Partikel
tavat, eig. »so vie, ■ • > der Bedeutung »wenigstens« und

verwendet. M e  ta t im Vorderua.r,
»nur«. E ig e n d im h c h  1st sem  G e b ra u c h  aJS p n r a u m u  g  p
in  w e lc h e r  B e d e u tu n g  es m i. M ,m «  « n d  c o n c e r n ,

itficd'Vip im Veda und S k t gleich haufige \ ergleicliungs

p ^ “ : w S cls h i n .  i r s r S e r r s ” ,

dieses »us “ t e “ "  “ “g S i s  « * • *  einleiten, sondem riurtu/fc,

r  a b e r ,«
noch als Mf f ungspar^ k g  bekannthch auch nd eine sehr gebrauch-
AB. 3, 8, 2, R -2,8s, 7- in  hisweilen vd  (s. BRW. sub voce 3), schon
hche Vergieichungsparbhel im Sk h m&n0 vd >nvie der Wind* (Parask.
m emem mantra des Grhyantu p ^  ^  geh5ren, nach.
1, 4, 15); beide stehen de £ ^  enditischen ca> vd} u und die beton-

231. Anreihende I artikeln s enclitischen ist das adversative u fast
ten tu d p  ^ ^ a- )° 2 4 i  vA ist die disjunctive und ca die copulative 
nur vedisch, s. 262  vgl. ^  . erkniipfen, hangen sie sich dem zweiten
Partikel. Wo ca und va ztfei A o l.eiden stehen, wie Manu 9, 322
an, nur in der Poesie ^ ^ J ^ ' b e z e i c h n e t  ^  »auch, selbst«, wie R . i ,/„4 
iha cdmutra vardhate. Gelegenth aj versative Fiirbung. wie Na.a /, 5
kasya bibhyati drv&sca, bisweilen hat es adversanve r

prajakam ah sa caprajah. • MX’ s-oyr,v: iiber tu in M.
tu ist in B. und Skt. die Adversat vpart.kel xar bald wie \a

s 2 3 4 . Das vedische ad  kommt fast nur m K\ • vor,
und api anreiht, bald einen Nachsatz e.nleite • . Verbalsuffix iden-

232. a) dpi, ursprunghch wohl m.t »auch«, -elbst,
tisch, ist von »hinzuK, ^obendrenn. zu d ® “  f,aUch«. >=sogar«be-

- sogar«, »und« gelangt Im V eda, w0 f  h rzuhebenden VVorte Oder
deutet, hat es semen Platz Wimtte ar ppdvdmsa dtiuh, jedoch mcht
Worten, wie SB. 10, 5. 2> 2 M  d/nutaa apy . ^  d[e rartlkel eine
innner Die Nachstellung dagegen ist ^ eg , , ird in der Poesie diese

' ausgedehntere Bedeutungssphare hW  d° f  "  r _  ))Und«, bj -  »ob-
S g e l  m achin al verletzt (SS. 4 a3). W/, > ' »»och ein
defch«, und nach zeitbes immenden Worten ^  ^  Bezeichnung) dass

c) nach Z j l v ^ e r n  und ^  „ vou all diesen sechs*

te -pi »all diese« ^ tkn"  p ^ e p a rtik e l sv 2 5 <5, oder es steht bei Impera- 

der Sptee des S a t*  ^  „ nd O p.ativw j  “ / gej en. E s b a tja a n e h

-a- 11 1 »sogai'«: SB. 1, 1, a . ,g  g, ,n B. nur Satze.

S - s &m T - "  H  ■ MJ>' * »Es steht im m e r a m  b a tz a n t  e , ' (
____ __w . avenicstens nach s a w a ,  SB. 4, 6 , 3, 2

, Auch a, hie uud da »  ^  '■  >J*.
sa7-vasca == sari;a api, k a l  s. . ..->
B oHTLLNGK ZD  MG* X-Ll 5
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perativen und Optativen wird es wie api gebraucht, s. oben. Im cMss. Skt. 
ist leta verkommen; es besteht nur als Fragepartikel, und in kimuta und pra- 
tyuta mit steigernder Bedeutung; das Epos hat noch das fast zum Expletiv 
gewordene tty uta.

c) dtha leitet Neues ein. Es steht nur am Satzanfang, auch am Anfang 
eines neuen Abschnittes oder eines ganzen Werkes, wie in vedischen Schriften 
om. Gewohnlich driickt es einen (schwacheren oder starkeren) Gegensatz zu 
dem Vorhergehenden aus. Sowohl vedisch als nachvedisch findet es eine aus- 
gedehnte Verwendung in der Verkniipfung von Satzen, Satzteilen und einzelnen 
Wortern. Es geht gem mit andren Partikeln, wie ca, vai, api, ha, Verbindungen ein.
Die alte bedeutsame Combination atho —  atha +  u bleibt im Skt., wo u seine 
adversative Bedeutung verloren hat, ohne wesentlichen Bedeutungsunterschied 
neben atha fortbestehen. Haufig ist atha va, bald ungefahr =  va »oder«, 
bald mit hervortretender Adversativbedeutung, den lat. »at« und »immo« ver- 
gleichbar, z. B. wenn der Sprechende seine Worte verbessert, in welchem Falle 
man es gewohnlich zusammenschreibt: Pane. ed. jTvan. 23,2 anyato vrajam i. 
athava naitad yujyate.

233- Jatu niiberhaupt, jea hat im Skt. auch die Bedeutung aviejleichta, wie kadacia.
Im Satzanfang soil es mit Ind. und Opt. stelien, wenn Unglaubliches tadelnd ausgesprochen 
wird,-s. P. 3, 3, 142; 147; es scheint in dieser Bed. unbelegt zu sein.

234. Aufforderungspartikeln bei Imperativen giebt es viele. In M. sma, 
me, hi, tie (vgl. 188); chi »komm«, ward in alien Sprachperioden partikelartig 
verwendet, so auch hdnta >nvohlan, komm« und nachmantrisch angd (in M. 
dem id vergleichbar) und sadhie. Ahga und hanta gehen dem Imperativ 
voran. Wenn apt dem Imperativ vorausgeht, bezeichnet es eine Erlaubnis, 
s. Kas. zu P. 1, 4, 96.

235- Eigentliche In te rje c tio n e n  sind reichlich vorhanden. Die Ausrufe 
aho, bata, ahaha bekunden Freude und Schmerz, Lob und Tadel, auch Staunen; 
d und am, wie unser »o!« mehrdeutig, werden u. a. gebraucht, wenn jemand 
nach einigem Besinnen etwas einfallt, ha bekundet Jammer, dhik Tadel und 
Abscheu, kastam Mitleid; sadhu »bravo!« distya ungef. =  »Gott sei Dank« 
und ascaryam »Gottes Wunder«. Die Aufmerksamkeit des Angeredeten zu 
erregen dienen die vocativartigen: bho, are und re, ayi, hamho. —  Zur Con
struction ist zu bemerken: 1. dhik wird gewohnlich mit dem Acc. verbunden, 
s. 3 0 ; 2. aho wird gern mit dem Nom. eines Abstractums gebraucht, wie 
Mudr. VI (238, 8) aho firnodyanasya ramaniyata, es kann auch ein begriin- 
dender Relativsatz folgen.

Haufung der Interjectionen ist nicht selten, wie Kum. 3, 20 aho batdsi 
sprhaniyaviryah, auch aho dhik, dhig aho bata u. a.

236. Das Indische besitzt drei N e g a tio n e n : die privative Silbe, na und ma. 
Urspriinglich mogen sie sich so zu einander verhalten haben, dass a(n)~ die 
eigentliche Wortnegation war, na die Aussage oder wenigstens das Pradicat 
negirte, rnd eine rein prohibitive Partikel war. So ist ungefahr der Sachver- 
halt im Veda; na ist im Veda nie Wortnegation (AIS. 543). Auch im Skt. 
hat na als hauptsachliche Aufgabe den Satz oder das Verbum zu negiren; 
doch findet es sich auch als Wortnegation, es sei selbstandig, wie Pane. II 
(14> 4) parijiidtas tvain samyah na suhrt »—  ein Nicht-freund«, es sei in 
Zsgen, wie nadrat, napumsaka.

Schon im Veda wird die privative Silbe mit dem Particip, dem Gerund 
fund den Infin.) zgsetzt RV, 1, 164, 20 tdyor anydfi pippalam svadv dtti 
dnasnann  [»ohne zu essen«] anyo abhl cakaiiti. Belege aus B. s. AIS. 540f.
V enn das Particip wie ein verbum finitum angewandt wird, wird nur na ge_ 
braucht. Alles dieses trifft auch flir das Skt. zu, vgl. SS. 404.
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Anm. Mit Infin. wird a{n)- selten angetroffen; im Skt. kenne ich nur solche 
Falle, wo der negirte Infin. von sak abhiingig ist. —  Ein im Mahabhasva gebilligtes 
varttika erwahnt die Zsg. von a(ti)- mit dem verbum finitum in tadelndem Sinne, wie 
afacasivailvam  Jalma »du misskochst ja, du Lump !o V gl. Franke, ZDM G. X L Y III, S4 ff.

237. Im Veda ist via ausschliesslich eine Prohibitivpavtikel und nur beim 
Injunctiv zu finden (s. Grassmann Wtbch s. v.). Wenn der Injunctiv andre 
als prohibitive Bedeutung hat, findet sich na, wie RV. 7, 20, 6 nd cit sd 
bhrcsatc jdno 11A resa t »nicht wankt das Volk, noch wird es zu Schaden kommen«.

Im Skt. iiberschreitet via diese engen Grenzen. Als Prohibitivpartikel ist 
via iiberall gestattet, also auch bei den augmentirten Aor. und Imperf. und 
beim Imperativ {193), schon AB. 2, 16, 4 via bibhita. Auch bezeichnet via 
nicht mehr ausschliesslich ein Verbot. Mit Aoristinjunctiv kann es auch Be- 
fiirchtung und negativen Wunsch ausdrticken. Pat. I, 2, 8 mleccha via b h u 7 
m ety adhyeyavi vyakaravavi, Mrcch. VIII (280, 8) Vasantasene, anyasyam api 

ja tau  via vesyd bhuh  u. s. w. Selbst concurrirt via +  Injunctiv mit dem Poten
tial: Kathas. 42, 114  katham via bkud vipattaye »wie sollte das nicht zum 
Verderben sein?« vgl. Bohtlingk. ZDMG. X L1II, 56 fg. In diesen Bedeutungen 
ist via ubrigens nicht auf den Aorist beschrankt, es gesellt sich auch zu dem 
Optativ und dem Futur mit subjunctivischer Bedeutung (197). Mhbh. 1, 30,
15 haben wir alle drei zusammen: putra via sakasam k d r s ir  via, sadyo la p - 
sy a se vyatham \ via tvam daheyuh samkruddhd ValakhilyS viartcipah. Veiter 
steht es manchmal mit Imperativ, Optativ und Precativ in Alternativen, wie 
Mhbh. 14, 6, 8 gaccha v& via vd »du magst gehen oder bleiben«, Pane. ed.
Jivan. I, 225 visam bhavatu via bhuyat. In dieser Gebrauchserweiterung kann 
ich nur einen Process der Zerriittung sehen. IVo immer via mit Uberschreitung 
seiner eigentlichen prohibitiven Bedeutung venvendet wird, ist eben na die ge- 
briiuchlichere und war es von Haus aus die richtige Negationspartikelj sogar 
»damit nicht« mit Optativ und Futur wurcle urspriinglich nur durch na aus- 
gedrlickt, wie regeivnassig im Enos, doch auch noch manchmal in jiingeren 
Texten, s. SS. 405 R. 1, Jtkm. XXVI, 28, Matsyap. 27, 8, Kathas. 14, 4.

238. Zwei Negationen dienen zum Ausdruck einer starken Affirmation.
Ch. Up. 4, 4, 5 naitad abrahmano vivaktum ar/iati =  »nur ein Brahmane dart 
dies erkl;lren«, Sak. Ill, 59 prsta . . . .  bald neyavi na vaksyati . . . .  ddhihetum 
»sie wird gewiss die Ursache ihres Kummers sagen«. SS. 406, und vgl. Miss 
C hanning JAOS. XIII, Proceed, May 1886, p. XIX fg. —  Eine Verne;nungs- 
verstiirkung liegt vor im vedischen cand, wenn es einer Negation zugesellt wird.
Allem Anschein nach ist die Grundbedeutung dieser Partikel »auch nicht, 
selbst nicht«; D elbrOck (AIS. 544) erkennt diese mit Recht da an, wo cana 
anhangsweise einer negirten Aussage folgt, wie RV. 1, 155, 5 trtiyam asya 
ndkir a dadharsati vdyas cand patdyantah patatrivah »tertium nemo afftetare 
audet ne aves quidem — «. Ferner wird cava zur Verallgemeinerung einer 
Vemeinung verwandt, wie AB. x, 6, n  na bahundvi candnyesdm srad dad/uiti.
An andren Stellen steht es in affirmativen Slitzen verallgememernd wie es ja 
auch im Skt in sehr beschranktem Gebrauch, -cid vergleu hbar, fortbesteht (740 ).

' 2 3 9 .  In Fragen findet sich *« schon fruh. RV. , 0, 146. 1 nd tra b lu r iva 
vindatilth  »dich ergreift doch nicht etwa Purcht?« In B. und m  Srt  hat es
auch die Bedeutung des lat. »nonne«. ^ ’P- I > .1 ° ’  ̂ ’ta /-l
ucchistd iti »waren auch diese [Bohnen] mcht ubng gebheben?« GewSlmhch 
steht es mit andren Fragepartikeln, s. 256 . -  Mit m  zgszt. .st na vbllig =
»nonne«, ofixouv und im Skt. wird nanu zu enter in fragende Form gekleiditen 
emphatischen Partikel, welche ja auch bdi Mperativen stehen kann (wie kum .
4, 32). Im  Veda aber, namentlich m M., 1st nanu nicht fragend, sondem 
eine Starke Negation, wie ouxouv, vgl. AIS. 544 ' ,
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240. Andere Verstarkungen der Negation werden bezeichnet durch na 

khalu, na nunam »gewiss nicht«, 11a jatu  und na ja tu  rid, na kathamrid, °cana,
°api »durchaus nicht, ganz und gar nicht«, adau tia »durchaus nicht« (wie 
Pane. I, 246, Kathas. 28, 118, auch im Pali, s. Jat. 1, 178, 30). »Noch 
nicht« ist na tdvat (Mhbh. 1, 24, 14), adyapi na (Kathas. 12, 181), das auch 
in der Bed. »nicht einmal« vorkommt, wie Jia +  api und na +  eva (oft ge- 
trennt). - Die Combination no =  na +  u hat im spateren Skt. ihre Bedeut- 
samkeit verloren und wird daselbst nur zu metrischen-oder rhetorischen Zwecken 
ganz wie na verwendet; Belege s. SS. 402 R. 1.

Anm. I. na-\-td bildet die vedische Conjunction tied »damit nicht«, ivelche 
immer mit dem Conjunctiv construirt wird. SB. I, r, 1, 21 ta ntmtarena scan careyur 
7ien  milhunam caryaminam antarena s a mc ar d n iti, AIS. 317, SS. 355, R 1. Im 
Skt. ist, wie der Conjunctiv, so auch tied verschollen.

Anm. 2. In M. findet sich das emphatische n i l  cid in den Bedeutungen nunquama 
und ununquama, zu letzterer vgl. die fr. Negation npointu.

241. Obgleich Fragepartikeln nicht durchaus notwendig sind (255 , 257 ), 
werden sie haufig angewandt. Man hat zu unterscheiden zwischen den eigent- 
lichen Fragepartikeln und solchen, welche die Teilnahme oder das Interesse des 
Fragenden zu bekunden da sind. Letztere sind sehr gebriiuchlich, vorziiglich 
bei Interrogativen, denen sie gewohnlich unmittelbar angehangt werden. Fiir 
den Veda kann man als solche aufstellen u, nu, aha, hi, svid, wie RV. 10,51,2 
kvaha »wo denn?«, TS. 6, 3, 1, 6 kasmd aha >nvem denn?« (AIS. 550); im 
Skt. kommen die namlichen, mit Ausnahme von aha, in Betracht —  Skt. ti 
und nu sind ausserhalb der Frage sehr selten — , ferner iva, va, ndma. In 
BRW wird als iiltestes Beispiel fiir diesen Gebrauch von iva eine Stelle aus 
Ch. Up. herangezogen, analoges va und ndma aber ausschliesslich aus classi- 
schen Texten belegt.

Uber die eigentlichen Fragepartikeln s. 256 , 257 .

II. SATZBAU.

Cap. I. Der einfache Satz.

242. Wie in alien idg. Sprachen vor dem Verfall ihres flexivischen Reich- 
tums, kann das verbum finitum, insoweit es durch bedeutsame Personalendungen 
das Satzsubject einschliesst, fiir sich allein einen Satz bilden. Doch werden 
die Personalpronomina oft hinzugefiigt, auch dann, wenn ohne sie das Sub
ject aus dem Zusammenhang leicht ersichtlich ist, wie N ala2,i8 na hi pafydmi 
tan aham (ohne Emphasef Dass sie bei Hervorhebung des Subjects und in 
Gegensatzen (wie RV. 8, 44, 23 ydd Agne syCim ahdm ivam) nicht fehlen 
konnen, ist ja selbstverstandlich.

Subjectlose Verba, das heisst Impersonalia, wie wir sie kennen, giebt es 
nicht viele, weder im Veda noch im Skt. Unpersonliche Passiva werden 
dagegen sehr haufig angewandt (245 ). Impersonalia mit dem Acc. desjenigen, 
den der Affect trifft, wie lat. »taedet me«, sind nur fiir die altere Sprache 
bezeugt und auch da vereinzelt. RV. 2, 30, 7 nd mil taman nd srarnan 
notd tandrat, Asv. Grhy. 4, 1, 1 dhitdgnim ced upatapet, vgl. G aedicke 63,
AIS. 5.

243. Wenri das Satzsubject ausgedriickt ist, steht es im Nom. Das Satz- 
pradicat ist entweder verbal, d. h. ein \ erbum finitum, resp. ein als solches 
fungireddes Particip oder Krtya (176, 179, 200 ), oder nominal, d. h. ein Pra-
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dicatsnomen, iiber dessen Congruenz s. 94 . Alle Predicate congruiren im 
Numerus mit dem Satzsubject.

Anm. I. Vereinzelt findet sicli in RV. zu pluralischem Ncntrum des Subjects 
das Verbum im Singular construirt, wie 7, 21, 6, s. AIS. S3, Joh. Schmidt, Pluralb. 4.
Die Spuren dieser uralten eigentiimliclien Ausdrucksweise sind spater verschwunden; 
nur im Pali hat allhi nicht selten die Bedeutung von santi, s. z. 1 3 . Jat. I, 214, iS, 
und im Skt. kann asti, zur Partikel geworden, im Anhub einer neuen Erzahlung 
unabhangig von dem Numerus des Subjects stehen (SS. 3 1 1, 2).

Anm. 2. Mitunter findet sich im Skt. asmi =  akam  und ast =  tvam, s .S S .3 11 ,3 .
Zu den Belegen fiige noch Buddhac. I, 72, Kir. 3, 6.

Anm. 3. Es ist kaum notig zu bemerken, dass nur d a s  Pradicatsnomen im 
Xom. steht, welches denselben Gegenstand als das Subject bezeichnet, also bei 
Gleichheit des Bezugsgegenstandes (sdmdnadhikaranya). Ubrigens ist jeder Casus, 
ausser dem Acc., und jedes Adverb ein nominates Pradicat zu bilden fahig, wie 
RV. 1, 23, 17 am nr ya t'lpa s u r y t  y i i b k i r  v~i suryah s a A d ,  R. 2, 42, 7 naham 
( i f  a m  na te m a m a  v. a. »ich gehore nicht zu ihnen, noch sie zu mir«, Manu 3, 276 
yathaitd [sc. rairayah] na tathetardh.

244. Das verbum substantivum oder die Copula-jst von jeher facultativ.
Schon M. zeigt, neben den iiberaus hliufigen Siitzen ohne asti und bhavati, den 
Typus von RV. i, 15, 3 tv dm h i ratnadhi dsi, AV. 12, 2, 37 ayajniyd ha- 
tavarcd bhavati, der spiiter etwas haufiger geworden ist. Doch auch dem 
Skt. sind copulalose Nominalpradicate gelaufig, selbstverstandlich aber nur 
dann, wenn das Priisens von as oder bhu hinzuzudenken ist, denn fur die andren 
Tempora und die Modi ist die Hinzufiigung des verbum subst. unumganglich.
Nur in festen Redensarten kommt auch da Ellipse derartiger Formen vor, wie 
natnas tasmai [sc. astu], bhadram te, kd hatha oder ho vadah, him bahuna
u. a., gelegentlich auch sonst. Vgl. SS. 2 R.

Anm. Ein eigentiimlicher Ausdruck des nominalen Priidicats ist der mittels ein^s 
Relativsatzes, s. 2 7 2 , i.
245. Das verbale Pradicat liisst sich fast immer sowohl passivisch als 

activisch ausdriicken. Im Vedischen herrscht der activische Ausdruck bei wei- 
tem vor; das Skt. dagegen hat eine mit der Zeit zunehmende Vorliebe fiir das 
Passivum, auch von intransitiven Verben, sodass Sanskrittexte verhaltnismiissig 
viele Belege fiir das unpersonliche Passiv enthalten, vgl. SS. 8: Mudr. I (31, 5) 
na ihayd . . . .  s'aydnena sthiyate »ich bin nicht sorglos«, Ven. Ill (79, 3) 
katham evatn pralapatdny vah sahasradha na dtrnam enayd jihvavd, Das. iS,

. 19 balakena . . . .  sakalaklesasahendbhavi —  »der Knabe wurde gegen alien 
Schmerz abgehiirtet«. Die Hiiufigkeit der Passiva ist daher ein charactertstischer 
Zug des Sanskritstils. Ebenso die Ilaufigkeit der nominalen Predicate im Ver- 
gleich zu dem besonders in der Prosa verhaltnismiissig spiirlichen Gebrauch 
des verbum finitum. Solche als Pritdicat fungirenden Nomina sind teils die 
Participien (Stellvertreter des verbum finitum), teils andre Verbalnomina in 
Fallen wie R. 3> 2, 11 katham tdpasayor vain ca vasah pramadaya se/ta 
_  fcatham . . . . vasathah (vgl. SS. 234). Die vedischen Gewolmheiten stehen
hier unsrem Satzbau n'dher. .

Im Skt wird in der passivischen Construction die Bezeichnung deS Agens, 
d h des loimchen Subjects der Plandlung, wenn dasselbe durch ein Pronomen 
bezeichnet werden miisste, nicht selten unterlassen, s. SS. to. und vgl. 192.

246 Zur ISezeichnung des allgememen Subjects, unsres »man«, giebt es 
kein eignes Wort Gewohnlich wird zu diesem Zweck das Verbum in der 3. Sing.
Act venvandt TS. 6. 2, 4, 4 ydvad dsinah pardpd.fyati »soweit man spilhen
k H ^ 3 ,  n- J .  U ranm  -„a ,M
satrutam. Wofern notig, bezeichnet man (las allgem. Subj. durch m  (735 , 2 ).
nara, purusa, /oka u. a , was mitunter in Fallen von anvadesa unumganglich
sein kann (z. B. Pane. ed. Jlvan. 1, 366, Jtkm. XX.XI, 9̂ ). L te 3. llu i. scheint
nur in gewissen Redensarten vorzukommen, wie a huh, acaksatt »ntan sagt, ,

/ 1! 1 (
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—  erzahlt«; das Passiv wenig, wie ucyate, MS. 2, 1, 2 samvatsardya sdm 
amyate »man verbindet sich auf ein Jahr«.

247. Die tra d it io n e lle  W o rtfo lg e  lasst das Subject den Satz eroffnen, 
das Pradicat ihn schliessen. Das iibrige (adverbiale und Casusbestimmungen, 
attributive oder pradicative) steht in der Mitte. Da das Indische einerseits 
sich gem und oft der Participien und Gerundia bedient, andrerseits die Be- 
nutzung der freien Zsg. ftir syntactische Zwecke, wenigstens im Skt., eine sehr 
grosse ist, sind in langeren S'atzen das Subject und Pradicat oft weit von ein- 
ander entfernt. —  In Betreff der das Subject und das Pradicat bestimmenden 
Worter, ist man die attributiven Bestimmungen vor, die pradicativen dagegen 
hinter das betreffende Substantiv zu stellen bestrebt; die Bestimmungen des 
Verbums folgen denen des Subjects und gehen dem Verbum voran, wobei 
das Object seine ihm gebiihrende Stelle unmittelbar vor dem Verbum hat.
Wenn, wie es oft der Fall ist, das Particip oder Gerundium inhaltlich einen 
Nebensatz repriisentirt, werden die von ihm abhiingigen Worter in analoger Weise 
behandelt. Folgendes Beispiel aus dem alteren Skt. (Pat. I, 39, 10) diene zum Be- 
lege: p r a m a n a b h u t a 1 dearyo 2 darbhapavitrapanih3 hicav4 avakaSe5 prahmukha 
upavitya7 mahatd8 yatnena9 sit train'10 pranayati11 sm’a 32, hier ist das Satz- 
subject (2), dessen Attribut (1), dessen Pradicativattribut (3), nun folgt ein 
zweites Pradic. attrib. nl. ein Gerund (7) —  dieses aber wird durch zwei Loca
tive, Adj. +  Subst. (4, 5) und einen Norn, eines Adjectivs, der Bedeutung nach 
ein Adverb (6), naher bestimmt — , dann folgen die Bestimmungen des Satzprii- 
dicats, zwei Instrum., Adj. +  Subst. (8, 9) und das Object (10), zuletzt das 
Verbum (11) mit angehangtem sma (12).

248. Diese Wortfolge wird haufig modificirt. Es kommt hier folgendes in 
Betracht: x. In Satzen, welche nur aus Subject und nominalem Pradicat im Norn, 
bestehen, wird das Pradicatsnomen gewohnlich vorangestellt: AB. 5, 28, 1 
adityo yupah prthivl vedir osadhayo barhir vanaspataya idhmah »der Opfer- 
pfahl ist die Sonne, der Altar die Erde« u. s. w., Pane. I (2, 4) asasvato 
'yam jivitavyavisayah prabhutakalajiieydni iabdasastram, die Redensart sivAs 
te panthdnah santu u. a. Wenn jedoch das Subject ein Pronomen ist, erhiilt 
es die erste Stelle. —  2. Im passivisc’nen Ausdruck nimmt der Agens 
gemeiniglich die Subjectsstelle ein: Pane. I (91, 24) fair vipraih sarvavastuui 
vikriya bahumulydni ratnaiii kritani. —  3. Die Pronomina ka, ya und sa, und 
deren Ableitungen stehen gem ganz voran, auch wenn sie nicht Nom. oder 
Instr. des Agens sind. —  4. Absolute Casus werden gern dem Hauptsatz 
vorangestellt. —  5. Partikeln durchkreuzen oft die traditionelle Wortfolge (vgl. 
249 ) , sehr haufig geschieht dies im Veda. Ein gleiches gilt fiir Personal- 
pronomina und d g l, welche besonders in der alteren Sprache Zusammen- 
gehbriges trennen konnen, z. B. RV. 4, 45, 7. Auch stehen oft mehrere zu- 
sammen, da sie einander gewissermassen anziehen. AB. 3, 31, 8 yasyam asya 
disi dvesyah sydn na tam dhyayet, R. 2, 22, 25 etayd ta t tvaya buddhyd u.s.w., 
vgl. SB. 4, 3, 3, 8 in AIS. 235 (Hyperbaton der Encliticae enatn und w i).

249. Die den ganzen Satz bestimmenden Partikeln stehen tens an der Spitze 
des Satzes, teils werden sie dem ersten Worte angehiingt. I.etzteren Platz 
beanspnichen die enclitischen, also ca, va, u, ha, svid, 11ml %on den mcht- 
enclitischen vai, khalu, kila, tu, hi, nu, aha, tar,at, ccd. Doc at ha, uta (in 
B), apt in Fragen und den 2 3 2 d  erwahnten Fallen, sonstige eigenthche Frage- 
paitikeln (ktm, kaccid, dho, s. 256  fg.), Conjunctionen wie pad,, yad. yadd, ydvat, 
die einraumenden Partikeln kdmam und kcvflam , die ac versativen param, him 
tu, aparam sind das erste Wort des Satzes; es kommen jedoch be! manchen 
von ihnen Ausnahmsfiille vor. Insoweit eine Partike nur ein Wort bestimmt, 
folgt sie diesem (226 , 23 0 ),
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Auch die Negationen nehmen regelmassig die erste Stelle ein, besonders 
wenn sie mit einiger Empliase stehen. TS. i ,  7, 3, 4 ndsyamusmim loke 
’nnavi ksiyate, Pane. I (19, 4) na dtnopari mahdntah kupyantiti na tvam tena 
nipatitah. Doch wird na auch wohl unmittelbar vor das Verbum gesetzt: Pane, 
ed. Jlvan. 48, 21 ndpitah. . . . vaktum na s'asaka. —  M a steht immer voran.

250. Die iibliche Wortfolge (247 — 249 ) muss manchmal andren Riick- 
sichten weichen, entweder rhetorischen oder metrischen oder Bedeutungsriick- 
sichten. Wenn ein Wort oder eine Wortgruppe hervorgehoben werden soil, 
riickt dieses an den ersten Platz, me Hit. 96, 14 z. B. das Object mama balani 
tavad\ ava/okayatu mantrl. So besonders das empliatisch gesprochene Verbum, 
wie SB. 11, 5, 7, 10 ydnti vd dpa ety dditya cti candreund yanti ndksatrani 
(Epanaphora), Das. 132 athavocam-. apasaratu dviradaktta esa (starke Beto- 
nung des Verbums), liars. 11, 11 martyaloka/fi avatarat \ apasyacca (Inver
sion des Verbums bei der Ankniipfung eines neuen Satzes, vgl. SS. 17 R  und 
J a c o b i  IF. V, 335— 338). Der Imperativ steht im Skt. auch wohl ohne besondere 
Betonung voran. Pane. I (86, 11) . . . tat prayaccha me tasyardham, Das.
126, 10 bruhi satyam. —  Auch der Satzschluss ist eine Kraftstelle, wenn nl. 
ein Wort oder eine Wortgruppe dem Verbum folgt, da dadurch die Aufmerksam- 
keit auf zu Betonendes hingelenkt wird (vgl. AIS. 23). So folgt dem Verbum 
manchmal das die Absicht oder den Zweck bezeichnende Wort, wie SB. 1,
8, 1, 7 so ’rcail srdmyams cacCira prajdkdmah, ib. 2, 4, 1, 5 guptyai a. E.,
Buddhac. 5, 17 moksahctoJi a. E. oder die Ursache: Kad. I (151, 18) rajaputri, 
kivi bravimi vdg eva me ndbhidheyavisayam avatarati trapaya, oder sonst ein her- 
vorzuhebender Begriff: Ratn. Ill (310, 31) 11a khalu kimein na sambhavyate tvayi.

Anm. In metrischen Texten, besonders in den Kavya, ist die Wortstelhing 
eine freiere. Zu benrerken ist die grosse Freiheit in Betreff der Frageworter und 
Negationen, welche jede Stelle des Satzes, auch die letzte, einnehmen kdnnen.
Banc. 11,4  aksaisedpi YudhisUiircna sahasd pnipto hy anarthah katham, Kathas. 2 4 ,17 1 
tat him tvam eva mulyena grhndsy abharaiiam na tat. Dem Metrurn und Rhythmus 
zu liebe ist hier gar munches gestattet. Nala 16, 1 hrtardjye Nate JBhtniah  
sabkarye presyatdm gate dvijdn p r a s t h d p a y d m  d s a  (Hyperbaton), R. I, 48, 26 
(aatithetische Nebeneinanderruckung), Buddhac. 9, 7 (rdjapttlrah und prasasratuh 
haben wegen des Wetrums die Stellen gewechselt). V gl. SS. 10.

L i t t e r a t u r :  Delbruck , D ie altindische W ortfolge aus dem Catapathabrahmana,
187s (== SF. III). b V 1

231. Der Vocativ steht ausgerhalb des Satzes, ebenso die Interjectionen.
Ilire traditionelle Stellung ist vor dem Satze, doch konnen sie manchmal, be
sonders die Vocative, den Satz unterbrechen, vgl. 253 .

Anm. An wenigen Stellen des RV. fmdet sich durch eine eigentiimliche Attrac
tion der Vocativ pradicativ gebraucht, auch einmal in SB. Siehe AIS. 106 und vgl. 
analogeErscheinungen im G riechischen(Theokriti7,66) und Latein (Horaz, Sat. 2,9, 29).

232. Durch Ellipse kdnnen, wie in jeder Sprache, wesentliche Teile des 
Satzes fehlen einmal iiberall, wo der Zusammenhang es erlaubt, andrerseits 
in festen Redensarten, wie kirn bahund\ ka kathd; at/ia kirn in Antworten
v. a. =  »ja«, und dessen Synonyme batfham und tatha; na =  »nein«; das 
besorglich verhindernde tnaivam, ma tdvat u. A., iti statt iti LitvA (29f), u. s. w.
AB. 2, 25, 2 sa/ia vau und trtlyain me (s. AIS. 14) mbgen als Belege dienen 
fiir die freie Ellipse, welche iibngens natinhch sich am hiutigsten dann emstellt, 
wenn aus einem Satze das Verbum des zweiten sich unschwer erganzen lasst.

233. Von einer eigenthchen S a tzb e to n u n g  k,mn nic.ht t.ie Rede sein, 
da jedes Wort im Satze seine eigne durch die I onhdhe bestimmte Betonung 
hat oder wenigstens bis ins Zeitalter Paninis hatte. Nur in den vedischen 
Texten —  und niclit einmal in alien —  ist diese Wortb.etonung graphisch be- 
zeichnet, die panineische Grammatik bestinmit sie mit peinlicher Genauigkeit,

I i*
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aber die nachpanineische Litteratur vermerkt sie ganz und gar nicht, und aus 
der lebendigen Sprache scheint sie schon bald allmahlich verschwunden zu sein\ 

Durch ihre Stellung im Satze verlieren gevvisse Categorien von Wortem 
ihren Accent, nl. a) die enclitischen Partikeln und Pronomina, b) das verbum 
finitum (nicht aber das Particip, Gerund, der Agens auf -tr, auch dann nicht, 
wenn dieselben die Geltung eines verb. fin. haben), c) die Vocative. Aller- 
dings unter der Bedingung, dass sie den Satz oder die metrische Reihe nicht 
eroffnen, was im Fall a) nicht eintreten kann (vgl. 725), bei b) und c) oft 
vorkommt, bei den Vocativen namentlich, wenn sie den eigentlichen Satz ein- 
leiten, wie RV. i ,  xo, 9 asrutkarna srud/ii hdvam: hier sind der Voc. und 
das Verbum betont, letzteres, weil eben mit ihm der Satz anhebt; vgl. WhG. 
594- — - Dies gilt nur von dem Hauptsatz; im Nebensatz ist das Verbum be
tont {258 , 284 ). Vgl. AIS. 33 fif., wo die einschlagige Litteratur verzeichnet 
1st, W h it n e y , AJ. of Ph. XIII, 2 7 7  If.

CAr. n . Fragesatze.

254. Es ist zu unterscheiden zwischen den Wort- und den Satzfragen. Fur 
die Wortfrage bedient man sich der interrogativen Pronomina und Adverbien; fiber 
ihre Stelle im Satz s. 248 , 3 • 2 5 0 . A. Zur Freiheit in der Verwendung der Inter- 
rogativa bemerke ich folgendes: 1. In einem Satze konnen mehrere asvndetisch 
vorkommen: MS. 1 ,9 ,4  kd iddm kasma adat, R. 1,38 , 12 ka vdny [so statt 
vd zu lesen] kani varam icchati. —  2. Sie konnen von einem untergeordneten 
Satzteile abhangig sein: SB. 11, 4, 1, 9 Fr. upa tvayani »ich will dein Schiiler 
werden«, A. khn adhesydmanah v. a. »um was zu lernen?«, Mhbh. 1, 162, 11 
tasya vyavasitas tydgo buddhim asthaya kam tvayd, Mudr. I (38, 1) yadi kirn 
sydt. 3. Das Interrogativ kann in einer Zsg. oder derivativen Bildung ent- 
halien sein: RV. 4, 35, 4 kimmdyah svic camasd esa dsa »aus was fur Stoff 
war denn jener Becher gemacht?« Belege aus den Skt. SS. 408 R.

Das Indische, besonders das class. S k t, hat eine ausgesprochene Vor- 
liebe ffir die interrogative Satzform und die rhetorische Frage. SS. 14, VI.
—  Lber die Interesse-bekundenden Partikeln in der Frage s. 241.

25,5- Die Satzfrage kann ohne eigentliche Fragepartikel gebildet werden.
U enn SB. 3, 6, 2, 4 \inata das Pferd sieht und sagt td-m aham pasyavnti 

tdm evd tv am paiyasiti, ist der Fragecharakter des zweiten im Gegensatz zum 
affirmativen des ersten Satzes nur durch den Zusammenhang zu erkennen. Es 
scheint, dass in solchen Fragen das Verbum, weil es meistens hervorgehoben 
wird, oft voransteht (25 0 ). Pane. I (15, 16) bho Damanaka, srnosi tab dam 
duran mahantam »sage, D., horst du u. s. w.?« In vedischen Texten ist die 
Frage bisweilen durch die Plutirung des letzten Wortes bezeichnet, wie AB. 7,
28, 2 vettha brdkmana train tain bhaksa'dm (AIS. 352). Panini lehrt die 
Pluti als Ausdruck des Zweifels bei Selbstiiberlegung in Frageform (P. 8,
2. 97 fgd-

Anm. Auch in Anlworfcn wird oder wurde die Pluti angewandt, wie Fr. akiirfth 
kalam Dtvadatta^ A . akarsam hi 3 , uni die G evissheit des Gestandnisses zu verstar- 
ken; und bei Versprechen (wie fitm  dehi bhoh, Antw. aham te daitavii 3). Plutirt 
wird oder wurde der V ocativ  (oder'W orter wie bhoh, he) im Anruf aus der Fem e,

1 Inw iew eit Tonstiirke zur Bezeichnung emphatischen Ausdrucks hier in Belracht 
kommt, ist noch zu untersuchen. V ielleicht hat die von W hitney JAOS. V, 415 ff. un(j  
D elbrucK  AIS. 37 verzcichnete unregelm assige Afccentuation des \erbum s in vedischen 
iexten  mit Tonstarke etwas zu than. D ie schriftliche Tradition kennt nur eine auf 
Umerschied der Tonhohe beruhende Betonung. Gewisse phonetische Ersclieinungen 
?•»«■  welche Jacobi ZDM G. X L V II, 574— 5^3 handelt, beweisen, dass fur das Skt. schon 
>n alter 4 cit der exspiratorische A ccent nicht in Abrede gfestellt werden kann..
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im Gegengruss an einen Zweimalgebornen,_ wenn man einen hart anfahrt, wo- 
bei man den Voc. doppelt setzt, wie caura 3-centra oder caura-caura 3 Mehr 
und genaueres bei Panini (8, 2, 82 ff.), dessen Vorschriften klar zeigen, dass die 
Plutirung sowohl m der Umgangssprache seiner Zeit als in dem rituellen Vortra" 
em lebendiges und ausdrucksvolles sprachliches Instrument war. In der nach“- 
psnineischen Litteratur wird die Pluti ebensowenig wie der Accent in der Schrift 
ausgedriickt.

256. Die Fragepartikeln der Satzfrage sind im Veda kuvid, had und 
him. Merkwiirdigerweise wird Nin den kuvid-Sa.tzen das Verbum immer be- 
tont. RA . 8, 69, 3 kuvid sv Indra nah s'aka/i »wirst du, Indra, uns nicht 
helfen?« Im Skt. ist kuvid verschollen, statt kad sagt man kaccid, kim bleibt 
im Gebrauch; sehr hiiufig ist das den Satz eroffnende api. Vikram. IV 
(142, S) api dr stay an asim am a priydm vane, R. 1, 52, 7 kaccit te kusalam 
rdjan, Mudr. I (36, 1) kim bkavan asmadupadhyayad api dharmavittaraJi. -- 
N a (239) in Verbindung mit den Fragepartikeln wird unter Umstanden zum 
Equivalent des lat. »nonne« (kim na) und »num« (kaccin na), s. z. B.
R- 2, 72, 5; Sak. Ill (56, I 3)> Ratn. Ill (3141 5)> Vgl. SS. 413. Selten, wahr- 
scheinlich nur in der iilteren Sprache, ist uta Fragepartikel, s. SS. 412 b) 2.

257. D is ju n c tiv e  Fragen. In den vedischen Texten unterscheiden 
die zwei- oder mehrgliedrigen Fragen sich durch die Pluti des letzten Wortes 
in jedem Gliede. RV. 10, 129, 5 adhah svid asi3d updri svid dsiSt »war es 
unten oder war es oben?«, TS. 6, 5, 9, 1 tdm yy deikitsajJuhdvani3  md 
kausd3m iti. Zuweilen ist die Pluti nur einmal bezeichnet, wie SB. 10, 5 2. 16 
eko mrtyiir bahavd3  iti »giebt es einen Tod oder mehrere?« Bisweilen fehlt 
sie auch ganz, wie RV. 6, 18, 3. Vgl. AIS. 552 fg. —  Fiir das Skt. lehrt 
Panini die Pluti im ersten Gliede ahir nii3  rajjur nu »ist es Schlange oder 
Strick?«

Doppelfragen ohne Partikeln sind im Veda nicht selten; im Sanskrit linden 
sie sich wohl nur selten, wie Buddhac. 3, 43. Die Fragepartikeln der disjunc- 
tiven Frage stehen bisw-eilen nur in dem zweiten Gliede, wie Brl>A. 3. 2, 12 

ydtraydm Jturuso mriydtc ud asmdt prandh krdmanty dho liiti »wenn der 
Mensch stirbt, fahren dann die Hauche aus ihm heraus oder nicht?«, Sak. I, 8 
dkavanti vartmani taranti nu vajinas te. Doch in der Regel hebt jedes 
Gliecl sich durch eine Partikel ab: im ersten Gliede vorziiglich kim (auch 
kaccid und andre Ableitungen von ka-), im zweiten aho, uta, auch eombinirt
utdho (oft mit Affectbezeichnuiig durch svid 241) und vd) auch m e___nu,
vd . . . .  vd , s. SS. 414. Die Mannigfaltigkeit und Verschiedenheit der Ab- 
wechslung ist ziemlich gross. In drei- und mehrgliedrigen Fragen z. B. kim . . . .  
uta . . . .  atha Rum. 6, 23, kim . . . .  uta . . . .  athava . . . .  vd Pant*. II (36,
15), kim . . .  .v d  . . .  . vtaho —  vd Pane. V  (67, 7), kim . . . .  kim . ... . kim 
Das. 89, 12,, kim . . . .  d/iosvid. . . .  dkosvid (Pat I, 5, 14), nu . . . .  . . .  .
nu . . .  . nu Sak. VI, 160.

Cap. III. Pakataxe und Hypotaxe.

258. Ob die Verbindung zw'eier Scitze paratactisch oder hypotactisch auf- 
zufassen ist, ist in den vedischen Texten aus der Betonung des Yerbums er- 
sichtlich. Das Verbum des hypotactischen, an sich also unvollslandig gedachten 
Satzes, mag er nun dem Hauptsatz vorausgehen oder folgeiv ist betont, wahrend 
das Verbum des Hauptsatzes tonlos ist (253 , AIS. 50, vgl. IVhitnky AJ. o f Ph.
XIII, 278 ff.). Fiir das Skt., das die Betonung in der Schrift nicht bezeichnet, 
besitzen wir dieses Criterium nicht. Aus den accentuirten Texten geht hervor, 
dass dem indischen Sprachgefiihl manche Arten der Satzverkniipfung als hypotac- 
tisch erscheinen, welche wir uns vielmehr als paratactisch denken mbchten. Dies
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gilt nicht von den Fallen, wo ein Subject von mehreren auf einander folgenden 
verba finita begleitet wird; hier wird das zweite Verb u. s. w. accentuirt, weil 
es einen neuen Satz a n fa n g t, wie RV. 7, 32, 9 taranir ij jayati kseti p d sy a ti 
(WhG. 594 b, AIS. 36) — , wohl aber von anderen Fallen a s y n d e tis c h e r  
Satzverkniipfung, wo der durch die Betonung des Verbums als untergeordnet 
gekennzeichnete Satz bald das vordere d ie d  einer Antithese bildet, bald eine 
der Handlung des Hauptsatzes vorausgehende oder folgende, sie bedingende oder 
von ihr bezweckte Handlung aussagt, sich jedenfalls als secundares Satzglied 
abhebt. I. Der hypotact. Satz geht voran. MS. 3 ,1 ,9  (AIS. 40) tdstnad badhird 
vack v d d a ti na srnoti »deshalb kann ein Tauber [zwar] reden [aber] nicht 
horen«, vgl. WhG, 595 d. und BrhA. 3, 2 ,12 in 2 57 . Bei Gemelnsamkeit des 
Verbums steht dieses in der Regel zwischen beiden antithetischen Gliedern 
und wird zum ersten Gliede gerechnet, folglich betont: MS. 2, 3, 6 (AIS. 41) 
agner vat manusyd ndktam cdksUsa p d sy a n ti suryasya diva. II. Der hypotact.
Satz folgt. SB. 3, 6, 2, 6 (AIS. 43) ehtddm pdtava »komm her, dass wir 
jetzt eilen«, ib. 1, 2, 5, 3 preta tad esy&mo yatra u. s. w., und so oft wo einem 
Imperativ des Gehens ein Conjunctiv oder Futur oder Imperativ folgt, dessen 
Betonung in solchen Fallen Panini noch fur die Sprache seiner Zeit lehrt 
(P. 8, 1, 52 ff.). Doch auch hier ist paratactische Auffassung nicht selten, wie 
RV. 7, 69, 3, s. AIS. 309.

Antithesis, welche durch Teilungssubjecte (anya . . . .  anya, cka . . . .  eka, 
neme . . . .  neme, ardha . . . .  ardka, u. a.), oder durch wiederholte Partikel (pa 
. . . .  ca, va . . . .  va, na . . . .  na =  »neque . . . .  neque«) zum Ausdruck konimt, 
bedingt gleichfalls Betontheit des Verbums im ersten Gliede. Siehe AIS. 41 
und Weber’s Zusammenstellung des Materials von TS. in Ind. St. XIII, 7 7 ff. 
Diese Art der Satzverkniipfung ist dem Veda gelaufig.

Andrerseits fehlt es nicht an Fallen, wo die Unbetontheit des Verbums 
im ersten Satzgliede eine paratactische Auffassung seitens des indischen Sprach- 
gefiihls bekundet; s. besonders Weber a. O ., vgl. AIS. 39 fg. So ist z. B. 
an der bekannten Stelle RV. 10, 71, 4 fg. jedes mit utd tva- eingeleitete Satz
glied als Hauptsatz gedacht, wie die Nichtbetontheit der Verba bezeugt. Jeder 
Fall muss nach der inneren Bedeutung der betreffenden Stelle beurteilt wer- 
den, und vielleicht hat man auch subjective Tendenzen der Schriftsteller in 
Betracht zu ziehen.

239. Im Sanskrit ist die asyndetische Satzanreihung bald mit Gleichheit 
des Verbums, bald mit besonderm Verbum haufig genug. Sie ist von stilisti- 
schen Motiven bedingt (SS. 436). Bei einem adversativen Verhaltnis findet 
sich oft die Negation in einem der Glieder, wie Manu 9, 185 na b/irdtaro 
11a pitarah putrd riktaharah pitufj. »nicht Briider, nicht Ascendenten, die 
Kinder sind ihres Vaters Erben«, Das. 156, 1 tasmai ceyam anumaia datum 
itarasm ai na —  »sie ist ihm zum YVeibe versprochen, nicht [aber] einem andern«.

Wie im Veda, so kann auch im Skt. Antithesis ohne Partikeln durch zwei- 
mal gesetzte Pronomina und Pronominaladverbien bezeichnet werden. bo kccid 
. . . .  kecid, eke . . . .  eke oder apare (auch kann ein Wort wie kateid mit cka weeh- 
seln), atiye . . . .  anye oder deren Singular, wie Manu 9, 4 °  any aduptam  jatarn 
anyad; k v a cit. . . .  kvacit, anyatha . . . .  anyat/ui, adyaiva . . . .  adyaiva (Jtkm. 
X X V , 4 ff.) u. s. w. Doch konnen auch Partikeln hinzugefugt werden.
SS. 440. .

260. Von den satzverbindenden P a r t ik e ln  werden ca, atha, api} tatah, 
aparam —  die drei letztgenannten sind in dieser \ erw endung mcht-vedisch zur 
Bezeichnung der Aneinanderreihuug benutzt. Sie sind nicht vollig synonym; die 
Bedeutungsschattierungen sind, in der Prosa wenigstens, klar: atha und tatah be- 
zeichnen die zweitgenanntePIandlung als eine spateie, apt bedeutet »auch«; aparam
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»iiberdies, ferner«. Sehr oft werden sie combinirt, namentlich in metrischen 
Texten. Besondere im Skt. iibliche Verbindungen in der Bedeutung von 
aparam sind atiyacca, tatha ca, kim ca. Beispiele s. SS. 437.

Die disjunctive Partikel ist vd.
261. Im Veda werden ca und va ohne Unterschied der Bedeutung, wie 

es scheint, einmal oder, wie TS. 1, 6, 9, 3 vatsam copavasrjdty ukhdm c&dhi 
srayati, SB. 1,8, 1,8 tad va jajhaii tad va nd jajn.au, doppelt gesetzt, die Be- 
tontheit des ersten Verbums implicirt die Hypotaxe des Vordersatzes. Im Skt. 
ist vd . . .  . vd (yadi va, athava s. SS. 428 R.) mit einfachem va ungefahr 
gleichbedeutend, doch ca . . . . ca hat gewohnlich die Bedeutung »sowohl . . . .  
als«, wie auch api . . . .  api, ca . . . . api (SS. 438); vgl. auch ved. uta . . . .  uta,
=  »sive . . . .  sive« wie BrhA. 2, 1, 19. Doppeltes ca kann auch Gleich- 
zeitigkeit der beiden Handlungen andeuten, wie R. 1, 30, 10 mantravacca 
yathdnydyam yajho ’sau sampravartate | dkase ca mahdn chabdah pradur dsJd 
bhaydnakah »wahrend das Opfer sich vollzog, . . . .  wurde ein fiirchterliches 
Getose gehort«. Vgl. SS. 438 R. 2.

Anm. Eine ganz specielle Bedeutung hat doppeltes kva ca (auch doppeltes kva 
und kva . . . kva ca). Diese, wie es scheint, nicht-vedische Wendung bezeichnet 
den grossen Abstand zwischen den zwei so verknupften Begriffen: »wie wenig 
stimmt dieses zu jenemiu Das. 77, 5 kva tapah kva ca rudilam, andre Belege siehe 
SS. 410 R .; Kathas. 42, 24 finden sich sogar fiinf mit kva beginnende Glieder.

262. Die eigentlichen adversativen Partikeln sind 1. ved. u, auch der Bed. 
nach mit gr. au vergleichbar, s. z. B. RV. 3, 53, 21 in 2 7 /, 2. ved. und 
skt. tu\ doch auch die copulativen, nl. ca und atha, haben nicht selten anti- 
thetische Bedeutung. Belege fiir ved. atha —  lat. »at, sed, autem« s. AIS.
S37 fg., fiir ca und atha im Skt. SS. 441 b. Auch die Combination athava 
hat oft einen stark adversativen Sinn.

Das Skt. kennt ferner param und punar in der Bedeutung »aber« —  mit 
punar vgl. engl. »again« —  und bedient sich gern combinirter Parrikeln, wie 
kim tu, param tu, param kim tu, api tu, pratyuta, besonders bei starkerer 
Antithese, »im Gegenteila. Manchmal steht eine einschrankende Partikel, wie 
katnam, kcvalam, tdvat, kila, khalu, satyam, param, im Vordersatz. Pane. "V 
(53, 8) aham tdvat. . . .  tvam punah, Manu 2, X13 vidyayaiva samani kdmani 
martavyam brahmavadind | ctpady api hi ghoraydm na tv cnSm irine vapet\
Kathas. 25, 2 mayd . . . .  vimduand param  prapttt na tv asau rdjakanyakd.
D e lbr u ck  (AIS. 517) zieht einige Stellen aus SB. heran, wo nu im Vorder
satz die Bedeutung hat von skt. kdmam.

»Nicht nur . . . .  sondern auch« wird durch na kcvalam {na param, na 
viviktam) im ersten, ca, api, pratyuta im zweiten Gliede bezeichnet, s. SS.
442, 30; concurrent ist ca . . .  . ca (261). Auch findet sich ydvat im Nachsatz 
nach na kcvalam u. s. w., wie Pane. ed. Jivan. 36, to; Kathas. 19, 96; 23, 63;
27, 14; 28, 160; 29, 123. .

26- Die eigentliche Causalpartikel aller Sprachpenoden ist vor.mghch hi, 
das den Grund bald starker, bald schwacher betont, manchmal, auch im Skt.
(s z B Manu 2 113 iu 262) als rein emphatische Partikel erschemt. In 
accentuirten Texten wild im /«'-Satz das Verbum immer betont, wie es auch 
von Panini gelelnt wird. Ubrigens werden die l  rsache und der Grund auch 
durch Casus des Relativpronomens: ycna, yasmat yatas oder durch Lmschrei- 
bung, wie ycna karanena, yatkdranam u. ii. (s. SS. 4O7 k.) bezeichnet auch 
in Fallen, 'wo wir einfach »denn« oder »weil« sagen.

C o n c lu s iv e  Partikeln sind, wie es der d.adectischen Neigung des mdischen 
Geistes eatspricht, recht hiiufig und werden oft verwendet, wo sie nach un^epi 
Sprachgefiihl ohne Schaden fehlen kbnnten. Sie smd meiatens Demonstrativ-'
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adverbien: tad, tasmdt, tar hi, atas; auch das rel. yatas hat oft die Bedeutung 
»deshalb, darum, so«. Die Partikel tad an der Spitze des die Schlussfolge- 
rung enthaltenden Satzes ist fur das Indische geradezu characteristisch. Y gl.147.

264. Besondere Erwahnung verdienen die Partikeln zum Ausdruck des 
beliebten argumentum a fortiori, des sogenannten kaimutikanydya. Sie sind 
kim u, kirn uta —  diese schon ved. •— , kutah (altester Beleg in BRW. aus 
der Ch. Up.), him puna}}, in buddh. Schriften auch -ddin bata und prdg eva 
(s. z. B. Jtkm. 95, 3). SB. 14, 4, 2, 22 ekasmmn eva pasdv adiyamani ’priyam 
bhavati kim u (»wie viel mehrce) bahusu, R. 2, 48, 21 na h i no jivitenurthah 
kutah putraih kuto dhanaih »—  wie viel weniger Kinder und Reichtum«.
Vgl. AIS. 508, SS. 442, 4°

265. In Betreff negativer Satze ist folgendes zu bemerken:
1. Eine zweite negative Aussage wird gewohnlich ohne Wiederholung der 

Negation an die erste angereiht, falls beide Satze mittels Partikeln verkniipft 
sind: Manu 2, 112 dharmarthau yatra na syatdm sicsrusd v a p i tadvidha. 
Gewohnlich ist der so angekniipfte Satz unvollstandig, doch nicht immer, wie 
ib. 2, 98 yo naraJ} | na hrsyati gldyati vd. Bei asyndetischer Anfugung wird 
die Negation selbstverstandlich wiederholt: Pane. I, 4 71a sd vidya na tad 
ddnam na tac cfnlpam u. s. w, Bei folgendem iva oder yathd »wie« wird die 
Negation nie wiederholt: R. 3, 47, 37 nctham fakya tvaya sprastum hdityasya 
prabha yathd =  »—  ebenso wenig wie der Sonne Glanz«. Ob dies alles 
auch fur den A/eda gilt, muss ich dahingestellt lassen; D elerjck erwahnt 
den Tj^pus nicht. Vgl. SS. 407.

2. Wenn der verneinende Satz an einen affirmativen angefiigt wird, ver- 
bindet sich na mit der Anfiigungspartikel, welche ihm unmittelbar folgt (oder 
angehangt wird). So entstehen na ca (—  la t »neque«); ndpi; tia va; tia tu 
und no, letzteres im Veda bedeutsamer als im Skt. vgl. 2 4 0 , na punaly, nahi, 
na ced (283 ). Mit na ca oder napi eingeleitete Satzglieder sind manchmal 
unsren Clauseln mit »ohne zu — «, »ohne dass — « gleichwertig. SS. 402.

266. Ausser der asyndetischen Ankniipfung der Satze und der mittels 
Partikeln bedient sich das Indische zu diesem Zweck noch in ausgedehntem 
Masse des Pronomens sa und seiner Ableitungen. Schon von RV. an wird 
sa in solcher eise verwendet, besonders in langeren Auseinandersetzungen 
und Erzahlungen, was dem Stile ein eigentiimliches, man mochte sagen naives 
und monotones Geprage aufdriickt. TS. 2, 6, 6, 1 Agnes trdyo jyiydm so bhrd- 
tara dsan. te devebhyo havydm vdhantah prcl ’miyanta. so ’gnir abibhed . . . .  
sd nilayata. so 'pah prdvisat. tarn devdta/i praisam aichan. tain matsyal} 
pr&bravit. tdm  [sc. matsyam\ a.tapat. Wie aus der Nichtbetonung des Verbums 
in diesen so angereihten Satzen hervorgeht, haben wir hier vom indischen 
Standpunkt echte Parataxe. Nala 1, 6 heisst es vom Konig Bhlma: sa pra- 
jdrthe param yatnam akarot. . . .  tarn abhyagacchad brahmarsir Damana/i . . . .  
tai/i [sc. Damanam] sa B/iimcthprajdkdmas tosayam dsa . . . .  ta sm a i [sc. .Bhj. 
may a] prasanno Damanah . . . .  varam dadau. Wie die Beispiele zeigen, fin- 
den sich bisweilen in einem Satze mehrere Formen dieses Pronomens, welche 
sich auf verschiedenes beziehen konnen, vgl. SS. 275, 2. Partikeln sind bei 
der Ankniipfung mit sa eigentlich entbehrlich, und fehlen aucli fiir gewohnlich, 
doch sind sie nicht verboten; so ’p i  z. B. wird gem zur Andeutung des Sub- 
jectwechsels gebraucht.

Oft hat das den Satz eroffnende, und die Rede weiterfiilirende sa ganz 
den Charakter einer Conjunction. SB. 2, 2, 4, 1 Prajdpatir ha vd. iddm 

agra eka cv 'dsa. sd  aiksata (»da wiinschte er«), kathdm mi prd jdyeyeli. so  
tfdmyat (ualsdann miihte er sich«). Haufig hat es consecutive und conclu

sive Bedeutung, wie in der oben angef. Stelle aus TS. so ’gnir abibhet und sa
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nilayata. So besonders, schon in RV., in Verbindung mit Personalpronomina 
und bei Imperativen, wie i, 36, 2 sa tv dm no adyd sumdna ih&vitd bhava 
»sei uns denn auch heute ein wohlwollender Helfer«. Im Skt. ist den Satz 
eroftnendes so ’ham, te vayam, sa tvam u. a. mit conclusiver Bedeutung haufD. 
vgl. SS. 445 (und AIS. 211). Doch kann selbst das Personale der 1. und 2. P. 
fehlen, vgl. RV. 1, 12, 10, R. 2, ‘j, 30; AB. 1, 7, 3 sa vai vo varam vrnai 
»danu will ich mir ein Geschenk von Ihnen ausbitten«.

Wenn dieses sa in einem Relativsatz stehen muss, wird es gem an die 
Spitze gestellt, noch vor der relativen Conjunction (wie sa yad, sa yadi, sa 

yatra u. s. w.). Im SB. steht es so manchmal pleonastisch, sodass es damals 
oft rein formelhaft geworden sein muss' (AIS. 2x5 fg.), in solchen Verbindungen 
nimmt sa sich ganz wie eine Partikel aus. In der Sprachperiode, in welche 
die Abfassungszeit des SB. fiillt, sind sa yad, sa yadi, sa ced von den blossen 

yad, yadi, ced manchmal kaum zu unterscheiden. Im Pali und daher auch 
im buddh. Skt. sind derartige Verbindungen ganz und gar zu Conjunctionen 
geworden, s. Childers s. v. saced, seyyatka ( =  skt. tadyathd »namlich, zum 
Beispiel, wie«). Spater hat diese Tendenz zu wirken aufgehbrt. Das class. 
Skt. kennt solche mit sa zusammengesetzte relative Conjunctionen nicht.

Cap. IV. Relativsatze.

267. Relativsatze zum Ausdruck der Hypotaxe sind von jeher im In- 
dischen iiblich gewesen. Unter R e la t iv s a tz  verstehe ich jeden (elliptischen 
oder mcht-elliptischen) Satz, der von dem Relativpronomen ya oder einer der 
vielen Ableitungen von dieser Wurzel —  sie mogen Partikel, ' Conjunction oder 
Adverb heissen —  eingeleitet wird. Im Indischen hat ya keine andre Function 
als eben die, Relativsatze zu bilden. Allein trotz seines hohen (wahrschein- 
hch schon idg.) Alters1 und seiner Hautigkeit hat sich der indische Relativ
satz einer gewissen Schwerfiilligkeit und Steifheit nie entiiussern konnen, 
welche besonders in B. hervortritt.

268. Der regelrecht gebaute Relativsatz ist ein Vordersatz, dem der Haupt- 
satz tolgt. Das regelrecht correlative Demonstrativ ist sa resp. eine Ableitung 
der W urzel ta und wird fur gewohnlich nicht fortgelassen. Die Stelle Pane. II, 1 7 

yasmacca yena ca yatha ca yada ca yac ca ydvac ca yatra ca subhdsubkam 
atmakarma | tasmacca term ca tathd ca tadd ca tac ca tdvac ca tatra ca 
kt tantavasad ufaiti (durch dieselbe Ursache, denselben Agens, in demselben 
Zeitpunkt, derselben Weise, an demselben Orte empfindet jedermann als Ver- 
geltung seiner W'erke, gute und schlechte, gerade das, was er selbst [an 
Andren] gethan hat, in demselben Masse) mag als Musterbeispiel des tradi- 
tionellen Baues eines aus relativer Protasis und demonstrativer ApVidosis be- 
stehenden zusammengesetzten Satzes dienen. Abweichungen von dieser Regel 
sind jedoch nicht gerade selten und werden unten an geeigneter Stelle erwahnt 
werden.

269. Im Relativsatz steht das Relativum an der Spitze. In der Poesie 
wird dies freilieh nicht beachtet, und es ist die Stellung des Relativums da 
vielmehr eine freie. RV. 4, 45, 7 ratkah svadvo ajaro yd dsti [vgl. D el- 
brvck, AIS. 556], Beispiele aus dem Skt. s. SS. 4 5 2i 5 - Also ganz wie beirn 
Interrogativum (250 , A). Wie dieses, kann das Relativum von einem Particip 
Infinitiv, Nebensatz abhiingig sein oder Teil eines Compositums ausmachen" 
Ch. Up. 5, 1, 7 yasmin va [sc. prandndm\ utkrante Sarirain pdjbislhataram 
tva drsyeta sa vah sresthah, Kathas. 33, 139 athopagat. . . .  tarn vipram 

yadgrhe [— yasya grhe\ sthitah. SS. 452, 3 und 4.

1 Anders urteilt H ermann K Z . XXXIII, 481— 5 3 5 - 6*
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,^ y  270. Relativsatze finden sich auch oft, wo man eine sogenannte indirecte
Frage erwarten mochte, schon von RV. an. RV. 10, 129, 6 dtha ho veda 

ydta ababhdva »aber wer weiss von wo es entstanden ist?«, SB. 3, 6, 2, 6 
ehidam patciva viditum yatari nau jayati, Kathas. 39, 87 tasyai sarvam . . . .  
abravit | yo ’sau yannamadheyasca yasya putro mahipateh. Solche Relativ
satze folgen in der Regel deni Hauptsatze. Manchmal enthalt dieser das 
correlative Demonstrativ, wie SB. 1, 2, 2, 10 has tad veda ykvdn asvataphd/i, 
Ch. Up. 4, 4, 2 saham etan na veda yadgotras tvam asi, Mann 4, 254 yadr- 
s'o ’sya bhaved dtma yadrsam ca cikirsitam \ yathd copacared enam tathdtmdnam 
nivedayet. Vgl. AIS. 569, 595 (fur yathd), SS. 411.

271. Die Relativsatze mit R e la tiv p ro n o m e n  zeigen im grossen und 
ganzen den beschriebenen allgemeinen Typus. Das correlative Demonstrativ 
wird gewohnlich ausgedruckt, ist aber nicht notwendig. Im Veda fehlt es haufig 
in der Poesie, kaum in der Prosa, wie aus der Vergleichung der Beispiele »mit 
nominaler Bezugsmasse« AIS. 555 mit den AIS. 562 angefuhrten hervorgeht. Die 
Voranstellung des Relativsatzes ist, wie es scheint, im Veda wie im Skt. facul- 
tativ, mag es nun die Riicksicht auf Niiancierung des Ausdrucks oder ein stilisti- 
sches Motiv sein, das die Wahl in jedem einzelnen Falle bestimmt. Schon im 
RV. finden sich beide Typen: Relativsatz +  Hauptsatz und Hauptsatz +  Rela- 
tivsatz. Der Relativsatz wird aber nicht, wie in manchen europaischen Sprachen, 
in die Mitte des Hauptsatzes gestellt. Das indische Relativpronomen hat auch 
weniger den Zweck, fiir jede Bestimmung eines beliebigen Nomens einen 
periphrastischen Ausdruck zu beschaffen, als vielmelir durch Hervorhebung 
einer kennzeichnenden, dem Hbrer oder Leser bekannten Thatsache den be- 
treffenden Bezugsbegriff von der gewiinschten Seite zu beleuchten. Das Bezugs- 
iVort kann entweder eine bestimmte Person oder Sache bezeichnen, oder 
allgemein gehalten sein. Letzteres ist sehr haufig, da das Particip als Gat- 
tungsname (wie z. B. im Griechischen, wenn der Artikel vorausgeht) im In- 
dischen selten venvendet wird. In solchen a llg e m e in e n  Satzen ist die 
Voranstellung des Relativsatzes Regel, und das adaquate Correlativ ist sa, 
das gewohnlich ausgedruckt wird, wie RV. 3, 53, 21 yd no dvesty [ =  6 ptocov

adharali sas padista yam n dvismas tdm u prano jahdtu, AB. 3, 34, 1 
ye ’ iigara dsams te ’ngiraso ’bhavan, Pane. I, 214 yasya buddhir balam tasya 
»wer Vernunft hat, hat Macht«. Es kann aber auch fehlen, wie TS. 3, 4, 1 ,4  

ydsyaisii yajfie prdyascittih kriydta istv& vasiyan bhavati, R. 3, 19, 7 na h i 
pasyamy ahaiji loke yah huryan mama vipriyam (zurn Optativ vgl. 194, 4).

Es braucht kaum erwahnt zu werden, dass ya ebenso gut substantivisch 
wie adjectivisch venvendet wird. Im letzteren Falle kann es vorkommen, dass 
das Relativ und sein entsprechendes Demonstrativ jedes mit einem andren 
Substantiv congruirt, wie R. 1, 19, 3 yat tu me hrdgatam vakyam tasya 
kdryasya tiis'cayaiu | kurusva; in der Regel aber ist nur ein gemeinsames 
Bezugswort da, das bald in der Protasis, bald in der Apodosis steht. Vgl. fiir 
den Veda AIS. 555— 59, 563.

272. Noch ist bier folgendes zu bemerken: 1. Ein Relativsatz mit Nominal- 
pradicat ist oft nicht viel anderes, als der blosse emphatische Ausdruck eines 
Begriffs. MS. 1, 4, 8 yd vd eta sya paint sd »seine Gattin [welche sie auch sein 
mag]«, vgl. Mudr. V  (218, 6) ya aryas tam prccha ■ = »frage einen Ehren- 
mann«, Manu 2, 154 yo ’nueanah sa no mahdn. In solcher Anwendung streift 
ya an die Bedeutung des Artikels, besonders, wenn der Relativsatz mittels ca, 
vd u. a. coordinirten Substantiven angefiigt wird, wie RV. i, 51, 8 v i jam hy 
dry an yS ca ddsyavah, Manu 10, 86 qaruan rasdn apoheta . . . .  ahnano 
lavanam caiva pasavo ye ca mdmesdh. Ein verwandter Typus ist die Iden
tification. I-Iier findet man bald ya . . . .  sa, wie AB.  2, 9, 2 tasya yarn
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• ^ ^ ^ y M ^ a r u n i  tdni romani u. s. w. (s! AIS. 565), bald das Demonstr. dem 

cas zur 1 artikel erblasste yadf folgt. AB. 1, 7, 1 svargam vd etena lokavi 
upapra yanti yat prdyarnyah, SB. 1, 1, 1, 17 tdto devd etdm vdjram dadrsur 

yad apahy wo der Acc. apah durch Attraction steht, und yad  ganz die Be- 
deutung unsres »namlich« hat. So haufig in B. (AIS. 566 fg.); im Skt. findet 
s ic i dieser Typus selten, wie Dasak. 94, 10 naisa nydyd vesakulasya yad  
ddtur apadesah. ' ^

2. In Relativsatzen allgemeinen Inhalts hat ya manchmal die Bedeutuna- 
»wenn jemand«. AB. 5, 30, 1 sa yo [iiber vorangehendes sa s. 266~\ ’nudite 

juhoh yat/nukatascakrena ydydt tddrk tat, SB. 1, 1, 1, 8 in AIS. 509, AIS 
S62 S6S SS. 459 , 3 (vgl. R oth, KZ. 25, 103). In solchen Satzen stehen 
im S -t. ott mehrere auf je ein andres. Bezugswort sich beziehende Relative,
wie Manu 2 143 agnyddheyam etc.......... yah karoti vrto yasya sa tasyartvi«•
i/wcyafe-, m der Ubersetzung muss hier mindestens eins von beiden zum Im 
defin. werden. SS„ 4S4' Selbstverstandlich implicirt der erstgenannte Typus 
erne Anacoluthie, 287 . a j l

3. Die Relativsatze allgemeinen Inhalts haben oft ihr Verbum in einem 
subjunctivischen Modus, doch nicht weniger haufig im Indicativ. Fiir das 
Skt. s. SS. 344  N. Sclion R \ . 6, 52 2 stehen zwei solche Relativsatze der 
erne nnt Conj., der andere mit Indie., paratactisch neben einander

4. SteUen wie RV. 1, 37, 12 mdruto ydd d/ia vo b&lam jdndm  acucyavl- 
tana, Buddhac. 13, 59 yo niscayo hy asya parakramasca tejasca vad vd ca 
daya prajdsu | aprdpya notthasyati tattvam esa beweisen, dass ein Relativsatz 
wie »quod robur vestrum est« =  »pro robore vestro« frei gebildet werden 
kann. Vgl, AIS. 562; SS. 459, 2; Buddhac. 5, 69; 7, 57.

273. Ein dem Hauptsatze folgendes Relativpronomen leitet manqhmal 
einen Causal- oder Finalsatz in solcher Art ein, dass ya factisch einem »weil 
er« oder »damit (so dass) er« gleichzusetzen ist. In derartigen Finalsatzen 
screint die altere Sprache regelmassig einen subjunctivischen Modus zu ver- 
wenden, wie RV. 8, 40, 1 dhsat/10 rayim \ yena . . . .  sahistma/ti, R. 3, 13, 11
vyadiSa tne dedam----- yatrasramapadam krtvd vaseyam. Das spatere Skt. hat
hier oft Eutur und Prasens. Pane. I (65, 18) kd mdtrd samudrasya vo mama 
dusayisyati prasutan, s. SS. 458 b. -  Die Causals&tee geben den Cru.nl fur 
die Aussage des Hauptsatzes an. Im Skt. sind sie haufig, wie Pane. ed. Jtvan.
2 50, 1 ) bhdgyavdms tvam evasi yasyarabdhai/i sarva/n eva sanisid/iyati »gliick- 
lich du, dass dir u. s. w.«; oft findet man hier yo ’ham, yas tvatri' u. ii.; vgl.
SS. 458 a. und R. 1, 59, 5. Ob diese Causalsatze auch vedisch sind, konnte 
ich aus AIS. nicht ermitteln.

274. Die iibrigen Relative, insofern sie nicht als Conjunctionen verwendet 
werden, also yatara, yatama, yavant, yadria, yati, und die mit den Casus 
parallel gehenden Adverbien, wie yatra »wo«, yatah, yathd »wie«, verhalten 
sich in Bezug auf ihre Syntax ganz wie das eigentliche Relativpronomen. So 
findet sich der 272, 4 besprocheue Typus bei yadrs'a und yavant wieder, 
s. SS. 460 R. 2; hierher gehort auch ydvat und yavoid in der Bed. »inso- 
fern als«. Als entsprechendes Relativ zu tadrsa und tdvat kann mitunter ya 
dienen, vgl. Kum. 1, 37 und SS. 45s b R., wo Belege fiir den richtigen Ge- 
brauch von ya nach tadrsa u. a. in finalen und consecutiven Satzen gegeben 
werden; vgl. noch Pat. I, 9, 1. Fiir vedisthes yavant. . . sa s. AIS. 571 fg.

275. Von den relativen Conjunctionen hat yad a gewbhnlich und vdvat 
oft zeitliche Bedeutung, yarhi immer. Letztere ist B. eigentiimlich (wie auch 
dem archaisireuden Bhag. purana, s. BRW. s. v.), sie bedeutet, wie das in alien 
Sprachperioden iibliche yadd, »als; wann; wenn«. Jedes durch den Sinn veran- 
lasste Tempus und.Modus ist hier natiirlich zuliissig; nur ist zu bemerken, dass
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ini \e d a  nach Delbruck (AIS. 325) yadd mit Conj. dem lat. »quom« mit 
Futurum exactum entspricht. Das eigentliche Correlativ von yadd ist tadd, 
von yarhi tarhi und etarhi-, es kommen jedoch auch andre vor, in M. ad 
( +  lc?), ad/ia, atha, in B. atha, tarhi; aus Delbruck’s Darstellung lasst sich 
nur die Folgerung ziehen, dass das im Skt. fast ausschliesslich nach yadd fol- 
gende tadd im Veda mit dem yadd-Satz nie correlativ ist. AIS. 590 ff., SS. 474.
Vedisch ist auch yatra manchmal temporal, s. AIS. 588 fg.

Der temporale ydvat-SzXz bezeichnet »so lange als«, mit tavat als Cor
relativ, das (auch im Skt.) selten ausgelassen wird. Im Veda scheint nur diese 
Bedeutung vorzuliegen (AIS. 572, BRW. s. v. b), im Skt. hat sich der 
Gebrauch folgendermassen ausgedehnt. 1. Der tavat-SaXz kann ausdrucken, 
dass eine Handlung eintritt, wahrend (yavat) eine andre vor sich geht (SS.
47 5> i )j wie Kathas. 30, 16 y a v a t. . . . tdvad antara. Gewohnlich steht hier 
im yavat-S&tz das Pras. (vgl. 172, 173). —  2. yavat . . . .  tavat bezeichnet 
»so bald als, kaum . . . .  da«, vgl. SS. 475) 2 und 3. —  3. yavat weist auf 
Zukiinftiges und bedeutet »bis dass, bis«; hier sollte eigentlich nur Optativ 
und Futur folgen, es werden jedoch in nachlassiger Weise auch das Prasens 
oder ein Particip mit pras. Bed. damit verbunden; Beispiele SS. 476. —  4. Der 
/«z'tf/-Satz mit Negation und Prasens wird wie lat. »priusquam« verwendet.
Pane. I (53, 5) ydvan na kascid vetti tdvac chighram gamyatdm, s. SS. 477. —
5. Mit der 1. Pers. des Pras. bezeichnet yavat eine Absicht, und steht dann 
e n tw e d e r  an einen vorangehenden Hauptsatz hypotactisch angelehnt —  fast 
immer ohne tavat —  wie Kathas. 5, 84 manusam etani me ksifia ydvad gac- 
chdmy aham »wirf mir den Menschen zu, dann werde ich gehena (vgl. SS.
478), o d e r  selbstandig in der Selbstaufforderung, s. SS. 479.

Anm. nBcvor, ehe« =  ydial-\-na wird auch durch p u r d  mit Pras. bezeichnet, 
besonders im altern und ep. Skt., doch fehlt es aucit der classischen Sprache nicht, 
s. z. B. Kavyadarsa 2, 145. Vedisch scheint diese Construction nicht zu sein.
V gl. SS. 324 R. 1.

276. Betreffs yathd ist zu statuieren, dass es urspriinglich in V e r -  
g le ic h u n g s s a tz e n  verwendet sein muss; yathd . . . .  evarn oder tathd (M. 
auch eva), oder ahnliches =  »wie . . . . so (soldiJ«. So wird der jw/7/rt-Satz 
hiiufig im Veda und im Skt. angewandt; manchmal mit elliptischer Apodose 
(TS. 1, 5, 2, 3 yathd vamam vasu vividano guhati tadrg eva tat, AB. 1, 23,
1 yathaujjydinso balTydinsa eva?n, wo evatn allein den Nachsatz bildet). Tempus 
und Modus des Verbums sind durch den Inhalt des Satzes bedingt. In der 
Bedeutung »als ob« kommt yathd mit Opt. in B. und im Skt. vor, s. AIS.
350, SS. 470 R. 3. —  Noch kann yathd —  »insofem als« sein, wie yavat, 
und hat dann mitunter sogar C a u s a lb e d e u tu n g , s. SS. 473. Die Formel 
na tathd . . . .yathd  ist ungefahr == »nicht so sehr . . . .  als vielmehr«, s. SS.
470 R. 1. —  Nach Verben des Wissens, Sagens u. a. kommt yathd schon 
im Veda oft vor als einleitende Conjunction eines O b je c ts s a tz e s , ganz wie 

yad  (279  a), s. SS. 472. Dieser Gebrauch ist abzuleiten aus yathd »wie« in 
der sogenannten indirecten Frage, 270 .

277. Ferner ist yathd in Final- und Consecutivsatzen zu Hause. Auch
diese Gebrauchsweise ist schon vedisch und hat sich immer gehalten. Ein 
subjunctivischer Modus ist hier am Platze und wird in der alteren Sprache 
denn auch immer angewandt, im Veda oft der Conjunctiv, wie RV. 10, 103, 13 
ugrd vah santu bdhdvo anddhrsya y a f/id sa th a , AB. 8, 10, 2 tathd me kuru 
yathdham  imam senam ja y d n i, s. AIS. 327— 29, auch der Injunctiv (ib. 359) 
und der Optativ, wie RV. 2, 4, 9, SB. n ,  5), *# 2 349); im Skt. der
Optativ: Mhbh. 1, 163, 3 y a th d  tv idam na v in d ey u r nard nagaravasinak 
‘ tathayam brbhmano vacyah. Das Futur anstatt des Opt. (197) fmdet sich
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schon in B., namentlich wenn auch der Vordersatz ein Futur enthalt (AIS.
596), im Skt. aber in freierer Weise, wie Pane. ed. JIvan. 105, 9 maya . . . .  
bhedas tatha vihito yathd . . . .  11a draksyasi. Endlich wird im Skt. sehr haufig 
anstatt des Optativs das Priisens angewandt, s. SS. 47 1 schon R. 1, 13, 3 

y a th d  na vighndh k riy a n te yajndiigesu vidhiyatam, in der citirten Panc.- 
Stelle heisst es in K ielhorn’s Ausgabe I (76, 1) yathd na pasyasi.

Anm. In negativen Finalsatzen hat auch die blosse Negation nut Opt., ohne 
yatha, die Bed. ndamit nicht«, wie R. 2, 63, 45 lam prasddaya na team sapet, bis- 
weilen auch mit Futur, s. SS. 405, N. 2. Diese, vorziiglich epische, Construction 
ist die Fortsetzung des vedischen ned mit Conj. =  »damit nichtu, s. 240 , A . I.

278. Im Skt. —  noch nicht, wie es scheint, im Vec’a -—  ist yena oft eine 
Conjunction mit bald finaler (consecutiver), bald causaler Bedeutung, s. SS.
468 fg. Yena wird in Finalsatzen, ganz wie yathd, mit Opt., Futur und Pras. 
construirt, in Causalsatzen giebt es, wie yad  (279  c, d) und yatas {263), den 
Grund an. Die j»«w«-Satze folgen dem Hauptsatze nach. Pane. V  (63, 18) 
presay a mam yena (damit) grhatn gacchami, Manu 2, 156 na tena rrddho 
bhavati ycnd(\veil)sya palitam sirah. Sie konnen auch stehen in dem 273 
erwahnten Falle.

279. Dagegen ist y a d  als Conjunction im Indischen schon uralt. Im 
Veda hat der yad-S&tz sogar eine grossere Ausdehnung als spaterhin, insofern 
yad  oft Temporal- oder Conditionalsatze einleitet, was im Skt. aufgehort hat; 
nur yad api =  yady apt ist Skt., s. 280 . Der yad-Satz steht bald hinter, 
bald vor dem Hauptsatze; sein Correlativ ist meistens tad, bisweilen eine 
andere Partikel, manchmal fehlt es. Wie zu erwarten, bieten die Tefnpora 
und Modi des _>w/-Satzes nichts, was sich nicht aus deren allgemeinen Ge- 
brauch von selbst folgern liesse. Wir konnen die Anwendungen des _>W-Satzes 
folgendermassen einteilen:

a) Der yad-SaXz ist ein Inhaltssatz, vgl. SS. 463 fg. Dieser Typus ist ved. 
und skt. RV. 8, 62, 8 grni ta d  Indra te Sava upamam devdtataye y d d  dhdmsi 
Vrtrdm bjasa, Vikram. I (18, 14) nanu vajrina eva viryam eta d  vtjayante 

dvisato y a d  asva paksah. Jedes Demonstrativ kann hier nach UmsUinden 
das Correlativ bilden, wie z. B. asya RV. 1, 131, 4 (AIS. 576); es fehlt oft 
nach Verben des Wissens, Meinens, Glaubens u. a., wo yad  einen Obiectssatz 
einleitet, wie Ch. Up. 4, 10, 5 rijSnamy a ham yat prdno brahma, Pane. I (41, 6) 
tasniin hate sarvo jano vadisyati yat . . . .  Vasudevo Garuddsca nipatitah.

b) Ein yad-SzXz ist bisweilen einem Infinitiv gleichwertig. TS. 1, 5, 9, 1 
vat saydm juheti reta evd tat Hncati »jeden Abend zu opfern ist soviel als 
Samenergiessung«. Aus dem Skt. vgl. Kathas. 49 . 5s - Man kann ihn manch
mal ubersetzen mit »was betrifft« s. BRW. s.v . yad  2 b. In B. finden sich 
solche yad-Satze mit Opt. nach ava kalpate »es passt sich«, ut sahate, ichati,
-eda yukto bhavati »er ist bedacht auf« und nach Gvara in der Bed. eines 
Pras von »kbnnen« (217), SB. 1, i, 1 ,6  nd hi tad avakdlpate ydd bruyht, 
s AIS 342 fg Vereinzelt mag sich der Opt. auch im alteren Skt. linden.
R  2 11 3, 16 'naitac diram . . . .yad  dryam tvayi lis t  h e ld

■ ’ a ' d  bedeutet »insofern«, »indem«, »dass« mit mehr oder wemger 
causaler Farbung, s. fOr B. AIS. 575- Hierher gehfirt auch das begriindende 
yad  nach AuscMcken wie: es freut mich, thut m,r le.d wundert nnch es 1st 
gut u. a. Pane. II ( i i , 17) dhanyo ’ham yad bhavatapi saha tatra kalam

m yi’Z )  jJ / h a t^ J w 'd i^ B e d e u tu n g  des causalen »weil«. Hier ist tasmdd,

T iiitu n ter kann die relative Conjunction vollig fehlen. Pane. II, 45 dadlli p ra- 
tigrhndti guhyam akhyati frechaii | bhuhkte bhojayati carea sadvniham fintdakfanam =  »zu 
gebein, zu empfangen u. s. w-«} 11 \
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tena, in B. auch etad correlativ. SB. 4, 1, 5, 7 ydn n&vedisam tSnahunsisam 
»dadurch, dass ich dich nicht kannte — «. Dieser T)-pus ist nachmantrisch, 
AIS. 583. Auch tad kann das Correlativum sein, wie R. 2, 68, 2. Anstatt 
tasmad yad  sagt man in bkt. gern yasmad und yena, doch wird auch bei die- 
sen das entsprechende Correlativum oft ausgedriickt.

e) yad  hat finale Bedeutung. Von dieser Verwendung giebt es schon 
Lelege aus RV. (s. AIS. 321), selbstverstandlich mit Conjunctiv, vereinzelt mit 
Opt. (AIS. 341). Aus B. scheinen keine Belege vorzuliegen. Im Skt. findet 
sich dieser Typus, jedoch nicht haufig, s. SS. 466.

Anm. D agegen ist folgender Typus B. eigentiimlich. Ein negirter yart-Sa.tz mit 
folgendem iti bezeiclm et in Verbindung mit Verben des Siclifurchtens u. a. den 
Grand der Furcht. Siehe AIS. 343! yad • . . tta ist hier —  yot/ia. tia.

f )  In M. hat yad  haufig zeitiiche Bedeutung, und entspricht dann unsrem 
»als, wenn, nachclem«. RV. 1, 32, 4 yad (als) IndrCihan prathamajdm d/iindm 
ad u. s. tv., hier ist ad (da) das correl. Demonstr., auch ad id  findet sich oft 
in RV.; ib. 1, 85, 9 Tvdsta yad  (nachdem) vajram sukrtam . . . .  avartayat I 
dhattd Indrah u. s. w. Siehe AIS. 572 ff., 322 fg- In B'. ist diese tempo- 
rale Vertvendung schon selten, s. AIS. 575 und 577 in Betreff von MS. 1 . 8 9  
und 1, s, 12.

g) \ edisch ist der Gebrauch von yad  in Bedingungssatzen, s. 282 . Hier 
kann yad  mit yadt wechseln, wie RV. 6, 34, 3 y d d i stotAra/i satdm y a t  
sahdsram grnanti girvanasam. Manchmal ist es schtver, zwischen den Func- 
tionen von yad  als temporale und als conditional Partikel —  vgl. »wenn«
=  »si« und »tvenn« =  »quom« —  genau zu unterscheiden.

280. Die Conjunction yadi wird hauptsachlich in Bedingungssatzen ver- 
tvendet, s. 282 . Ferner steht sie nach Verben des Wissens, Meinens, Fragens, 
Sagens, Denkens u. s. w. in der Bedeutung »ob«, in tvelchem Falle sie eine 
mdirecte, Frage {270 ) einleitet. D elbrOck belegt diese Antvendung nur aus 
L., wie SB. 4, 1, 3, 2 hanta na eko vettu yddi hato vd Vrtro jiv a ti vd. Bei- 
spiel aus Skt: Pane. I (88, 6) kathaya me yady asti kascid updyas tadvinasaya, 
vgl. SS. 481, wo auch die Concurrenz von yad  und yadi in Verbindung mit 
Satzen, wie »ich kann es nicht ertragen, ich glaube nicht, ich tvundre mich«
(vgl. 1 . 3, 3, 147 mit \artt.), behandelt wird. —  In M. hat yadi vereinzelt 
temporale Bedeutung, wie yad (279 / ) ,  s. AIS. 586.

Mit angehangtem apt hat yadi im Skt. getvohnlich concessive Bedeutung, 
also yady api =  »obgleich«. Das Demonstrate ist tathapi. Kathas. 52,375 
t atsa j  ady api suras tvasn sainyam asti ca te bahu \ tathapi naiva visvasya 

javasn/i, vgl. SS. 483. In gleicher Bedeutung yad api Meghad. 27 und 100, 
Mrcch. X  (378, 9).

Anm. A ls elliptischer Nachsatz, ohne Ilauptsatz, mit oder ohne iti dient der 
yadi-Sa\z znm Ausdruck einer Selbstiiberlegung oder einer die zweifelnde Erwartung 
bezeichnenden Frage. Sak. VII (158, 7) yadi tdvad asya sis or ndmato mataram 
prccheyam »\vcnn icli einmal — «, H. 2, 59, 3 asayd yadi mam Kdmah punah sabda- 
payed Hi. V gl. SS. 482. So yadi ttama Jtkm. X X III, 5.

28E Endlich stehe hier hinsichtlich des Modus, welcher im Relativsatze 
angewandt wird, die allgemeine Bemerkung, dass an mancher Stelle sowohl 
vedischer als Sanskrit-Texte eine gewisse Modusattraction, eirve Art Einwirkung 
des Modus des Hauptsatzes auf den des relativen Satzes unverkennbar ist. 
IVenn es RV. 2, 23, 4 heisst yds tubhyam dAsan nd tdm amho ahiavat, ist 
der Conj. da ia t durch ad nan at veranlasst, ebenso sind AB. 7, 22, 1 yatka ha 
ham ay eta tathaite hutyaf, Manu 4, 254 yadrso ’sya bhaved dtmd . . . . yatha 
copacared enam | tathdtmdnavi nivedayct die Optative des Relativsatzes durch die 
des Hauptsatzes bedingt. ’ ,
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B edingungssatze.

282. Der Bedingungssatz wird gewohnlich durch gewisse Partikeln als 
solcher bezeichnet, jedoch nicht immer. Yad, yadi, ca und ced leiten die 
Protasis ein; von ihnen findet sich yad  bloss im Veda, ca im Veda und alte- 
ren Skt. (vgl. P. 8, 1, 30), yadi und ced in alien Sprachperioden, letzteres, in 
M. noch selten, wird spater immer haufiger. Im Skt. werden yadi und ced 
unterschiedslos gebraucht, mitunter beide zusammen, s. SS. 484 R. 3. Die 
regelmiissige, in der Prosa ausschliessliche Stelle von yad  und yadi ist dig 
an der Spitze des Satzes; ca aber und ced stehen nie als erstes Wort, son- 
dern ca wird dem ersten Worte angehangt, so auch ced, namentlich falls na, 
sa, esa u. a. den Satz beginnen. Ubrigens ist die Stellung von ced ziemlich 
frei, im Skt. steht es oft ganz am Ende -des Satzes.

Die Apodosis, welche der Protasis gewohnlich folgt, bisweilen ihr voran- 
geht, hat im letzteren Falle keine entsprechende Partikel; sonst konnen Demon- 
strativpartikeln, wie tad, tatah, tada, tarhi, tasmdd, atha, gebraucht werden.
Sie sind aber nicht notwendig, und im Veda scheint die Partikellosigkeit fast 
Regel zu sein, s. AIS. 584 liber yadi nach G rassmann.

Anm. G elegentlich kann im V eda yaira (z. B. SB. 3, 2, 2, 23), im Skt. yada 
conditionale Bedeutung haben, wie Buddhac. 11, 47 yadd  =  lat. »si quidemu. —  
i)\Venn . . . aber doch (aber wenigstens)« ist y a d i. . . in, z. B. R. 3, 43, 19 in 
SS. 4S4 R. 2, vgl. R. I, 20, 18 yadd . . . tu.

283. Ihrer Bedeutung nach kann man zwei Arten der Bedingungsperiode 
aufstellen. I. Die Bedingung oder Fallsetzung hat eine Thatsache zum In
halt, deren Wirklichkeit oder Nichtwirklichkeit der Sprechende als ihm nicht 
geniigend bekannt dahingestellt sein lasst. E.s besteht also Ungewissheit in Be- 
treff des vorausgesetzten Faktums, sei es nun, dass der Sprechende die Wahrheit 
wirklich nicht weiss, sei es, dass er Unwissenheit vorwendet (rhetorischer Be
dingungssatz). Hier wird der Inhalt der Bedingung regelmossig durch den 
I n d ic a t iv  des Satzverbums bezeichnet, wofern nicht durch besondre Um- 
stande ein subjunctivischer Modus indicirt wird, z. B. durch Attraction, s. 281 
(RV. 1 ,2 7 ,1 3  yiijdm a dev An yadi sakndvama) oder wenn in allgemeinen Aus- 
spriichen und Vorschriften der Optativ geforclert wird (wie Varah. Yog. 1, 4 
sydc chuiram ekam api cet tata eva saruain nod am pray ati). II. Es wird ein 
Fall gesetzt, welcher von dem als wirklich anerkannten Thatbestand verschie- 
den ist, also bloss vorausgesetzt wird. Diese fmgirte, hypothetische Bedingung 
wird von Alters her im Indischen durch den O p ta t iv  beider Glieder bezeich
net; wenn sie aber nicht nur fingirt, sondern iiberdies unmoglich ist, da das 
Gegenteil des Fingirten schon eingetreten ist, kann man in B. und im Skt. sich 
auch des C o n d it io n a ls  statt des Optativs bedienen. —  Beispiele: I. Indicativ 
der Protasis. Veda: RV. 1, 47, 7 y d n  Ndsatya paravdti vdd va st/iQ ddhi 
Turvdse | dto rdthena . . . .  na & gatam, SB. 4, 1, 3, 3 y a d i j iv is y d t i  (»fiir 
den Fall dass er am Leben sein w'ird«) team evd ksiprdm punar A gamisyasi,
R V  8 8 6 y d c  cid dhi vam purd rsayo ju h u r i  ’vase nard A yiitam AsvinA 
gatam m s w. »wenn euch je rneine Almen friiher zu Hilfe gerufen haben 
[und das liaben sie], so kommt herbei, ihr Asvin«. S k t.: Pane. ed. Jlvan. 278,
17 y a d i siro viwidayitva mama padayor n ip a ta sr tadd prasdddbhimukhi 
bhavdmi, Kathas. 25, 19 bhagavdn vaktu v e tti cet, Mhbh. 3, 297, 98 y a d i  
me ’s t i  tapas taptam yadi dattam hutam yadi u. s. w. »wenn ich [wie ich ja 
gethan habe] Askese geiibt babe u. s. w., dann «. Dass ip. diesen Protasen 
das Verbum auch fehlen kann, versteht sich ohne u erteres. Sak. \ II (157*10 ) 
na cen munikumaro 3ycim tat ko 'sya vyapad&ah. lypisch ist yarfy evam 
"wenn dem so ist«, und na ced, oft no ced o nicht, \vidtigenfalls« (vgb
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SS. 485 R. 1 und 2). —  II. Optative in beiden Gliedern. Veda: RV. 8, 14, 1 
y a d  Indraham yatha tvam is iy a  vdsva eka it stotd vie gosakha sy a t, TS. 3 
1, 2, 3 y a d  abkikrdmya ju h u y & t pratisth&ya iyat. Skt.: R. 2, 67, 36 aho’ 
tama ivedain sya.11 11a p r a jn a y e ta  him cava | raja cen 11a bhavel lokc. Bei- 
spiele fur den Conditional s. 198. D elbruck nimmt in B. einen Unterschied 
zwischen yad- und jym/z-Satzen mit Opt. an, woriiber s. AIS. 348.1 In M. 
fehlt yadi mit Opt. iiberhaupt (AIS. 346). tJbrigens vgl. SS. 488 fg.

284. Es kommt bisweilen vor, dass die Protasis ohne Partikel oder Con
junction erscheint RV . 6, 47, 31 (WhG. 595d) sdm dsvaparnas caranti 110 naro 
’ sm&kam Indra rathino jayantu »wenn uns die Ivrieg£r, die rossebefliigelten. 
zusammenstossen, dann sollen unsere Wagenkampfer Sieger sein«. Nur der 
Accent des Verbums caranti kennzeichnet den Vordersatz als Protasis eines Con- 
ditionalsatzes (oder Temporalsatzes, vgl. 2 7 9 g). Hit. ed. Taranatha I (47, 19) 
lobhad vatha bhayad vdpi samtyajcc charanagatam | brahma/tatyasamaiv tasya 

papam ahuh. Vgl. SS. 487, A u f r e c h t  in seiner Ausg. des AB. 431, al. 2.
Auch ein Participium kann die Protasis bezeichnen, wie Kathas. 77, 92 

ajalpato janatas te diro yasyati khandasah »wenn du es weisst und nicht sagst, so 
\vird dein Haupt u. s. w.« Dass soldi eine grammatisch unvollkommene Pro
tasis von dem indischen Sprachgefiihl nichtsdestoweniger als solche empfunden 
wird, bezeugen Stellen wie TS. 2, 4, 10, 3 ut&varsisyan vdrsaty evd »ob er 
auch nicht regnen will, regnet er doch«: hier ist varsati betont, folglich hat 
das vorausgehende Particip die Geltung eines eignen Satzes.

285. Bei der Alternative wird die zweite Protasis durch yadi oder ccd 
mit adversativer Partikel bezeichnet, wie MS. 1, 7, 2 durch yady u, Pane. I 
(61, 9) durch punar yadi, ib. I (33, 8) durch at/iava yadi. Pliiufiger findet 
sich aber die blosse Adversativpartikel, namentlich at/ia jathavd, atha tu u.s.w.),
■ wie es scheint aber nur im Skt., nicht im Veda. Sak. V, 123 yadi yatha 
vadati ksitipas tatha tvam asi him p itu r utkulaya tvaya \ a tha  tu  vetsi suci 
vratam citmanah patikule tava dasyam api ksamam. Vgl. SS. 486.

C ap. V. D ie Periode. Oblique und directe Rede. A nacolutiue.

286. In der indischen Periode lassen sich drei Grundtypen unterscheiden.
1. Sie ist ein kurzer einfacher Satz. Wo eine Reihe solcher kleiner Siitze auftritt, 
werden sie gem  durch Pronomina, namentlich Bildungen vom Stamme ta-, mit 
einander verkniipft; s. 266 . 2. Sie besteht aus Hauptsatz und Relativsatz, wie
im vorigen Capitel erortert worden ist. 3. Sie enthalt eine kleinere oder 
grossere Anzahl Participien, Gerundia, absolute Casus u. a., welche auf das ans 
Satzende gestellte Hauptpriidicat vorbereiten; vgl. auch 110 a. E. Es konnen 
natiirlich diese Typen sowohl rein, als gemischt vorkommen. Der dritte 
kommt besonders in der Prosa vor, der zweite mehr in metrischen Texten. 
Noch ist der vierte Typus, der regelmiissige Gebrauch satzverbindender Partikeln 
zur Verkniipfung von Satzen niiissigen Umfangs zu beriicksichtigen; doch hat 
dieser nie zur rechten Entwicklung kommen konnen, obgleich er aus alien 
Sprachperioden leicht und hinlanglich zu belegen ist. Ansiitze zur Ausdehnung 
dieses Typus liegen in B. vor. Die Vorliebe flir nominale Priidicate und 
Participien mit der Function des verbum finitum (176, 2 0 0 , 245 ) hat die Ten- 
denz zur Ausbildung echter kunstvoller Perioden gehemmt. Daher wird der 
dritte Typus in der Prosa des classischen Sanskrit (und auch der Volkssprachen)

1 Das Mnsterbeispiel MS. 1, 7, 2 yan no jayeyuh . . . yady u jayenia beweist nicht, 
was es beweisen soil. Die Alternative besteht hie# aus zwei Gliedern von ganz gleicher 
Wahrsclieinlichkeit. 1 ,
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-ram m er haufiger. Die in der vedischen Sprache kaum vfcrkommende Iiaufung 
von Participien und Gerundien, welche inhaltlich den Wert relativer Nebensatze 
haben, innerhalb des Rahmens einer langeren Periode wurde so zum charak- 
teristischen Merkmal des indischen Satzbaus. Typische Beispiele dafiir aus dem 
Sanskrit: Dasak. 19, 2 und ib. 30, 4 s. SS. 14, 433. Schon die alteste Pali- 
prosa zeigt den gleichen Typus. Vgl. zur Charakteristik der Pali- und Skt.- 
prosa M ist e li, ZfVps. XI, 259 ff. Es kommt hinzu der freie und fast schranken- 
lose Gebrauch zusammengesetzter Nomina fiir syntactische Zwecke. Die Aus- 
schmiickung des Stils durch eine Anzahl solcher Composita, welche bei weitem 
nicht immer epitheta ornantia, oft vielmehr fiir das Verstandnis wesentliche 
Clauseln enthalten, ist der classischen Kunstpoesie und Kunstprosa eigentiim- 
lich, fehlt aber auch in niedrigeren Stilgattungen nicht ganz. Die Pracht jener 
schon gebauten und harmonisch abgerundeten Perioden, wie sie das cicero- 
nianische Latein und das demosthenische Griechisch entfalten konnen, besitzt 
das Indische nicht. Doch hat die inhaltreiche Gedrungenheit ihrer von den 
Meistern des Stils aus zierlich gewahlten und mit Geschmack zu einem grossen 
Ganzen geordneten, wohlklingenden Wortcomplexen in einfacher Weise, wenn 
auch schwerfallig, aufgebauten Satze einen eigenttimlichen Reiz. Mehr liber 
den Stil zu sagen, ware hier nicht am Platze.

Vom grammatischen Standpunkt muss eine Periode, wo Gerundia, Parti
cipien, Composita die Nebensatze vertreten, als ein einheitlicher Satz betrachtet 
werden; hat sie doch nur ein verburn finitum oder jedenfalls ein Satzpradicat.
Dieser Standpunkt deckt sich aber nicht immer mit dem Sprachgefuhl. In der 
oben (284 ) cit. Stelle TS. 2, 4, 10, 3 wird das zusammengesetzte Particip 
avarsisyan als Nebensatz empfunden. Die gleiche Auffassung liegt der ini Veda 
wie im Skt. oft belegbaren Einleitung des Hauptsatzes durch die Partikel at/ia 
oder tatah, tadd u. ii. nach einem Gerund, Particip, absoluten Casus zu Grande.
Z. B. in R-V, 3, 31, 15 mahi ksdtram puru fcandrdvi vividvAn Ad it  sakhibhyas 
catdtham sdm airdt anachdem er das grosse, stark gliinzende Gebiet entdeckt 
hatte, trieb er «, SB. 1, 6, 1, 21 sd Ajyasyopastirya dvir haviso ’vadAx- 
atkopdristad ajyasydbhighdrayati, Nala 5,10 tan samiksya . . . .  atha Vaidarbin 
nabhyajanan Na/ani nrpam. So z. B. tad Kathas. 34, 166, ca ib. 17, 41, at'ui 
nach iti ( =  iti kftvd) Buddhac. 12, 91. Vgl. SS. 450, AIS. 409, wo auch 
Belege tur Aufnahme durch das Demonstrativ ta-, vgl. Mlibh. 3, 192, 17; auch 
analoges gr. stxa ist zu vergleichen.

287. Die altere Sprache, namentlich die der Brahmana, zeigt an mancher 
Stelle eine gewisse Nachlassigkgit und Unebenheit in der Handhabung von sol- 
chen aus Nominalformen des Verbums und verba fmita zusammen aufgeschich- 
teten langeren Satzen. Gelegentlich sind hier Anacoluthien zu statuieren, welche 
bisweilen fast den Charakter grammatischer Schnitzer annehmen, wie SB. 3, 4, 2,1 
atithyena vai dcvd istvfl taut sdmad avindat anstatt d. v. da An is tv A sdmad a.
(vgl. auch SB. 2, 3, 1, 10 in AIS. 408), AB. 2, 13, 6 te ‘bhitah parfikranta 
ait pas am eva nirantrant Sdydnam »[als] diese herumgingen, sieh da lag das 
Opfertier [am Boden] mit ausgenommenen Eingeweiden«; hier hangt der Acc. 

pasum u. s. w. von ait ab, der Nom. te paricarantah hat keinen Anhalt1. Ver- 
schiedentlich kann es scheinen, als ob das Partieip des Pr&sens wie ein ab- 
geschlossener Satz empfunden ware. AB. 2, 6, 8 pasur vai niyamdnah sa virtyuin 
prdpaiyat, SB. 1, 1, 1, 16 [m. E. ein Trispibh] dev An ha vai yajhbta ydjamd- 
ndtns tan AsuraraksasAni raraksuh, vgl. ib. 1, 2, I, 6 und 2, 2, 2, 19 in 
AIS. 215. So hat auch an wenigen von D eluruck (AIS. 393) erwahnten

1 An einer Shnlichen Stelle, wo et mit Acc. steht, SB. II, 6, I, 3 (s. AIR. 404), ist 
die Anacoluthie leicht zu beseidgen, wenn man annimmt, class die borm vibhajamana’i 
fehlerhaft uberliefert ist fiir vibfiajyamlinan»
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' RV.-Stellen, wozu noch RV. 10, 18, 9 adadanah =  adade, das Partic. des Pra-
sens ganz den Charakter und die Bedeutung eines verbum finitum. Ebenso 
in zwei Relativsatzen: RV. 7, 32, 5 yah . . . .  dddat =  yah • • • • dadati und 
x o, 2 8, 3 ydd . . . . huyamanah =  yad . . . . hiiyase. Doch hat sich aus diesen 
vedischen Ansatzen das Partic. des Prasens nicht —  wie z. B. das Part, auf 
-ta —  zum Equivalent des verbum finitum entwickeln konnen, und es mag 
in der nachmantrischen Litteratur wohl nur sehr vereinzelt in dieser Bedeu- 
.tung vorkommen. Die Grammatik (s. P. 3, 2, 124 vartt.) lehrt den Gebrauch 
von ma mit dem Part, des Praes., wenn man jemand schilt, wie via paean 
»du sollst niemals kochen«, s. BRW. s. v. 1. ma 6 ), vgl. Wackernagel, 
AltincL Gramm., S. XLIX.

Andere Unregelmassigkeiten lassen sich durch constructio ad synesin, At
traction, syntactische Contamination u. a. erklaren. So ist SB. 1 4 ,3 ,1 ,2 7  ydm 
asya disam dvesyah sydt der Acc. (statt Loc.) durch das folgende tdm disam 
beeinflusst (vgl. AIS. 168), R. 1, 33, 23 congruirt kanyds'atam erst mit femininen 
Adj., nachher mit einem Neutrum, Manu 2, 137 fangen drei parallele Satz- 
glieder an mit yathd, yathd, yasca, das Demonstr. ist te (Nom. PL), Jtkm. XXXII, 
28 mahaparadhe yadi mrtyusatrau haben wir Contamination eines absoluten 
Locativs mit einem yadiSaiz. Ein Beispiel aus dem Pali giebt I'ranke (BB. 
XVI, 86) aus Patimokkha 6, 22; ein anderes s. Jat. I, i 79> 7 I S- Brachy- 
logische Wendungen mancherlei Art, wie Mhbh. 1, 170, 17 bhukto vapy 
athava ’bhukto rd tra v  a h a n i  khecara | na kalaniyamo hy asti Gangatn 
prdpya saridvaram und AB. 7, 9 das immerfort wiederholte formelhafte ya 
akitagnih, sind leicht erklarlich. So sind auch die vielen aus Affect hervor- 
gehenden oder durch stilistische Motive bedingten gelegentlichen Ellipsen zu 
beurteilen, wie jede Sprache Ahnliches in Hiille und Fiille aufzuweisen hat.

288. Wo Vorstellungen, Meinungen, Uberlegung, Absicht, Zweifel u. s. w. 
von einer vom Sprechenden verschiedenen Person auszusagen sind, bedient 
sich der Inder am liebsten der oratio directa. Die oblique Rede hat̂  sich 
im Indischen nur rudimentar entwickelt. Im Sanskrit ist sie fast nur auf den 
Acc. cum participio (208 ) und die sogenannte indirecte I  rage beschrankt. 
Die vedische Sprache besitzt noch einige Wendungen, welche mit Fug zu dem 
Gebiet der obliquen Rede gerechnet werden dilrfen, wie den Typus in TB. 3, 
11, 8, 7 sa vai tdm ndvindad ydsmai tdm daksinam anesyat (vgl. MS. 1, 8, 1, 
198) —  »non invenit cui sacrificii mercedem mittereta, und die 279  a, b be- 
sprochenen relativen Satze. Im ubrigen konnen gewissermassen alle von yad  
oder yathd eingeleiteten Objectssatze, welche von verba dicendi u. a. abhangen 
und wo die directe Rede nicht nachweisbar ist, zur indirecten Rede gerechnet 
werden. Aber selbst auf diesem beschrankten Gebiete ereignet es sich manch- 
mal, dass eine angefangene indirecte Rede bald mit der directen wechselt 
oder in diese iibergeht. Im anukramanTparva des Mhbhta beginnt erne ganze 
Reihe von slokas (150 ff.) mit yadasrausam-, anfangs wird der Inhalt des 
Horens durch Acc. c. participio bezeichnet, bald jedoch wechselt dieser par- 
ticipiale Ausdruck mit einem regelrechten Satz in der Form der directen Rede, 
mitunter wie si. 182 und 183 stehen beide Constructionen unmittelbar neben
einander. Vgl. auch R. 2, 9, 30. • , .

289, Die bei weitem iiblichste und schon sehr alte Art der Bezeich- 
nung der directen Rede als solche besteht in der Hmzufiigung der Partikel 
Hi. Urspriinglich war iti eines der vielen  Worter fur »so«, wie ittham, evam, 
(mantr. eva), tatha. So ganz frei wird es aber nur selten verwendet, in M. wie 
es scheint niemals—  RV. 10, 119, 1 s. unten , m I • hat es manchmal die 
Bedeutung des fr. »comme (;a« und setzt, wie dieses, eine erlauternde Ge- 
berde voraus (vgl. AIS. 531), und auch im Skt. kommt es vereinzelt ohne
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hinzugefiigtes oder zu erganzendes Verbum des Denkens oder Sagens vor, 
wie Pane. V  (63, 14) und Jtkm. XXVI, 28; auch am Schluss der Abschnitte 
litterarischer Werke steht es regelmassig, wie iti Sakuntale prathamo ’hkah.
Vgl. SS. 492 N. 2 .1

290. Schon seit RV. dient iti zur regelmassigen Bezeichnung der directen 
Rede, und dieser Gebrauch hat sich immer gehalten. In der weitaus grossten 
Mehrzahl der Falle, wo wir in Verbindung mit Verben des Sagens, Urteilens, 
Versprechens, Meinens, Uberlegens, Dafiirhaltens, Zweifelns, Erstaunens u. s. w.
Nebensatze mit »dass, weil« u. a. Conjunctionen verwenden, hat im Indischen 
iti seine eigentliche Anwendung. Folgende Gebrauchstypen finden sich in 
alien Sprachperioden angewandt:

a) iti mit einem Verbum des Sagens u. s. w. geht der directen Rede 
voran. RV. 8, 77, 1 jajnano nu Satdkratjir vi prchad iti mataram ka ugrali
ke ha srnvire »kaum geboren, fragte Indra seine Mutter (so): ‘wer, ja wer 
sind als die starken beruhmt?’«, Kum. 4, 27 iti cainam uvaca duhkhita »so 
sprach sie betriibt zu ihm«, es folgen ihre Worte, Das. 191, 15 dis’i disity 
akirtye janena »die Leute redeten iiberall so von mir«, es folgt was sie redeten.
Dieser Typus ist verhaltnismiissig selten.

b) iti mit dem Verbum des Sagens u. s. w. folgt der directen Rede nach, oder 
das Verbum geht voran und iti folgt. RV. 1, 161, 8 idam udakavi pibatity 
abravitana, Mhbh. 1, 74, 29 many ate papakam krtva na kascid vetti mam iti,
Sak. V, 12 5 mudhah syam aham esa vd vaden mithyeti samsaye. Dies ist die 
regelmassige, auf jeder Seite einer indischen Schrift —  es gilt dies auch fur 
(t)ti der Pali- und Prakrtstufen der Sprache —  leicht zu belegende Stelle.

c) iti steht allein ohne Verbum am Ende der oratio directa. In diesem 
Falle ist das Verbum des Sagens, Meinens u. s. w. hinzuzudenken: der Zusam- 
menhang muss ausweisen, welches. Auch dieser Typus ist sehr haufig und 
kann ein wirksames Mittel zur lebhaften Darstellung eines Zwiegesprachs und 
dgl. bilden. Kurz, iti ist unsren Anfiihrungszeichen vergleichbar. SB. 1, 6, 1, 6 
te hocur Ktun eviinu mantrayamaha iti kctieti prathamdn evainan yajhe yajam iti 
»sie sagten: 'wir wollen die Rtu ansprechen’. 'Womit?’ ‘Wir wollen sie zu- 
erst beim Opfer verehren’«. Vgl. 291.

d) iti steht in der Mitte der directen Rede. Pane. ed. Jlvan. Ill, 160 
via casmai tz>avi krtha dvesavi baddhaneneti me priyd, vgl. RV. 2, 30, 7; 5,
53, 3 (AIS. 531). Vielleicht ist diese Stelle nur aus metrischen Texten zu 
belegen.

Mitunter findet sich iti doppelt gesetzt (Typus a mit b gemischt), wie 
RV. 10, 119, 1 Hi vd iti me mdno gdm dsvam sanuyam iti.

291. Die Wendung iti krtva, iti matvd (Kathas. 13, 99 matveha metri 
causa) u. a. nach einer directen Rede giebt an, dass in derselben der Grund 
des im Hauptsatze Ausgesagten enthalten ist. Es scheint, dass dieser Typus 
der Vedasprache nocb fremd war, doch wird das blosse iti in derselbisn Be- 
deutung schon im RV. verwendet. RV. 10, 17, 1 Tvdsta duhitri vahatum 
krnotitiddm visvam bhuvanam sdm eti v. a. »weil Tv. seiner Tochter die Eoch- 
zeit ausrichtet darum kommt die ganze Welt zusammen«. Im Skt. 1st diese 
brachylogische, causale Function von iti sehr beliebt. Pat. I, 99, 25 na hi 
bhiksukdh santiti sthdlyo nadhisnyante na ca mrgdh sanntt yavd nopyante,
Manu 7,' 8 bdlo ’p i navamantavyo manusya iti bhUmpah »selbst emem ganz

Auch” in kim iii =  ->wan.m?« (und vielleicht im relat yaditi .darum, dass.
Jtkm. IX. 88. XVI, 10) hat iii eine besondre \ erwendung, hier befuht der eigcatOmliche 
Ausdruck auf Brachylogie, ich vermule, (lass krtva hinzuzudenken 1st, -vgl. 291- Uber in 
bei Lautnachahmung s SS. 497 &  2; drastifeh wirkt es ,n I-alien wie tun,/,, hmVnlv 
ci am ay am iun'dti, s. 123.



jungen Konig soil man nicht die [ihm gebiihrende] Ehre vorenthalten aus dem 
Grund, dass er doch nur ein Mensch ist«. Mehr SS. 497 -

292. Oft ist es nur ein einziges Wort, das durch iti hervorgehoben wird, 
wie tatheti =  »ja«, kirn iti »warum?« Nominative mit iti sind gewohnlich 
pradicative Bestimmungen eines andren Nomens im Satze; sie sind schon 
vedisch, s. AIS. 533, und vgl. BrhA. i* 5, 5 dtha vatsdm jatam  ahur dtrnada 
iti, vgl. 14. Fur das Skt. s. z. B. Nala 16, 8 tam . . . .  tarkayam as a Bhaim iti, 
und die Beispiele in SS. 498. Bisweilen dient iti wie unser »namlich« zur 
Specialisirung eines allgemeinen Terminus, s. SS. 499, AIS. 533; es kan n ja  die 
Bedeutung »und so weiter« impliciren, s. F r a n k e , ZDMG. XLVIII, 87 ff. —  
Nachlassigerweise findet sich zmveilen nicht der Nomin., sondern derselbe Casus 
als der des zu erkliirenden Wortes. SB. 2, 1, 2, 13 tdtd ’ surd rafehindm ity 
agntm cikyire [anstatt rauhina iti]. Manu 2, 153 ajnaui h i balam ity ahuh 
pitety eva ca mantradam [hier ist piteti richtig Norn, doch balam tti steht fur 
bdla iti]. Hier liegt natiirlich Contamination zweier Constructionen vor. Auch 
sonst kommt es bisweilen vor, dass die directe Rede in nachlassiger Weise 
nicht durchgeftihrt ist. MS. 4, 1, 9 te vai devds tam n&vindan ydsmin yajndsya 
krurdm mdrhsydmahd iti, wo yasmin die oblique, marksyamaha iti die directe 
Construction voraussetzt.

293. Gelegentlich iibernehmen im Skt. Syn'onyme die eigentiimliche Func
tion der Partikel iti. Pane. ed. Jlvan. I, 62 yo ranam saranam tadvan many eta 
=  Saranam iti many eta, Hit. II, 23 ehi gaccha patottistha vada maunam 
samacara \ evam [ =  iti) . . . .  kridanti dhanino ’ rthibhih. Vgl. SS. 496 a. 
Pleonastische Haufung, wie ity evam, ity esa u. s. w., ist ebenfalls ganz ge
wohnlich. Andrerseits wird die directe Construction manchmal auch ohne 
jede Partikel mit dem regierenden Verbum asyndetisch zusammengestellt, wie 
z. B. Manu 9, 183 sarvas ids tena putrena putrinyo M anur abravJt »alle u. s. w.
[so] hat M. gesagt«; mehr SS. 496 A Oder es geht das Relativ: yena, yatas 

yad, yatha, der directen Rede unmittelbar voran (SS. 494), wie gr. 3tt. —  
Prolepsis des Subjects der directen Rede, wie MS. 3, 2, 5 y  A in ja n d t a m  
kamdyeta ksddhuka sydd iti, Buddhac. 4, 5 kdscid enam prajajhire | avafirno 
inahim u. s. w. kann nicht befremden.

294. Unterbrechung der Periode durch Z w is c h e n s a tz e  kommt manch
mal vor. Zunachst giebt es einige kurze, formelhafte vollstiindige Satze, welche 
man in die Rede einzuschieben das Recht hat, wie na samSayah, na samdehah 
[ =  »zweifelsohne«], die. ersten Pers. jane, s'ahke, dSamse, besonders das haufige 
manye —  nicht selten =  uns »sollte ich meinen« mit ironischem Beigeschmack 
— , paSya »sieh!«. Beispiele s. SS. 500.

Sodann aber fehlt es auch nicht an Fallen echter Zwischensatze, obgleich 
sie nicht gerade haufig zu sein scheinen. Fiir den Veda mag SB. 2, 4,̂  2, x 
als Beispiel dienen: Prajdpatim  vai bhutdny updsidan —  prajii vai bhfdam —  
v i no dhehi ydtha jivam eti; hier ist vai stehend, s. AIS. 486 ff. Fiir das Skt.
Pat. II, 120, 22, wo die zusammengehorigen Satzteile jdgrad api vartamanam 
kalam nopalabhate und manaso ’ samnidhydt durch den erkliirenden Zwischen- 
satz manasa saniyuktamndriyany upalabdhau kdranani bhavanti getrennt sind.

■ g°5n.
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Kas. =  K Siika vrtti, Benares ed. Utt. =  UttararSmacarita, ed. Calcutta 1S31.
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I. WORTINDEX.
D ie Zahlen bezeichnen die Paragraphen.

a- (Pronominalstamm) 134, anvita 32 A., 92. . atma 127.
136. apa 87, 88. ad 231, 275, 279*, 286.

a-, an- (Negativprafix) 236. apa-kr 72. adaya 93.
-aka 25, 202. apagata 92. -adi, -adika 1 12, III.
agratas 90. apara 145; (mit Ablat.) 59. a-dis 20, 48d.
agre 89, 90. aparam 260. . adau na 240.
anga 234. apa-radh 72. adya 112, III.
accha 85, 87. api (Prapos.) 87, 88; - ( P a r -  a-bhaj 77, 1.
ajna 70*. tikel) 140, 194, I, 232a, ayatta 7od.
atas 263. 256, 260— 262. Srabhya 93.
ati 87, 89. abhi 87.. 89. arad 57, 87.
atrabhavan 134. abhijna 70a, 78. are S7, 88.
atha 232^, 257,260 ,262,275, abhitas 87, 88, 90. a-sains 48=; 77, 1.

282, 285, 286. abhimukha 91, VIII. as mit Partic. Pras. 205b.
athava 232c, 257, 261, 262, abhivadayati 44. asthaya 93.

285. abhyarna 91, I. aho 257.
atho 232c. ayam 131, 133, 134.
addha 228. ayi 235. } (mit Part. Pras.) 205b.
adyapi na 240. artha (mit Instrum.) 41c. iccliati (mit Dat.) 48J.
adha 275. artha (Causalitatsexponent) )tara 145.
adhas 87, 89, 90. 91 IV . jtj *4 , 289— 292.
adhastad 90. artham, -5ya, -e 91 IV. ‘ [i krtva 291.
adhi 85, 87— 89. arthin 41=. jty  evam 293-
adhika 59. ardha- 109. 226.
adhikftya 93. arvak 87, 90. idanlm (Partjkel) 147.
adhyapayati 20. arha 25, 7oa. ;m 25* I02-
-ana 25. alam (mit Dativ) 4 7; —  (mit *va 23°> 24 *> 265 '
anantaram 90. [nstrum .)4id, 193A .; — (mit Im 22(j
an arha 70*. Gerund und Inf.) 193 A. t,,va~a 217
anu 86, 87, 90. ava 87, 88.
anukula 71. avalam bya 93. u 241, 262.
anu-kr 68. avas 87, S8. -u : Participialadjectiv auf —
anurflpa 7 °C• avastad 87. 25.
anuvrata 26, 7oa. as (als Copula verwendet) .uka  25.
anu-Sis 20. 243 . 244; (nlsAuxiliar) 162, Ucu a 70“, 71.
anusarena 9 1 V. *82. uta 232^, 256, 257> 261.
antar 85, 87, 88, 9°■  asi =  tvam ’ asmi =  aham utaho 257.
antara »das Inneree 91 ^5 243 A - 2. uttara 57-

nUnterscbieda 104; »A rt« asuyati 44- uddiSya 93.
I I 2  jjx asau$!3 I, 133> (in Formeln) uddesena 91 VII.

antara 87— 90. *3 ! Al 2t. ud-vij 52, 73.
intar-i 52. asti =  santi 243 A. I. unmukha 91 VIII.
antarena 88— 90. astu 4 ‘ d- upa 8 7 -8 9 .
antar-dha 52. aha 241. upakantha 91 I.
antika 91, I, ahaha 235* upa-kr 72*
anya 142, 14 5 ; mit Ablat. 59, aho 235. upari 86— 88, 90.

122 A . 1. upari?tsd 88, 90.
anyacca "260. a 85, 86, 88— 90. upadaya 93.
anyatra 90. a, =  am 235.
anvaiic 26, 30. gtmanS 38. : Qtdhva 57.

Indo-arische Philologie, I. 6. *
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iirdhvam 58, 90. car (mit Instrum.) 34; (mitj nath (mit Gen.) 67.

Partic. Pras.) 205b. nana 8S.
rte 87, 89, 90. cit (mit Genit.) 67. , naraa (Adverb) 29; (Partikel)

cid 140, 226. 229, 241; api nama 194, 1.
eka 142. cirasya 74. I nika§a 90.
et 30. ced 282— 285. 1 nija 127.
etad 279<>, 147. niyojayati (mit Dat.) 4S11.
etarhi 275. jatu 233. nir-vid 52, 73.
ena- 136. jane 294. ni-ll 52.
-ena3o, 57, 88. ji 20. nu 228, 234, 241, 262.
eva 226. jugunsate 52. nil cid 240 A. 2.
evam 226, 293. * nunam 228.
esa 131, 133, 272. 1-tate 91 III. ned 240 A. I.

tatas 260, 282, 286. nema 144.
-os 12 A. tatrabliavan 134. no 240, 265.

tatha 260.
ka- 139, 140; m it-cid , -cana, tatkapi 280. pac 24.

-api 140, 142. tad 279; 147, 263, 282. patyate 41 A. I.
kaccid 256, 257. tada 275, 282, 286. paratas 90.
katam a 139. tanu (Reflexiv) 127 A . ; tanva param (Prapos.) 90; (Con-
katara 139. 38. junction) 262.
katkavati 20. , tarki 263, 275. 282. paramparaya 91 V.
kad 256, 257. -tale 91 III. paravant 4 1e.
kam 226. -tas 60, 61, 84; (Adverb. Prap. paras 87— 89.
kalpate 47. ! auf — ) 88, 90; (bedeutet parastad 90.
kamam 262. »hin») 146. para-ji 52 A.
karana in yena karanena, yat- tasmad 263, 279 , 282. pari 87, 88.

karanam u. a. 263. tavad 229, 262, 275; (mit parena 88, 90.
karayati 21 A. I Pras.) I9b. parok§am, “kijad 88,89, ck?e
karyam (mit Instrum.) 41°. tiras 87, 89. 9°-
kirn (Fragepartikel) 256, 257; tu 231, 234, 262, 282 A. pascad 88, 90.

(mit Instrum.) 41=, 193 A ;  tubhyam (genitiv. Dativ) 46A . paSya 294.
(mit Gerund und Inf.) tulya 4 ia, 70°. parsva 91 I.
193 A .; —  kim ca 260; tu| (mit Dat.) 44. punar 262.
kim tu 262; kim u , kim -tos (Infin. auf — ) 217. puratas 90.
uta, kin  punar 264. -tr (mit Acc.) 25. puras 87, 90.

k ila  229, 262. trnaya man 47. puraskrtya 93.
kutas 264. tip 4 l \  68. purastad 90.
kup 44. tva 137* purahsara XI2 III.
kuvid 256. -tra 84. P“ ra 87, ! 73. 27 S A .; puraha
kuSala 44 A .,  70s, 78. -tra 84. _s™a *72-
kr (mit ztvei Acc.) 20 A .; tva 144. purna 41 ', 7°-

(mit Instrum.) 4 1c ; (als purva 57, 58.
Auxiliar) 162, 182. dak?a 78. purva0 109.

-kf (Inchoativa auf — ) 161. dan^ayati 20. °purva 112 III.
kftam  (mit Instrum.) 4 11*. dayate 67. purvam 58, 90.
krte 91 IV . da (peripkrastisch) 162. pr 4 t b> 68.
kevala  100. , div 35. j P ick 20> 22-
kevalam  229, 262. duh 20. : pfthak 90.
kovida 70“. -dese 91 III. prstkatas 90.
lcrudh 44. dvarlkftya 93. pr§lhe 90, 91 111 >
kva  (ca) wiederholt 261 A . j  dvarena 91 V . | 9°-
ksam 68, 72. dvau 8. prati 86, 87, go.
ksama 221. 1 pratiprati 2J>>

dha (peripkrastisch) 162. pratyak 57, 9°-
kkalu 229, 262; —  (mit Ge- dhik 30, 235. pratyak§am 90.
. rund) 193 A. ; pratyuta 262.

na 187, 236, 265; (Verglei- 1 prabhavati, prabku 47.
-gata 92. ; chungspartikel) 230; (beim prabhavatas, vad , 'vena
-guna 59, 155. Compar.) 122; (mit Opt. 91 y;

• »damit nicht.) 277; —  n a  1 prabhr t 89, 90, 112 III.
ca 10 4 ,2 3 1 ,2 6 0 — 262; (Con- ca, napi 122, 265. pramadyati 51.

ditionalpartikel) 282; (bei nakis 140 A . , pramukkalas, ‘ khe 90.
Vocativ) 15; (unregelm. nanu 228, 239; (mit Ik  Lis. j prayojana (nut Instrum.) 41 .
Congrucnz bei — ) 101 A. 173. pra-sad 72.

cana 140, 238. ; namas 44 A. . p rik  58, 90.
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X'' '" ' ' 'p r a g  eva 264. yadyapi 280. susrus 44.
prafic 57. yarhi 275. sraddha (mit Dativ) 46.
-praya 1 12 III. yas tvam 273. -Srita 92.
priya (mit Gen.) 44 A., 71. yasmad 263, 279d. sru (mit Dativ) 46; (mit Abl.)

vac 20, 51. 51 ; (mit Genit.) 67.
bata 235. yavat S9, 90, 173. 196, 262,
badh (Umschreibung mil — ) 274, 275; yavat —  114. sa 134, 266, 267, 271, 272,

162. yavata 274. 286; s o ’ham, satvam u. s.w.
-balad 91 V. yukta 92, 220. 266.
bahirdhs SS, 89. yuj (mit Instrum.) 32 A. sakasa 91 I.
bahi?krta 33. yuta 32 A., 92. sakta 7od.
bahis 88, 90. yena 263, 278, 279d. saca 87, S8.

yogad 91 V. sajus 87, SS.
blbhats 52. yogena 91 V . satyam 262.
budh (.mit Gen.) 67. y 0 'ham 273. sadrsa 41“, 7oc, 71.

^  2° ‘ raks 52. -sanatha 92.
bhavan ( =  »Sie<i) 126. ram 35. sanitur 87, SS.
bht 52, 73. rahita 33, 92. * san“ ‘ p  J 7, I 8!  ,  ,
bhuj 4t A . I. rue 72. sant (Partic.Pras. von as) 206.
bhu 244; (als Auxiliar) 162, rQpam kr 99. samnidhi, sanmidhana 91 I..

182; (Inchoativa auf — ) re 235. sam' 32 A -
l6 l- '  sama 41 A., 70°.

-bhflta 109. vac 20. sama (Indefin.) 144.
-bheda 112, III. vacanad, 'nena 91 V . samak§am 90.
Iiho 235. vaiicayati 51. samayit 87.
-bhyam 12 A . -vat 118. samana 41 A.
bhras 33, 51. vad 20. samipa 91 I.

varam 59, 122, 221. sampadyate 47.
madhya 91 II. -vatjam 93, 224. sammulcha 91 VIII.
madhyena 90. varjayitva 93. sarva 141.
manyate (mit Gen.) 67; (m it] vaSttd, -Sena,91 V. saha 32 A., 87, 90, lo t  A.

Doppelnomin.) 99. j vasya 70'. sahita 32 A., 92.
manye 294. vah (Umschreibung mit — ) sakam 32 A., S7, 90, 101 A.
mahyam (genitiv. Dativ) 46 A. 162. -samarthyad 91 V.
ma (Partikel) 187, 193> 237- 1 va (Beteuerungspartikel) 227; sardham 32 A., 90, 101 A. 
makis 140 A. , (in Fragen) 241, 257; (dis- slm 226.
-matram 112 III. 1 junctiv) 231, 260, 261; i su 22S.
margena 91 V. ( =  iva) 230. : se 125.
mithas 130. varayati 52. sths (mit Locat.) 77, 1; (mit
milita 32 A. vava” 228) Part. Priis. 205b);  tistliate
miSra 32 A. v ;_ ^3. mit Dativ 46.
mukte 92. , vigata 92. sthitne 91 'VI*
muktva 93. 1 vid .{mit Genit.) 67. j sprhayati 44.
muc 33, 51, 73. vina 85, 90. sma 172 ,228, 234; m lsm a 193.
muhtirtasya 74. vivaia 100. smat S7, 8S.
mula 91 IV. vise$a 104, 112 III. smr (mit Genit.) 67.

„ ,  > vi-Sr’abh (mit Locat.) 77, t. -sySt (Inchoativa auf —) 161.
ya 138, 267, 271—2 7 3 ; (R e - !v i lv »  141. sva 127.

lativ zu tttdrSa und tavant) yi-svas 72J 77, 1. svadhtt 4 4  A.
274. vi?vak 90. svayam 127.

yah ka£ca, yah kas-cid u. s. w. v jhgya 93. svasti 3 ; (mit Dat.) 44 A.
' 1 4 1 .  vita- 92. svaha 44 A.
yacca (beim Comparat.) ,122. v f 20> svid 226, 241, 257.
yaj 18 A. vrt (mit Instrument.) 34; (mit
yatara, yatama 138, 273. ' Locat.) 77, 1. ha 22S; ha sma 172, 228.
yatas 263. vedavati 20. hamho 235.
yatra 274, 275, 2S2 A. vai 227. hanta 234.
yatha 1 18, 265, 276, 277, yyavasyati (mit Dativ) 4Sd. I ha (Interjection) 235.

288, 293; yatha —  114- hi (Partikel) 228, 234, 241,
yad 272, 279, 280, 282, 283, sak (mit finalem Dativ) 48"; 263; na hi 265.

288, 293; yad api 280. 11a Sak 217. 1 liita 44 A., 71,
yada 275, 282 A. sakya 220. hlna 33, 92.
yadi 279^ 280, 282— 285. sam 44 A. hu 18 A., 44.
yad u ca (beim Com parat.)' Sasvat 228. hr (Causat. von — ) 21 A.

122. siksayati 20. hetu und hetoh 91 IV,

1 1 ,,

I
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II. SACHINDEX.

Ablativ 50— 6 1 ; (Wohercasus) Casusattraction 83, 217. Genitiv 62— 74; (adnomina-
51— 5 3 ; (causaler — ) 54, Casusconcurrenz 82. ler — ) 63, 65, 66 ; (parti-
55; (bei Nomina) 56, 57; Casusumschreibung 85— 93. tiver— ) 65— 67$ (bei Verb en)
(— der Zeit) 58; (— des Causativa 156, 159; (mit wel- 6 4 , 6 7 , 6 $ ;  (bei Partic.) 69;
Raumes) 58 A .; (—  des chen Casus construct) 21, (bei Adiectiven) 70, 71;
Vaternamens) S3 A . ; (—  der 22. (dativischer —  V 71. 7 2 ;
C om paction) 59; (doppel- Collectiva 10b. (ablativischer — ) 7 3 , 7 4 ;
ter — ) 83. ' Com parationU 9 — 122;(— des (absoluter — ) 2 1 1.

Absolute Casus 209— 211. Verbums) I2 t. Genus 4--6.
Abstracta (der Adjective) 2, Conditional 198, 283. • Gerund (auf-Zz'tf und -ya) 223;

116, 117. Congruenz 94— 104; 243 A. 1. (auf -am) 224; (doppelt ge-
Accusativ 1 6 - 3 0 ;  (Wohin- Conjunctiv 185, 186, 190, 275, setzt) 224; (mitHiilfsverben

casus) 17 ; (Casus des Ob- 277, 279 = ; (mit Futurbe- verbunden) 205 A .; (m peri-
jects) 18— 24 ; (—  bei Yer- deutung) 183, 186. phrastischer Verwendung)
balnomina) 25, 26; (— des Constructio ad synesin 95, 93.
Raumes und der Zeit) 27, 287. Gerundiv 200; (—  auf -tavya
2851'— desObjectspradicats) Contamination: syntactische als Infinitiv) 222.
98, 209; (—  der Abstracta) —  287.
1 1 7 > IO- . 1 a -a Hulfsverba 162.

Accusativus cum participio D ativ 43— 4 9 , (—  der Be- Hvpotaxe 258.
208. ziehung) 44— 46; (—  des

Activum  164, 1 66. Zw eckes)4S; (Dat. ethicus)
A d je c t iv l,2 ;  (possessives— ) 45 A .;  (tem poraler— ) 49; j Imperativ (vedisch) 108, 190;

1 1 5 ; (statt des Adverbs) 100. (vedischer — , nicht im (Sanskrit) 1 9 1 ; (auf
A dverb 3, 29, 60, 92; (— in Sanskrit) 46; (doppelter— ) vedisch) 18S A ., (sanskrit)

der Com paction) 121. 83; ( - der Abstracta) 117, 192 A .; (auf vedisch)
A gens beim Gerundiv 46, 69. 3 °. 188 A. 2 ; (passiver ) 1 92,
Am redita I23. Denom inativa: V e rb a — 160. (—  des 1-uturs auf -dhvam)
Anacolutliie 2S7. Deponentia 165. 192. .
Aorist (vedisch) 174; (Sanskrit) Desiderativa 157, 1 5 9 - Imperfectum: (vedisch) 174,

177— 181: (mit ma) 193; Distributive Zahien 155. 1 7 5 ; (sanskrit) 17 7 , J7 9 ,
(—  auf i) 170. 1 D oppelobject 20, 22. 1S 1; (—  mit ma) 193.

Artikel 2, 134, 142, 172. Doppelte gleiche Casus 83, Impersonalia 242, 245. 
Asyndeton 102, 258, 259. 98, 9 9 - Xnchoativa auf -bhu 161
Attraction 9 5 , 216", 272, 287; Dual 7 - 9 - Inhmtive ta* e’

(—  des Modus) 281. D vandva 106— 108. -tav<u 216, 2 17 , aut tos

Attribut; ■ »« - ) '  D «C » 'S»- ri.b .n ) 1 7 V

Z :  (pr“ 1' “ , ‘ , * • - >  96' B m p s, h  n ” *
Auxiliare 162 287. Instrumental 31—  42, 5 3> 60;
Auxinare 10— / a;s Sociativ) 32, 33;

Factitiva auf -kr 161. ( -  des Merkmals) 34;
Bahuvrlhi i l l .  , Femininum 4, 5. (—  de5 W erkzeugs und
Bedingungssatze 282— 285. jrracesatze 254— 257. M ittels)35; (—  desPreises)
Betonung 163, 253,258,266, Fut*r auf sya. ^ 3 , 184; mit 36; ( -  des Agens) 37;

284- subiunct. Jledeutung 1 9 7 , (—  der Beziehung) 38;
Bruchtheile 154. 2_„ 2^g (Instr. mensurae) 38; (Instr.

Futur auf/r- 183, 184; mit comparationis) 39; (Instr. 
Cardinal zahien 1 4 9 - 1 5 2 . subjunct. Bedeutung 1 9 9 - spatu) 42; ( -  des Grundes,

f /
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f 1 1 - ------  ------ -----------  (OT
\V\ spa? J  • II. Sachindex. IOI T i l  1

----------------- ;---—■-------------------------------------- ------------------- ’.  -----J---
------^  der Ursache)40, 55; (— des und -vams) 202; (mit par- flexivum) 127,128; (Posses-

Vaternamens) 55; (doppel- ticipialerFunction)2o6,207; siva) 129; (Reciproca) 130;
te r— )9 S ;(— derAbstracta (mit der Function eines (Demonstrativa) 131 — 137;
- ualsci) 1 17, 2°. verbum finitum) 176, 287; (Relativum) 13S und vgl.

Intensiva 158, 159. (inperiphrastischer Verwen- Wortindex s . y . y a ;  (Inter
dung) 93,203— 205; (Partic. rogativa) 139, 249, 250 A . ;

Karmadharaya 109. -fNom en =  Nomen actio- (Indefinita) 140— 145.
Krtya s. Gerundiv. nis+Genit.) 97. Pronominale Adjective 148.

Partikeln 225— 241,256; Stel- Pronominale Adverbien 146,
Locativ75— Si ;(Grundbedeu- lung der — im Satze 249; 147 and vgl. Wortindex

tung) 76; (adnominaler— ) Partitives Verhaltnis 65— 67; s. v. yad, yada, yadi, yavat
78; (—  der Zeit und der 56. u. s. w.
Umstiinde) 79, 80; (nimitta- Passivum 168— 170, 245.
saptaml) 7 7 ,4 ° ;  (Wohin-j Perfect: (vedisch) 174, 175; Relativsatze: (Allgeraeines)
casus) 8 ta; (dativischer — ) 1 (Sanskrit) 177— 179, 1S1; 267— 270 ,28 1; (besondre
S ib ; (absoluter — ) 210; (periphrastisches — ) 182. Arten) 271— 2S0.
(doppelter— ) 98; (—  der l ’eriodenbau 286.
Abstracta) 11 7 > 3 °* Periphrastische Casusbezeich- Semi-absoluter Genitiv 212;

. 1 nung S5 -93. —  Instrumental 213.
Medium 164— 166; (nut passi- Periphrastischer Ausdruck des Singular 10 . 

vischer Bedeutung) 167; partitiven Verhaltnisses 66. Singularia tantum I0a.
(mit Doppelnominativ) 99. Periphrastischer Verbalaus- Subject 24a 24-’ 246-

Multiplicativa 155. druck 162. (Allgeraeines — ) 135, 246;
Plural 10 ;(-vonV olksnam en) (T e ilu n g s-)  25S, 259 

Nachlassigkeit im Gebrauch lod. Substantiv 1, 2.
der Casus 82; —  der Modi Plnralia tantum lo a.
196; —  im Satzbau 287. Plusquamperfectum: (das alte _

Negationen 236 — 240; (bei vedische —  ) l 7 1 ; (wie unser batPu™5 a io 9 > n o .
Indefiniten) 143; Stellung —  im Sanskrit bezeichnet T ransit" ey Gebrauch der
der - im Satze 249, 250A .; w ir d ) lS i .  Composita von mtrans.Ver-
(bei der Satzverkniipfung) Pluti 225, 257. ^en I° -
265. Pradicat: (des Satzes) 243—

Nominativ 13, 14; (doppel- 245 ; (gemeinsames — ) 10 1; Verbalprafix 163.
ter — ) 99; (—  cum parti- (umschrieben mit jyu-Satz Vergleichungscomposita 109,
cipio) 208. und _yaa'-Satz) 272, 1°. 112 H.

Numerus 7— 10- Prapositionen 85— 90; Stel- Vocativ 15, 251.
lung der — ) 86; (—  in Zu-

Optativ 189, 19 0 ,19 2 ,1 9 4 , sammensetzung) 86, S9. W ortfolge im Satz 247— 251.
195; 276— 278, 279b, 2S3. Prasens 172, 173; (anstatt 

Oratio recta und obliqua subjunctivischen Modus) Zahlworler 149— 1 5 5 -
288— 293. 196, 275, 30; 277, 278. Zusammansftzung 105— 114;

Ordinalzahlen 153. Prolepsis 293. (im Sanskrit dem Veda
Ptonomina 124— 145. (Per- gegeniiber) 112; (—  der

Participien 201— 213; (auf-fo) sonalia)l24— 128; I .P.plur. Zahlworter) 152, 153.
201, 204, 205 A .; (auf -ana l o f . ; 2. 1 ’. plur. l o g ;  (Re- Zwischensatz 294.

£ .  “ "  2 7 4 9 7



■ Gô X

\ ( / )   ̂KUi.Aft von KAUL J. T  lit'UN E l i  is  S tuabhucho. 1 \OT

a : ( j r e s e l i i c l i t e  d e s  B u d r l h i s i m i s  i n  d e r  M o n g o l e i .

A u s dem Tibet.ischen
dos

Jigs-med nam-mka
hernusgegeben, uboraetzt und erWufcert 

von
“ r. G eorg  llutli ,

P r i v a t d o z c n ,  a n  do r  II n i v e r s i t it t B e r l i n .

I. leil: \  o r r e d e ,  T e x t ,  k r i t i s c h e  A n m e r k u n g e n .

gr. 8®. IX u. 2 8 8  S. 1 8 9 3 . M. 2 0 . —

Soelicu eracliion:

II. lo ii:  T le b e r s Q t z u n g .  N a e h t r a g e  z n m  e r s t e n  T e i l
gr. 8". XXXII. s .  m . m  _

Jiontoy. ih o o d o r ,  V o d i c a  u n d  V o r w u n d t e a .  kl. 8\ 177 8. 1877. ((. c —
M ini, .I., D o r  v c d i s o h e  My  t h u s  d e s  V a n i n ,  vergUohen mit don analogon

grieohiaohui, und gormanisohen Mylhologie . s ' . Y[,

G o ldschm idt ,  Prof. S ie g f r . ,  P r  (, k r t i r  a. s». 30 S. 1879 .
l l 0 U|187sl , ln ’ A<,0lf’ A f r " ‘ ,mch ^Airstolluiigeii des Muliftbhirata. 8“. ; . c 's .

A r j u n a .  Ein Beitrag zur Reconstruction dos MaMbhAratn. 8". 69  8.^1879.

Huili . Dr. G eorg ,  Die 1 0 , c l i n c h  o V e r s i o n  d o r  N a l h s a r g i k a p r . i  v . e e i u ' i -  
k u d h u r m i U .  I uddln tisnlio SUImreguln aus deni Pi-utii,loksli.Mdtrum Mit 
i  ' ;  ?  Aimierkuugvi, hnra«ag«g»ben, Uhersotzt und mit dor IVdi- und oiner 

1891  h F M I m ' Tnlt deM Suttavibhangn vorgliohcn. 8" 5 i

RUVfa i"ie,'il l ( !1 V l ' r ® u 1 u Du" ,11,, . P.Akrit n ,1 Deut-oli l .m m  e.-ugehon v - e ' s i o V -  
dem ' T ' "  " '..rtind.-x von P u u l  . 1 ,/i d a ,, hn. i d , ..T; ,
XXIV u™i» 4  S. lH8 0 n“ 1V«  un' i Worlindov entluiUeml. -I .

o i /v.cit.. l . ie len ing :  Pbmv \/.ing. I". j.t,; s  iHK4
S T t h n V v u - V . V ? 1' " ’ *’ '! 1 ' • 1> I. i - . 1. I l y i n .  •„ n ► d e r  R i g -  u n d

Up,mi ilind'n 8".' V n "  9 e A . VjS87. ' 1" ',0*‘ d e ra il. . , , , ,

SUrti ' * r t,V ! . , , n n T  '"•"Praohon, w.On.e den k,,e.,« i ,1k"!i. tlclf  itl lei lludd.ste,,  rreliort. Aus der c gM- d i e , ,  Pin r ,, ,
I a u a h o  11 in Kofienhagen. (N.cr.-.l hue ■: or tin Hum v d. \ ,

Doutmtlu: uhertrugon von J}r. A r t h u r  I T u n  |. f.". X „ •
1 . »

V a i tA u*  S u t r a .  H ,u  R i t u a l  d, . , ,  U h a r v n v  da .  A,.* d c ,  S,.„»kr, 31 • 
und mu Anmoikungei, vcrschci, vo. Dr. U i < ■ O a r b e  • ’ V , m l  - 
1878.

I lemn.'lrlm e, acht oti:
I ) h  n<n><l,*<hrij‘t ron StliiHlstr's I i trstuinHst/nl.-ohhr,sit ■ , , .  

tih’u.  1 forti'.. . - s lu :: v o n  I . I . , t, m ., n ( s ~™~~~

S Ih.-m J e\i und 35 I'alVIn in Udiidnick 1' ivo  cm.' M. .
M f/m otopisrhrs  Sg.ns/k'i i l -  U nrlri hnrh.  i j j

in an n. S‘ ca 15 BSgcn

hi/lltm  A  >, / / / . O i l  the ( U h j iu  u(' the
Up h a h c f . : Get IhiiM SvCoud Ediiinn ( :.' ■

, 1 OKPtlu-, with nvo A))jnitdiccs n rii. Oriyin , i  Vu, K]v , 
i lrl '"i id of tii ' , I 'll 1 \  icr.'il, >: .

*• ') u H



[ i f  2 Y k h i ./.g  vco. Iv A  R L  J .  T l i U H K E R  in S t k a s s m j k g . ( f X T%MJf 'S L
G e ld n e r, C ar], S t m l i e u  zum  A v e s t a .  1. Heft. 8". IX , 181 8.

1882  filk'llt inehr erschieu.en). J(  5.—
V o n i,  ©ie ©LMtfwurbigJciten Srf)a.I) © nnuifp ’ s bet> ©rften

Oort i p e r f t e u  (1515— 1576). 2tu§ bent Originaltcjt jinn cvftcn ilftalc 
ubeu’ctjt uub mil Srlgiitemiigen berfrljyjt. fl. 8°. 150  ®. 1891 . M  3 .— 

H orn , P a u l, G r u n d r i s s  d e r  n e u p e r i j i s c h e i i  E t y m o l o g i c ,  Samm- 
lung indogermauischcr Wijrterbiictter, IV. Hand. 8°. X X V ,  384  8.
1893 . M  15 . -

H fibschm aiUly H., P e r s i s e h e  S t u d i e u .  3°. 288  8. 1895 . J(> 10.—
lull  alt: 1 Beitriigo zu H o rn ’ s Grundriss der neupersisohen Etymologic.

2. Netipersische Lautlehre.
— —  E ty m o lo g ic *  u n d  L a u t l e h r e  d o r  o s s e t i s c l i e n  S p r a e h e .  

Snmntlung indogorin. Worterbiiclier. I. Hand. 8". A ]II u. 151 S.
1887 . J(, 4 .—

3Iu ilic lie d d iu  S a ’d i ’s A p h o r i s m e u  und S i n n g e d i e h t o .  Zum 
e. .-fen Male iicrauagcgebeu und iibersotzt von Dr. W. 1J a e h c r.
Mit Beitr&geu zur liiographk Sa’di’s. .Mir Subvention dec .Inters 

dureb die IvuisorL Akademie der Wissenschaftcn in Wien. 8 ". 
L X X I V  u. 200 S. 187!). J6 (;.-

S ta c k e lb e r # , R e iilh .. B c itr i ig o  zu r  S y n t a x  dos Osset i sc l i en.
8°. V u. 99  S. 1886. i l -

Fatalog h i- Uuiserliidii ji tJiiiversitfits- uml Lnndosbibliotbek in Straasburg. A r u -  
biacl io L i t e r a l  ur. 4 '. VI, t i l  S. 1877. Verfasst von Dr. J ul i us  fi u t i n g.

l'i'-,l-rlirif - c u r  I - M j i . b r  n:r , j<i r  Klierll:,.ii-lGl! ’. - C ' . l i v , > r , : ' u L  /.U TiiMll.-i'n. , if- 7.10
- — Hel ni t i  ohe,  nrabi sol i o,  pe r s i s ohe  und t i i r lciseho Ha n d -

Hcl i r i f ten,  bearbeit. t von Or 8. banilaurr. 4 '. 75 8. 1-41. M 5.
Euting, Julius, 8 e '• b s pbdni k i s c l i e  I n a c h r i f t e n  uus Idal i on.  4". 17 S,

mit a Tat'. 1875. M- 4.—
— 11 r 1A u t e r n n g oi l ier  zwei t on Opf ervi ;  r or d n u n g  nus C a r t  l ingo.

JI"iiM I’ j, " Or. It. J. Fb-i: elcr zur Frier seines funl'zigjiilirigen Doetor- 
Jubiliinn. i ai • Gruas dnrgebraoUfc. 8°. -0 8. .Mit 1 Tafel. 1874. M 1.00

— 8 a m m 1 u n g der O a r I li n g i a o li e n 1 n s ohril ' t  on , hc-ruiisgcgebun mit
[Jnlcr.»t(itzung der k. \kademin di r Wii-eiiaidiafton zu Berlin. Band 1. Tnfetn 
1—202 nnd Alibiing, Tafi 1 1- 0. In 4°. 1888. 80. -

(.'Irriientis t: in a n i Jteiju n i t i ou e s  syr i uee.  Kdidit I’ aii lun Antoni  us 
cl i- L a g a n i o .  Los:.-8°. pp. Sill,  187. 1801. I '6 cl. — ) M  14.

E .'imgelien, J)i<> v i or ,  arabimili an do Winner llmidaoiirift In rau-".'eg. son Paul  
do L a g  i rde.  8. XXXII,  14.) 8. 1884 t<« 5. - )  d(! 3.50

Lilsri v fieri-, Testament! apocrvplli Svciacc, « reiing iitiono P a u l i  A nt o ni )  
do Lagardu.  8". pp. XXXIX, # 2. 1881. \Jt 20. ). M  14. -

.—ii b > > i.ir. Miliil’il, (> rani in a i i 1. dot a r a i> i h e li o n li in gang aprucl i r  in 
, rii: i und A«n r p t r :  Naoli der Mtlrrlniir Uftinbolirilt iicrnuRgogx-ben

von H. 1 l i ur bo e k e  8". X uni 80 8. I8K8. C 4.—
JO: Buch von der Krkcnulni* der Wnhrhoit odor der Hrsaclie nller Ur-

s ncheil. . j *  I n ni v /• i e ' lie n  G r u n d t r  * 1 i n k H ou t so li n iibci'.-iclzl vmi 
Ka r l  K a . , 1 ioi ieiaf In Tin u l i ir* nnd Paster. 8 .  X\l l l  H07 S. 1803.

/ > 11r in L .") ■ ;*t*iru**l*I 1 f,/£ J -

Fill',-I Julius 1 It iiliiiier), <• los i i l i um g ra n o e - li " b r a o n ni oiler der grind: ueln.
'V iji Un'ti'liai • 111• r I'ldi.-i'lu a Ali11•.• 'e 11 ‘ i'r>- I'-m L ‘itrag  zur Kultu r und A ltcr- 
Hiiiiskunde. 8 2)8 8. 1891. M  7.-

lv iu 't/,., i.li 1„ in. I A . C i i ' i i i ,  ( ' i n  A ec 1.1 li r  i r Our  in o a b i t 5 * e h o n A l t  r -  
: tj 11 i; r , g i. | i i '.. i , .‘do 2 I aU'In. . ^ t G,  HH 1878, i-lt L-



Soehen eischii.n :

EECIUISI m  DEE ZEiT SETISI.
1350 v. (.’ hr.)

IIT ANDKEEN HE CUN UNGEN DES NEUEN EE I CUES
lici'.m-muebci) und e rk lilit  von

W I L H E L M  S P I E G E L B E R G
I'KIV.VTJhW A 'T  1>K:< V 'iYE I «>1/ »GI)■: AN DICK UNIVKIISH \T S l iO '^ 'A  Kd.

lkinde hd io . P iei* M. 70 .—
lu ll. il l dv- lvxlh.vndvs \ ' l l l ,  1 (K) S. i I. ( h -jchichte tici' Papyri K o llin  !1 Vi^serc 

lie:vliaiVenlivi* ik*r 1 Imidschriften. I l l  1'.'tinn in g  uml Lok li:deru.;g d ir  I I  • . '~ K ir : i .
IV . '/.v. Pd.ioogr.ip lue dor P .ipxri R o iliu . V . C linr.ikter und In lm ll dvr Kt -in . ’eu.
V I. Oheiyel/.ung dvr Rt * !1111ni•;«.*;i V II  Konum-ntiir. Y l l l .  And/ng, enthd'Rnd ie d \o -  
pc 1<’;:i-(di «.'cordncte L is te  von N.ui.<-n .>> i t d d .. r K iivgs- und 11 m del-- hit, * un il « im ii 
W a iuU .irit d i r  ci v.diinlcn Kp»> lie dvi . y } *11 - • t < i«- v lnvldv. l. in c  Sli.'.u- 1 . V >■{.
w rlilU tn is  von Gold, S ill., r uml Kupfvr. in w deher i.v-;l ■•M-nderv die . 11in l.Iiehe M .iU w  a /g  
d s S il! ' im PharaorKMii e id i /ilTvi mnilsdn ; .ici.e 'w n  sen Dt. h ildc l den Sellings A C i.

Dei ’ In lc ll/n id  (m il •!■.•: Tafeln e iillutlt de- hvu  Eeiteten Papyri in Auto::; i;.hio urd 
l. id itd u u k  nehst einer hiei - 1  y | • I»<: el..-•. Urn- ’ nil', dvr ^.mitlichen Texte.

„ I in-:- die von Urn. P l e y t v  ''lion iSns unv.dllconunen her.in v  1 n m
• •rkhlrler, R ediiu inyvii tier R o ll i ;. Pr.j v ri dv. Rddi.-'J vijuv n.ilionnle /.o Pans i:i w  cv^-erlet 
Korin und in vin< dun heutiu-Mi S. • |>v, .1 dcr »t;yp*c»Iopi.«- lien ' \  Vm p- In f i erdspu *!.«•*« -
Ien Wvi.se '"-h-nidvll wdrden, e rv r . iv  .wlum i.uv/v ein IK  lttrfn is. A u d i Ref. I 

•;i. N ove iiiliv r.- ilz iiiiu  dvr lidd . \ i i • I ..<«<»1. S i .  i. :•• i-iiu  A rh . it  filu.-r v m ic u  T v j l  .
K o llin  Papyri, d ir  lEiekerredimni;.1'n  d u . " i -nel l • ic ht-reii:- gednickt in einem der i>un 
1 lei It- - vr p oevedings diesvr (lest list A e rs d id i.n  v .iid . lien* D r. Spii.mc'.hcr; lu t  1 
sicii .iher /.nr AuT/idm gcm.ndn . s.ln illic lie  R«dmnngen diev-i P apyri in correcler Wei. ■ 
livi n is /'v .v i'i i und /u  I ommentp - l '.• • i isl d1 nn vll"".-. die . . .  Yei I igshaiiJ'u'm p -t 
w in  d jg r A i t,i11 n v; /u  I l i l iv  • « l.o nuivn . . . . . .  Ivin Y«.*rdiens.t i.U sich Spiegel! ere
vrw m h< n. l.i• s vr U*i, von PI y lv I i - u Rn-nonv-ehepn -U.i gelesenen K 'iii i|» :m in i n .n- im  
Imnn-s I \< Iifpv. !;a, an r i . .mdern S id le  d- den Ainvnophis H  v ihannk. u id i .*-• 

er - in-. R •:'.•* ae pi is d u  1 \ \  • ite r [<\'< ne le iU  p .i'.i ' h-.o in iinte . . . “
/iHnt r i . i  f i t s  - /  r.V.;d Xr  / / .■

Spiegelberg, Wilhelm. Arbeiter und Arbciterbeweyung i : 1’ii.ivi i i-
I. unu-r .Ini Rimn-ssiik'ii (oa. I \00 I 100 v. Vhr.). Kim- kii'anr-

-eliii litlicln- Ski//c. Lex.-8 '. 1\ , j .-s S. Mit i Tafel und . Ab- 
l.ildu igen. i 8.>5. AI. l .
D ie  A g y p t i s c h e  S u m . t i l l i n g  <!«•• .M iim . ,u u  - 1< t - . n iu i . n o * \ \  -s t’ > 1 n ia n u i.  
in  I bl.'lK - I li'MC. U. r l . i l i :  r r l .  ) . JO S. M i l  ^  T a f i ' iu .  1 .>gu. M . 6 .~

D i in i ie l io i i ,  l i r  J o h a n u i» .  ■' A-v . ■■/<>.■ •. ■ . .
'////. ?r;  ;i "  h ‘ Itl. .in in. . l i  * . . in- mil*. In . 1: a lm ru  11 Ul. In! 1 - >.
uml >7 'J'.itrln lu . l i l f lc n  . f ! 1, ' . I ' l  .iiru  1S7 , 11. \ i .

I>it  llt>r.Pihi'.-i i|i \ !-• .n 1 t i  J . -n NS ■■•ih- '  « i -u-i <n>r Iru.  n.- i u »i-.1 a r y -e n l .
t, .| , \'. i i !  f i r '. H'l II- .u n i .  i  • n . v , ' i . -i i -l »•: ■]<' ii.-'i Alt*-n  - no .. 1.1 i . ' l l r

, n on- |*nhUkt''i .m *:• • • .i'll' fin ..r d' i lev- N <-v-11. t.r» ..i'i i • -i. Him t.\.< 1 U i i u .-i 1 '.!.•>■ .
Wi-v.  I, 'will !*• r. K ' t i l  <l< r A r ’ . f  i umi v i i(.*i t|. Ii t-i!i .-r . *u.j |. .1 An, , >. I
tet uni . ' n i .niu .  i • '  ' A U r i ' i i 1 -1* •* »•  • • "> i ' n " h i .  . \ .. • -u •'

,.nf v. ii it  leu'-- i ... pi . Ii n IV. m rmi i •* s* n Y u  in..* I - m  nc «•' *.«•-*» mu •
,i, , \ (J. . t ' 'n nridnni* ,i l .'iiipil* i * u Im .. »I'.-' i. i • \ ’ *«>i, >%«-!.*»)•: oi- • i I. : sir
.•i|iiiE i„. Iinn-irl 'ii I- >' • * ' in ;"1"-. •• Mun*.- it in ■ /.iinm- I ‘ " • • *1- • ’lV",p I

—  _ O ’ . f!> •>'<”  • lb" ,7(> -I N il- 'Ml i l l - I il ’ 11- In ;  ■’ I " ■ ......V m ' i . i - n
|. . ,  II, l s „ , n,| ,|: ■ i l ,  i l l  I- T  ii -; ■ . • ••■III" '■ " <  ' l l  . "  |:- n  U 1
, ; , 1 ..."  ■ hi- " V - ;  ' . i- ' I im I:,- ' ■ U. I | |„ , im„.
D u .- . i- i lu ,, i. , Am../,, -I- V u e  - -I- S'. U  i l l  s. ' s v  '  • ’ ■

I v.-i-i .|.„ ....... .. oil..-. , I"  ,-»|,!u ,1" .. I. ,. I ........ . .| ,
..... . ■ ■ A lt- ||.:.I in , . ii iilr, r 111, -!■ •»-•"-» «»■ ■ In  (I ............ li.

\ i..„ „.!i i n i b . ... ..■(.-»!' •■- ■ ;; • . . . v  .

l - 'u - u i l i i i - . A Bit., • IV A : -■ !'•
I . n u th  . 1  - i i  .1,.. • , • 1 '*•' • ■ "  •

'■ a , , '  i f :  " m  ' u l l. -b  ...i-A  ...............  ' ‘ y " -  ....................  !.l •
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SANSKRIT-WORTERBUCH
Nach den Petersburger W ortcrb u ch ern  bearbeitet

von

Carl Cappeller,
Piofessor des Sanskrit an der Universitat Jena.

Lex.-8". VIII, 541 S. 1887. Preis M. 15.— , in Halbfranz geb. M. 17. —  .

C a p p e l l e r s  Sanskrit-WSrterbueh verfolgt einen doppelten '/week: Es soli einer- 
scite als Specialwtlrteibuch zu B O h tl in g k s  Chrestomathie und einigen anderen wichtigeren 
•1, ten dienen, hamentjfch den Sicbenzig Liedern des Rig-Veda, uberseizt von G e ld n e r  
,.nd K a e g i ,  den zwfilf Hyumen des Rig-Veda. hrsg. von W in d is c h ,  den von W e b e r  
Qbersetzten StOcken ans dem CaUipnlha-Bralimnna Nnla und den Dramen des Kalidasa.
Durch BerOcksichtigung dieser TuXte glaubte der Verlasser dem wold unbestntUmen I e- 
dOrftiis eines nicht zu giossen und nicht zu kleinen Lexikons idr do ersteu Jalire des 
Sanskrit-Studimns Oenllge zu lcisten. Aber aueh dem Vorgcschrittenen soli das t\erk die 
(,ro**en Petersburger WOiterbOcher, auf denen es nach Form und Inhalt durchaus berubl. 
ids zu einein gewissen Grade ersetzen. dadurch, das* es a us deOselhen alle btlegbarcn Wuruln 
■ me' y im iti rn Wirier van gesicherter Bedeutung, mmentlick die der liitercn Spraehe an- 
geifirigtn, enlnemmen hat, also nicht nur einen mtkr ader minder -.ufliltig eutslam.enen 
Aussc&nitl aus dem Sprathsehabe des Sanskrit bidet, tandem dieses sdhsl weniytens m semen 
Grundelementen mil liner gudssin methadischen VaUstnndfr.kcit vonu/uhren sucht.

Hierdnrch soil in.vbesondere dem vergleiehenden Sprach/orscher das JOr seine Zwecke 
dienliche Material in mOglichst bequem-r Weive an die Hand gegebeu werden, so nSmlich, 
diss nach dem Vorbilde der zweiten Auflage des B 6)11 ! i n g ksebtn WT.rlerlurhs der alte 
Bestnndleil der Spracht durch den Accent auf den ersten Blick als soldier kenntlicb ge- 

rnncht wild.
Durch Wegl.listing tier meisten nur von den indischen LeMCOgraphcn und Gramnia- 

tikeri Qberliefcrten Wflrter, Wortforogen und Coiistruetionen, durch Anschluss alter Citatq 
und etymolomschen Erklilrungen, sowie durch grOsste Ktlrze des Ausdiucks ist es mogl.ch 
geworden, einen etwa dreimal so starke,. Wortscliatz zu bieten, als cr sich In den ungtlill.r

ebenso starken Glossaren von B o p p  Ufld B e n f e y  findet.
(AnkOndigimg tier Verlagsliandiung.)

Dei dev Vcrfolgmig dieses Dnj.pclzwrtkcs zeigt der Verfasser tlberali die 
grOMte Sorgfalt und Umsicbt. und die gediegene Arbeit v.-rdient in jeder llinM-hl Voile 
Ancrkennung ■ . . ( Dctside: Kitteniturzcitung lbfi7 S- >"•'

VmiiamiiS S t i lre g d n ,  baarb.sitet von C arl  C a p p r l l o t .  (.- x.-.v. XIT 11.

38 S. 1880. M' 150

P racandapandava, Bin Drama des -Dim Mali hcraus
grgcbrn von C arl Cappdl<M. 81 50 S. tb83. M. .5.50.

\ (  I S  / 4 V eklao vox KA RL J. TUOBNKR is StuambiA o. - - ( C T
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DIE

KOSMO LOGIE
'/ UER

BABYLONIER.
S T  .U I) IE  N U \  I > M A T  E R I A  L IE  N

P. JENSEN.
MIT EiNEM MYTHOLOGISCHEN ANHANG UNO DREI KARTEN.

gr. b°. X V I, 546 S. Preis Mk. jo.— .

. . . Jonr.oi. lull In I'hiu it-v »i-• iil-'Iit nur da « ;;o3um(e Malorinl vi or ha* •' nuih.
<-ho or an H-inc Arbeit tfinfj, oSngehond miter dcr L«dtuf,v oIihk tiiohiigoii Asironoinen mil den Mr, n- m 
iisiri.mmiHchp'i Krnjfrn bnlinmit f'enuirlii D-r l.olm ...<•■• -r miihevollon Arbeit wurou niohi urnrh.-V h h- 
Ueoiltm.v vv«.|oli.- in■■•■-' dmeli V.pplnp’s und P i..ssmttlcr» A,iron..mis.-new aim Hubyh.n- thro 
l̂ efuinleii lilibi-n. Wm nlljfi uiolnoui I11I 1.1 «• t-d l.e f.nder 1 .It r Xfirh-.. . da- . dot 'uv- mt • Tell .] I 
ki i-L.blld* , ju walnv.-lielnli.-h nil*. m i s  iWiLvIunion ami’ii... 11...‘1 t danken̂ v. err h-,.j dh Yh-eVit . d. . 
„V. . 11 >in«l Welridldim, Und liber tile .̂n.ilur Aher mil .'om llin\un auN.-n r. ;:rlo:i- - y.
lb-lien Krtrfljf .lor Arbeit, dor hi* r nur u 11 ire do 11 let v\v, ti komilo. 1st ibre Dodoumi * nieht .■ rsdidnf -

rin*-or 1st tin NVerl fiir «lle philol-min he 1 vreMiun̂ . Jeii.-mi belterr«rb. in uu-t.o/.ofhiieier V V, . 
Matt i to I. mid b.-i seiner it"nhtlL«ni phllolugisclicii ‘̂ hulm -0111011. ScharNliin uml senior hcrvorrâ 'ndi n 
Komblm .1 mspal.e war in nieht mid* r /u orwnrien, a Is- it- or unsere Erkont mis um . ii. f. f <[,-,■  i- 
fnrdorn ûr.le: mun inn,: ini Mnzolmni da und d »ri underer Meinn u; soin, Im UroMpn und (tai./.-ii ii* . ■
Ailteii unite: m. nl.ur .-in. lueluî e l.oinu a. die kciti llUterikor e,kr *emiiisehor Philoloco o'ui.
10,8 ‘ Il-'iii loL'e-i Vkird. Dio dem ltucho b<l-e robe non Kurton: L.iuf dor Venus, dor bab vie much' l>r-
kiet und die Writ narh b.ibylonbn b.er V .rMellutig for deni wcnontHoh dus Vcrstuiuluia. Die \ ^
dr v" rl” ' ' ' i :!!■'.a tt /nqo. AV A\ j  *

Dk- V.;il.,Kslt..i,.||uiiR .vlanl.1 sicli fi rno :mf .lie .tusfiihrlit-hen Ilcsprechir.ujPii in 
Z cita ch lift fiir A ssv r io lo g ie  \ . I /.in.men. . <I r  T h eolo gisch cn  L itc r a tu r z e itu r r  
l ^ 1 Nl " I,' l l'lA . il«r R evu e critique 1K . . N ,. a .  IInl.rvv' im.l ,1.-. B ella . .- zur 
A U gem ein.n Zeitung i8m i Nr. ;(.) /.u •.■ ciwei-cn.

/ ' ■ . . . . . . . . .

IJer indogermanische Akzent.
I' in  I l ; m t l l . i i e h

'
\ .11

Dr. Herman Hirt
Piivnldo '.-a -.a dm i i , \ ,-r u. l . ,j \t!,

h°. XXIII,  .t.-A s  | S - M .  t — .

• jf'iei 11‘ioLoi. dio n r«n «iu - l» It*. 1‘ritdik-' ..ibaoblf’ end'’ /ii ehiirnkterhi. ran . .
j, • |».u".| ,| , a fii-J our • I-1 i mm ki t.»i i«d iol,i. ill.- i it ill.nit l>.-,.. tin. r- It. I.. •. ,
tr'ihei .'v I oU<li‘ll’L' i'i'" '■ •» a biln •••.•. A I . t- .< •' /n te-rtb . t . .. .. ■ t t t - t - ., . • • , ,
V h 1 nioli r . •;, i" 1 •'.!» b. •! i .•■ 'it t ." 11 • , • i i * * • *" ia’:- n1 'elibi mm-1 latlin ».n In it - lit rlun ai,io.*i,.; fi.l i v
t i e r  ' . 'el At* *»• -h ‘ b iu lend .  U lr l . r  h v i h r l  o id. ■ . . .  e i<, <|er V . i f  d. i e m   I Hlett,

-v irinuH '. Ik ■ lN-l'"lk'. d ine in D l i t  d or ...■lua,-. .a  - * .>• j
• ° "ill »,( 1, ,ir(, -n'llicdit Uni' • h f.l'. ke ll'lt-o' HUH %*•• It n .V .’It'll. Ain't HU hub. ,. I, l.'r :i"ll • .|.-ni Vo. f.

L i h i ;  , ;i"h .. .............. !"»•'. t.t. .................. ....... ....i ! r •idee I te h z ir A-i Sm 'b l. ■■ UH* nlflrll 'ie. e e-1. ’e»el. nn I >n . In* . . a erl.M|i,.en
.1.0 W.iM'l.uniftfii it • Ji- Drmidir̂ .ui Mirl .1"'" »»•'>’ ”  v' 'Mt .IoiI i.i- .im -utint. t Siitm. mill
* r i r I Gli r •• if b' I * i« i -» li-i' - b i ...........I • ' Jh ' '.!*• ."•*:• " 11‘r '  ....... • ->
r.. . r. I’uhilkilin f*' hi ' .' '.-nil nl. In • n* 1 • ' . ' ■ "*•" ' ""‘l 1 ' "• dor In,

M, .... . | , , 11(4)11 1 ,  Inr /o De i • i b i " /  '» » n»-io . a  e ' . .i a .  . . i n ' . l d i  b:«t  » l t  ;

* h, . t , ■ , ■ ■ i',, ............■■ , v r  l; ,‘ ’..... .. j ... .

h- n *■ ;' 1 , . r 1 . : ;• v .. „ ...........•». - i...u ■ ,  u. .N. ... :
Ii.-. r-.rnk ’o .." I '. 'n - 'i.,....... ........... ... rn •■■ ■> 1 ’ "I1,1 1,111 ' 1 • •' >■ '. 1 :i.l .lii.'l,

...r .1... 0. .... H,o I- r.*l 11. 1. . " • -  ;■  "... ..
........... . iur OrlU. Ira "I- •" , ‘VV 1 .... .

''  Ar- /O.)
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ti V kui.au vox K A I I L  .T. T R U B N E R  is Bi k a n m -bo.

INDOGERMAN ISCH E EOESCHUNGEN ^
Z cits c h r i f t f ii r 

indogermanische Sprach- und Altertumskunde
herauspegebcii von

K a r l  B rn irm a n n  u n d  W ilh e lm  S tre itb o i^
ord. Prof, tier i n f o r m .  Sprari.wi«son*chafi ord. Prof, der Imiogerm. Spritchyvi vvnachntt

in Leipzig m *rotburff i. d. Schweiz,
niit dem Boiblntt:

Anzeiger fiir indogermanische Sprach- und Altertumskunde
redigiert von

Wilhelm Strcitbergr
I. B a n d ,  1891/9 2 . X  u  5 4 6  S . ,  I V  u .  2 0 6  S .

I I .  18 9 2 /9 3 . I V  u .  513  S . ,  I V  u .  22 3  S .
I l l  .. 18 9 3 1 9 4 . I V  u .  4 7 0  S .  m it  oiu or T n f e l ,  I V  n .  2 0 8  S .
l V .  ' ,, 1 8 9 4 . ( F e s t s c h r i f t  zura 25 j iihr . P ro t 'o s so rc n -J u b il i iu m

A u g u s t  L e s k iu n ’s)  V I  u .  4 7 S S. mit  o iu or T u f e l  
und e in e r  Kuri l- . I V  u, 172  S.

V .  18 9 5 . I V  u .  4 5 9  S . ,  I V  u .  2 8 8  S .
V I .  . 1 8 9 0 . I V  n .  3 9 0  S . ,  I V  u .  2 3 2  S .

V I I .  ( u n t e r  d e r  I ' r e s s e ) .
B r e l s  j e d e s  l i a n d e s  M .  10 . - ,  i n  I f a l b f r a n z  g e l t .  M . 1 8 .—

D i e  Q r i g i n u l - A r h e i r e n  e r s c h e i n e n  in  d e n  I n d o g e r m a n i s c h c n  F o r s c h -  
u n K e n -  d ie  " k r i t i s c h c n  B c s p r c c h n n g c n  , e in c  r e f e r i e r e u d e  Z e i t s c h n f t e n s c h a u ,  
e i n e  a u d i i h r l i c h c  B i b l i o g r a p h i c  so vr ie  P c r s o n a l m i t t c i l u n g e n  v o n  n l l g e m e i n e r c t n  
Inrere.s e w e r d e n  a ls  . A n z e i g e r  f u r  i n d o g e r m a n i s c h e  S p r a c h - ,  u n d  
A l t e r . t n m s k u n d e *  b e i g e g e p e n .

D ie  X e i t  e h r i f t  t r s t h e i n t  in I le fc e n  v o n  5 B o g c n  8°. 1- Up f  B c f t e  b i ld c n  
em eri  B u n d '  D e r  \ n z e i g e r  ist b e s o n d e r s  p a g i n i e r t  u n d  e r s c h e i n t  in  3 H e f t e n  
d i e  z e s a m m e n  d e n  U m t o n g  v o n  u n g e l l i h r  i> B O g e n  H u b e r t : d i e s e s  B e t b l a t t  iSS 
, ei -t e in z e ln  k l iu t l ic h .  Z e i t s c h r i f t  u n d  A n z e i g e r  c r h a l t e n  a m  S c h l u s s  d ie  e r io r -  

J e - l ic h e n  R e g i s t e r .

Festschrift
zur

SOjahrigen L)oktorjubeIfeier
K arl W einliolds

ru n  1 4 .  J a n u a r  1 8 9 6 .

I M l  A I T :
V<*rsb:it 1 ft'i Schnnderliupfd. V qh t > t t o  M i o i i n t ' .

Hi.rui. Von 1 i n u 11«' J 6 n .* s •» n.
1 ilscliD S n i l i x s t u d i f V « . » n  !■’ l i «• d i i «• It K 1 u v. __ .
y,.j! h i t V ii: ii.-'inuis „ ( i . i1 ■ ■ .' 11 ** v < w ( j " - '  i v  h o  1 " . ,

i . . .. IU U ter Ii 0*1 d • ■
11 »• i n / i ■ I* M r  »:• n c1 .

1 «jtuil<rctu:i i h i Si ]>\s. j zw ild. V u n  i .  i ’ i d  11 •»  ̂o  ' M» y c r.
' '• !.«■ ’ : J < I h;1 i . Id V < ,1 V I i « ' I M '» V fd » f • , , , ,
v ,  .. i. 1,. ■ . k.i 11.- h, n -n ■■■ i „ •ill1’ 1 W O m r  m i K h l . . . - a h c  MruZirl.

Von B n u  I I ' i e t  s e h
\ 1.i, I:i !.11.11z >ii. 1 H«>l ., 'ixbil't. V o n  K i 6 • r - I ■ ' >' h 1 ' ' '  1 '
I . ,i- \ „ .. , i. .Dr ! ,!.;m .. N ■' n,h" ■ V 11 «*

VV ii ‘ ii ,
J-Ui i , linrg in d m  M i  - !um.",n. Von D w-a - R  - ‘ '

8". \ l  I B  ' M- 4 ' V>



( i i ' u n  d riss ' S L
do r

yergleichenden Grammatik
dor

indogermanischen Sprachen.
K  u r /. g  e f  a s s t e  D n r s t e l l u n g  

dor Ooscliiolite
tics A U in d ise l ie n . A lt ir a n is c h e n  (A v p s t isc h e n  und Altpcr.-dacheu), A lt-  
arm cn iso hcn , A lrg i ie c l i is c h o n ,  Lale in ist  lien. Umbrisch-X; mniti.-cl- -n. All  
irischen, G o tis ch e n , A lt l io ch d o u fsch e n , Litnuiaclien  u. A ltk irclion sln visch ^n

veil

K a r l  B r u g m a n n  und B e r t h o l d  D e l b r t i c k ,
ord. Profcimr -inr indoqprm. Wprarhiv i-eon- .  nrrt. Prnfofimr ilea Bnt.nknt tintl (,.ir ver I

Bfbafi in Leipzig. hprnolikiiuil.’ in Jonr.
f. B a n d :  BINLB1TUNG r \ n  rjAUTLKITRH von Karl Brngwftun. gr.8*1. X.VIIT 

u. BC9 188fl. M. M. - . (Yorg^iron, neuo Aufhtge iti Vorbaroitnttg.
ll. F it n d : A\ OH I liTLDUNGSLKH 111. (Sin nimbi blungs- und Klcxionsl Mi ■ vun lynvl

Jirujsrmnini. I. iliillte V o r b <- m « k tut go n. Iff o m iuti lo o m p,vh i i 
K i tl up I io i  o r t  n .V o nt i t; u [ It i 1 d u it g c n. N o m i i n i  m u  u u m in -  
b il d tj II d t; II S u f f i x o n .  AV u r/,n 1 it o in i ti n. gr. S". XIV n .t t: _■ S

>1. 12. -
lliilfte, 1. Lioforitng: /nIt 1 w c r 1 1, i 1 tin i. g , Ca  s u sb i l d  ii u g dor
N o m i n a  (Nomiiuildekliniii i<>n1, VI'tm oiii i i i .t .  gr. s', s. is. i.

M 10. - .
2. Ililirti), 2. (Rbhluss- I.icf. gr. 8. XIT uml 502 S. 1892. AI. m . - .

INDICKSJ (Wort-, Sneli- mid Aiitoriuiiiidrx I vim Ktu'l Mniirmunti. r s" A ■ .ti
I

111. B a n d :  S YN TA X  von IS. [M h riick .  1. Toil. gr. 81’. VIII, I M S  AI. 2c
®in a ici tor Hand, don (SchlgHB-) Toil von D/'lbrQokfl vorgl Bvntiu mu- 

hiilti.nd, win! mi .Inhre 18117 r-i.-oli■ ■ iut n.
.,. . . Ilrugnniiin h Work geblirt Soil m .:‘t dem nni’ntbobi litdtsr.-n H i K ' d .  ■ 

i It ’ - i . ;  rmaruBton; nnig • dot *wnit« Band mobt nltea Innnt mf d  H r rtnn 
"• a .  AI . . . r. (jitornriHolics ( cntruIbKuit I K '  Nr. *■ t

-• • ■ N n r l i  m t i n r n i  Im  . n ’ l i t e n  v o n t t g  ■ ■ .  d i e  1. . • - 1 r d i t s e r  / .  ii t . 1 mi  !•
lm. ill titling di : i "i liogt Milnn AA'crM"- nul....rk- 'in gidim'le /u linlico, mnl 0 . e Mr <
cinn/in i-i rnrdi’ititflirt i-; mu jpi.lor nn[i rtcii idi mnl ; ... lo r n ,  c- in t
b rnuil** ti eg'-'' Mil'll Itii'i- liiti'b lm r ninni'li.- Puri,, dm- Aiithrlliing bedim. 1 
oil111 'll in |i : r 1 ill iilitigi ; nlil'i tv n - . .ieli ■ !. u ..» . i \v *1. 11 _• 11  ̂m m 11 ̂  i n i ■ I. o 
\A irKi'n ■! gcl'ot.'ii wirdi ii li.t'ct. mi lit i i 11 . iii n gntini iii* 'i liui'b in V"'l' u Ain
1 *:lru 1)1 irdoiilcI 1 11 ndi 1 id 0icl 11 in in 111 r (Ji mIm :i i i >r 111■! -n ■ nn ,i n■
Sprucliwi- M o m i ' l i u f l F  r. S t n 1 ,  (No, pliili l.,gi m . Hundn'l,,iii US',

Brugmann, K., H/mirtfit. <t <•/ t h e  r u m  I t a m / i r r  f/rff m in n r
f l i t '  l u i f o - d r r m a n i r  f . m u j i n u j e a ,  Vo! 1 • I n troti i. t 
lM ionology. rm n a la tc i i  lYum iln> i .iv tnui:  by • ■ ■ >.- ■ j. 11 W  r I •; ii , ,
I ’ b. 1*. s" ■ X.X. u .  5 6 8  S .  I-- u • 1'. H e n . ' 1. 1 . i’ i\. i ■ i. M . i §

Y n l .  J l : M o rp lia lo g y .  I S I .an I’oniu ition  and i i i l ' c c i i ) , .  1:  In
1 <-o(luotion noun eompoumls Hodu|>:ic.tt•-<! ...... .... I ' " r - m i i . miHd\ca
l io o l  nouns T n u is l ' i ic d  frnm (lie G ' T iimh l "  R .  S ' v m  m u  C m n n j
M. A. ami W. II. D. Jt«i. :••• 11 A, 8 XV 111 , . iiv, s I. »,
iu ongl. Iit'iuv und. ,

Y o l .  I l l :  Miir|iliob't.ry 1 1 1 N uii c i h Ii Inlb'M'ui o f  imuii. . md 
pronoun-. T m i m l Y n d  l.v tin Sain:', s" .  X I I  ti. S. iS l i : ' .  <:t.\K 

in c iigl .  L e i i iw o iid .  MV
V 01. I V .  M orp hol“ jTy I H ; 1 ontiuU .u III" I'om, mnl

i n l i c x u .a i c  '■  n j „ .  m 01 ! r iid .i i. d la  i c  BnuiW. 8  X X .  (J 1 !j •,
18lif>. ( iell. jn piie-|. I c in w n m l M. . |l

IudicoB i . f " t h e  volUiiK’s I l > -  's " l [ l > - ' s . 1 ,»7>.
G o b .  in pn^l J,i iuwi'inl. V S. ' l l .

Q*T Oflor- 111.■ 1,,I4 BiujimH ir.ii1.. ■ . .. v d^.l Mi !.f. *v b. . : ' <■ ". r..; n ■ ’May.
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G r u n d r i p  d e r  r o m a n i s c l i e n  P h i l o l o g i e
untcr llitwlrkUDg von

G. Baist, Th. Braga, H. Bresslau, T. Casini, J. Cornu, C. Decnrtins, W. 
Deecke, Th. Gartner, M. Glister, G. Gerland, G. Jacobathal, F. Kluge, Gust.
Meyer, W. Meyer, C. Michaelis de Yasconeellos, A. Morel-Fatio, Fr. 
d’Ovidio, M. Philippson, A. S ch u ltz ,  W. Scliura, Ch. Seybold, E. Stengel,
A. Stimming, H. Suehier, II. Tiktin, A. Tobler, W. Windetband, E. Windiscb

hernuagegcben von
Gust av  Gr6ber ,

o. o. Professor der roinanischon Philologie an der UniversiGii Straasbnrir.

Plan des Werkes :
P r o p a d e u t i s c h e r T o i l :

I. E IN L E IT U N G  IN D IE  R O M A N IS C H E  P H IL O L O G IE .
GESCBIOHTE DEB ROMANISCHE?. PHILOLOGIE vox G. Grober.
IHBE AUFOABE UNO GLIEDERUNG vox G. Grober.

M c t h o (1 i s c 1) c r T  o i l :
II. A N L E IT U N G  Z U R  P H IL O L O G IS C H E N  F O R S C H U N G .

DIE QUELLEN DER ROMANISCHEN PHILOLOGIE.
a. l)ic achriftlichen Quallen von i ‘ \ S c h v m  'mit 4 Tufeln).
b. Die niiiudlichen QuoLlcn vou G .  G i b b e r .  *

DIE BEHANDLUNG DER QUELLEN.
a. Methodlk der :>ru< hwissenbchaftliehen Forsebunf von G .  G r o b e r .
b. Methodlk der philologlachcn Forsokung vun A .  J o b  U r .

R e a l c . r  T e  i 1:
III. D A R S X E L L U N G  D E R  R O M A N IS C H E N  P H IL O L O G IE .

'• B«"d ROMANISCHE SPRACHFORSCBUNG.
a. Dio vorronmni»eiu*n Volkespraclun der romnnififhen Dander:

K e  111 s c h von E .  a  i n , i t  s c  i t .
1 b e r i s o h von G .  G e r l a n d .
1 i u 11 8 o h von />'D e e c k e .Die lafelnihche Spruehe lu d< n romanlscbeu I.iindern von I T  M e y e r .

Die gem .uu-coen, nrnbismhon uud al&viaehen Klemeute in den rorannlanhen Hprocben un 
F .  K l r e e .  ( "h G e y  b o l d  u. 1/. G u t t e r .

b . Dio rouittnificlien Sprat bon :
lhre Glledcrung und iiu.-aere Geachiohto von G .  G r o b e r  mil 1 Kartcp 
I)lo nniiniiische Sprncho von //. T i k t i n .Die rBtoroniaiiischen Mumlurten von 'T h . G a r t n e r .
Die iraiicu Spruehe und lhre Mundnrten von F r .  d ' i h - i d i a  untl /'. M e y e r .
Die fi an zb . a pi«. v.-.̂ al. Spruehe und lhre Mundarten von //. . n t c h i e r  (init 12 ICurtou).
Die eiiialMtigcRy Bpr.e he von A .  M o r e l - F u t i o .

Dio pDiiiv li> Spruehe vun G .  H u n t .
Die portugie-.i o-l.e Sprache von J .  C o r n u .
Das Iflirinisi hr* Kleuient Ira Albttnealachen von G u s t .  M e y e r .

„ | METIIIK DER ROMANISCHEN SPRACJIEN von F. Stengel.
, ", LITTER A TUROEsCHl CUTE DER ROMANISCHEN VOLK EH.
I. Abt. | Dio IfttelnJarhe Diileratur von G .  G r b b e r .

Die franzosisrho Lit < ratur vor. (>. ( , r  b t r .

I Die proveni;ttliae|ie Idttenuur von A .  S t  i n i  w i n y .
II. UH J Die enf .lki-i .ch* DiKeratur von A .  M o r e l -  F u t i o .2 | Die poriugieHiaeho Littera'ur von C .  M / e b u 'e / i s  d r  V a t c o u e G . e s  untl T h .  F r a g  a

Die ppalii idle Litierotur vun (,. /?«i ' s t .

Die Imllenlsohc LHterutur von T .  C n  
Die r imi'iidi'eho l.ilfcruiur von M .  ‘T a s t e r .
Die j . i m i r • >: 11 j i ■ 1. " i i p J.i'erHHir von (•'. L cut tinr.

JV. G R E N 2 W IS S E N S 0 H A F T E N .
,, „J or.SClIICHTE DER ROMANISCHEN VOLKER von IJ Bresslau uuJ M.
n »>,, Philippson. .. ,

C C L T L R O ID C lIIC iri  E HER ROMANISCHEN Vo i.K E R  v  n A- Schultj. 
KCNHTGKSCHICHTE HER ROMANISCHEN VOLKER:

Mii»lk % oil G .  'J f a k o l u t h n i .

Jl! Id end e K limit' Yon . ■ r ' n n l t i .  ,, 1 IV IT" j it

; 111; E .'.'sell A F'l'EN IN DEN ROMAN. 1 AN HERN *• " •  u mJelband.

Bis jcC't nind < v-chiciicn: ,
I. IE,mi. I.rX.-v ' XII ii. C.'iS S Iilit 4 Tufeln n. HI K i m f i  ■ ■ r.jia M. U .— .

i lli.ilitninzbiimi: M. Hi.
A'toIi n.>oh in eint.i Incn I-ioferuu. i :-i M. 4. —, ’'L *u habtin.

II Baud, I. A b to ilu n g.  1. LUiI’c i i in g ,  l« H-H'-'t- f;

’  2. t  ¥ " ISM- M - ' L -
,  j  n  .. iksw. M. ■> -

!> Hi 1)4. M. —
I BOG. M 'i. —

Verlah vox KARL ,1. TRUBNER is Stk.vssbuko. f r \ j
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ITiitor d o r  Prus.-tc: kJ-M—4

Grundriss der germanisehen Philologie
unter MttwirkUng von

K. von A m l r a ,  W . A r n d t ,  O. B e h a i ' l i e l ,  A. B r a n d i ,  O. B re m e r ,  H. JL-Il lngli a^. . ,  K. Th. 
von I imm a - S t e r n e g g .  K r  K a ln n d ,  F r .  Ivan l in iann .  F. K In g r ,  E. KJ’Xre!. R .  v. L l l l e n e r o a ,
K. L n lc k .  .1. A .  LnndoII,  J .  M eter ,  E. Mo-gk. A .N o r e e n .  J .  S e h ip p e r ,  H L Seh u ek ,  a . i5»cliu ltz,

TIi. S i e b s ,  E. S i e v e r s ,  B. S y m o n s ,  P. V o g t .  P b .  W e g e n e r ,  J .  te  W lu k e l .  J .  d r i g h t
horausgcg'eben von

H e r m a n n  P a u l
ord. Profvaaor dor doutnel cu Sprueho und r.iieratur nn dor Unlvrroitu. -*-iinel,en.

Z w e i t e  verliossorte  und vnrniolirte A li l ln ge  in drei Biinden.

Diego neuo Aufla^e wird ebonno »ie <li<; crsio in Iiinfcrungon zu jo M. 4.— 
ersclieineu und ini Lauio Up- Jultrcs 1V17 vollnt/imJiir worden.

I N H A l i  T :
I. A bsciin.:  BEGIUKF UND AUPGABK DE R GERMAN18CHEN PHILOLOGIE.

Von H  Paul.
11 \nsriiN • GESOIIICHTE DER GEKMAN ISUHKN PIIH.OI.OGIE. Von H. Paul.

Ill \nscns.: METITODKVLEHKE. Von 11. Paul.
JV. A bsciin.: SCIIRtKTKUNDE

1. Kunnn und Ku» • nlnmhrlfior. Von ... 'uzers 'im' olucr tufi . .
2. Dio lutcliilndi'- Nrhrlfl Von ■. Am,it.

V. Ansc i iN * :  S P R A C H G I^ C IIIC d T K :
1 Phonotik. Von /.*. Su t • .1# Hd. 2. Frtjeaohichti1 dor ^rriuniil.- rh m Sp' ohm. You F. A*, r-e
3 (ioAchlrhtO dor 'Iumi • V »n Ki::re.A. Ooeohlchtu d*-r nordi-jel.on hprnchen. Yon .1. Xu , ni.

Ocsohichto dor «li u tohtu Suiaeli-j Von O. . ' <mi. «dnoi KotIo).
6. (IcHChloliK! dor i iodridiii*dl>o'.«n sprncho Von / .V \li*kel.
7. Oesrliichtn dir  frie i chon Sprarho. Yon .Sifds.
fi. (lL*»i hiohlo dui rni*ilsohpn Sprnoho. Von /•'. AVVy rult <dner Kftru- .

A. ' ' i . • ■ : Dll. MI UANDUJMi DIR bhl'l.N DRA MUNDARTEX:
1. All^otnnno^ Von i'h l l c . ' . v ,
2. Sluindlnnviiiohc Mun»l«rlon. Vo: _ .. ' '. II.
.1 Deuticha und iiloduiHindi iche Mundtrtrn. Von hr. K..• n'r.na tn 

, t Engll.iuh* Mundurinn. Von 7. n right.
VI. AiwciiN.: U T E lU T U K O J S S e i l lO U T K :

1. Cofliche l.linratur. Von r n ,
2 NoriiUohu l.unrmur* n .

at niirwi-i, j - (di-fhoid! • . Iv. Yon /'
U' s.lnM* irtoli-d.iiiin. In Y'>n . ..  S’!,u

3. D-iul '>.lio 1.lliir.Kill
ii' allh'u’ li- und n *• u rih'u.«• hr* Vun ii. A.** •
10 intllo|)HM'hd< u* || In*. You . ’ •• A
11 mu .i 1 Mk<*d'’i d"!ii...'lii Vim //. ' .i. olrdprllindl odii l i'r r .ir. \"U r <* > nhr:. 

l'ri • ■•. I’ • i .i iitiiiur. V ‘ ■ •. • .
t■ I’ .] ' ll II: i-r»»* I.IuthIUI '  on ' ’ ■
“ • . PiiKUhii' i iT P u n ;  mi: a im  m Cxim n ' ln  ii  I'uint: n.i 11:'-::"  or-scm.-n'i s

SA M MIJiNtlKN Dl’.ll Vdl.KSl-O! sfK :
.1) . l.amdn.i • ' • V..IU V •!-•••
in <l< lit H*lli' "!•••.• • ; I - •’o "i >du 1"D '■1-. oin li-o' .'' \ ..Ik ! 'I'V Von . ' ' ■ r u.

Vil AnsniNV MKTHIK:' JL‘ 1, AKpurtn. Mnrlk. Von .. s . ' •
•*. 11,>ii. M i-ik - . /' ..

t in 'l l olio Mi’1 ni.
U. Illdtn'.i Chr* Metrn Von / . n .' v.
|., frrunla M.trn, Von ?. s

i i l iNOU K V I’ ll I Id. Von < >■ IP iia cr  ...» ...... •. .r»>.
VIII v . . .  V VVr v , - . , v:a'.

v " Ki-’ CIII’. Vmi A .  *">"
XT' '  k k IE . im WESEN Von 1 V .:./ •;

Y , '  M Y T I lO U m t E .  Vun ■
x n i :  „ lir.l.PKNtS.VUE. V on ’ " " ‘" N

*»• Bd . X , V  -  r t lT , ' ^ ...... . ■■
........... kstiuiuviiun- Rirn: i»n« v . i 'w  .m; r. v ,

XV. AUSI'BN.: KOH^T. itU(> Kd#, vm v  ,

NAMES'-, MAOH- U N T T w c m T V K K ^ U  H M - '">■
; :11 | i f* orchil n N. i

I. Bn ml, I. I.h feiniiKi
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Deutsche Gram m atik
Gotisch, Alt-. Mittel- und Neulioclideutsdi

von

W . W ilm anns
o I’rofessor der deutschen Spracho a. JLitteratur an dcr Uuiversitiic Bonn.

Erste Abteilung: Lautlehre.
gr. 8 °. X I X ,  332 S. 1893. 3.1. 6.50. In Balbfrnnz gnbuuden 31. 8.50.

(ve rg ritfan ; rieuc A utiage ersch ein t im lle rh st  1896..)

Zweite Abteilung: Wortbildung.
gr. 8°. X3"I, 663 S. 1896. 31. 12.50. In Ilalbfrnnz gobundon 31. 15.— . 

Damns einzeln din 2. Iliilfte S. I— X V I  und 353— 663. M. 6 .— .

Das W ork wird in vier Abtellungen erscheiuen: Ln.utlelire, W ort- 
bildung, Fluxion, Syntax. Eine filnfte, die Geseliichte dor deutschen 
Sprache, wird sich vielleicht anscldiessen.

, W ilmftnns hat begonncii, <_■ i mo misftihrlinhn deu tsche G raninintik zu Yeriiffent- 
"•tl'en, l i '  in \  Phndcn die L au rtu lire , I'loxiorislolire und S yn ta x  behandeln soil.
L>i. G rainm ntik 1st nir.lit in o r d e r  Dinio iiir den Fuclv; uhrU-n bestinim t, sie doht 

audit illro A ulgubo darin, dm  Mulorinl zu vorm oliron mid din U occhiolito dcr dent-ehen 
Spruuho von den iiltostou Zoiton bis in die neuerer. Mundnrten liinoin unter mbg- 

b o W c r  V ollsL lud igk. n  dor lle isp ie lo  durzustellen. Y ie ln io h r sol] t'iir oinen etw as 

.i nitereu Im ;•;■ (,sseiiloulcrids in au ig'd'fihr ir r  urn) m isclniiilieher W eiso dun Bilil dor F.nt- 
w inkelung ungorer Spriiphi vom  Gtotisoljen an tlber da" Alt- und M ittolhoohdeutsclie 
bin zur ni'ulinplidcntsubon Soliriftspriudw  gozeiehnor w orden, so dass a ls dun eigont- 

licb e  Z ie l die Kr.s.-liii.-ssnntf do., vollon liistorisotion Y cr-tiin d n isics unseror houtigen 
grddldeten S praeliform  zu geltnn lint.

Der er.ito Bund, di> Lautlohro, li< ; 'ds .joizt dnvnu vor. Dei dom I owiilirton 
Lelirgt ohiclc des Y . . -p. war ns zu ovwiti tun, dass seine Dnrsiollmig deni'/'verke 
ents|iroolion wilr.lo. Ds is! -(dir . 1  Tmulirdi, dans. wir nun fin Hueb liitbon warden, 
vwluho wir mil I'ntoni Gov/i.-smi demj. 11 if̂ .-n uinpfolilon kiinnon. dor sieli in das 
Stadium di r dontsidicn SjinioligoKnliiolii. ; iiiai lioiten will, olino din MbgHolikeit 7.11 

iotben, line guto Vorlosung fiber doutci lie Orimiuiutik zu boron; an Wilmamia wird
or liior/u oin.M. ..........Iftycigtui, m il'd o r lli'.he dor jotzigen  L'..1-i-liun ; n'olipiid.'i) I’iilm-r

liioiun Alp-i i noli dom Studiori ndon, dor celton dout.-olii O rnnnm ilik gohdrl hut, 
w ird  dins Ibn-li gale Diensto leislon zur W ic  b-rhuluntr m ill :mr Ki giinzung der otwu 
in dor V 'li lesiing zu kurz gokornnieiiou Dnriim i. Jedupli .moli dor lite lim nnn dm f

.. 'o n  oil, von W . nioht uiiberflpk8iolui{ft li on Oenn *11? ill B M racht kmnnicn- 

d. ii F ra g . 1 mod hi. 1 mit Molbutilntligeni D rtoil nod, nutnr .n h 'T  Jlulierrscliung der 

L iu  ratu r e r i ir i . iL  Und nidi t geJteu w ordon -Si; 111 ii>< - •* g|•/<>-:, dio You dor gnwiiiin- 
lioluin Auirnmiuiig iihw eiolien und y.iun Mindi -ton zur piugoliofidpu l.’n viigun g uul- 

lo r io r n , Co dass nieinnnd oline violl'uobo A ni'pgung dm i.initloliro nus dor Hand 

-n wild. DoHouders roioli nn tiouon A u lla  ■ un; ’ .. iv- 111114 dir Lein.? von don K011- 
: .•until! n or obionon. ,\bei auoh dip tinri" I ' il. m tei dmipn die bi-dier w en iger 

■ ut in (IrM niimtikon ilurgestellto  Lobro vnm SVmi .eeimt liervnrzuliBlioil vviire, vor-

lo.nou .lioaohtm ig............. l' H. A’., . I' n l i ' u lb !  i 90'J ATo iO .

•xT.$ ? i+
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(Etyiriologtfcfyes tDortcrbudi
ber bcutfd7cn Spxacbc

bon

J f r t e i m d j  I R l u t i f ,

otb. SJiroftffor ber bcutkficn 5lraicf)c ait ber Unibcrfitiit ftrcilnirg i. T.

Tiiitflr ufdif(Tprlf nnb (lot ft oetmrljrtr Juflogf fn.=S». X V I.  491 8. 1MH. Jll. 10.—
in Tintlifriiiif grb. JU. IE.— .

Vor deni Ersclioinen (Iff ersien Auflagfe von Kluyes etymologischem 
Worterbuch hat os fine loxikalisoho B> arl.eitnng dor Etymologic tut.- r< s 
modernon Spr. olisolnit/.o.s niclit g e g e b m . Dor E rlb lg  dor innerhalb d.-s ver- 
flossonrti Jahr/olmts o isohienm m  vior Auilagen und die A norkeinm ig. n-.-lo.liv 
den; Buclio y,u Toil gowordon, liabon gozoigt, win rio.hUg der liedankv v.;iv. 
die Result ate dor wisseiiscliaftlielum W ortforschung in b xikaliseher l)ar- 
strik ing xusaiiinion/.nfassoii.

Dor Vorfitssor lint es siclt /.nr Antgabe. geniiic.hr. Form und .Uedeutung 
tower i W y r te  bis /n ilnvr Quelle zu verfolgiHij di< Bezieliungen n  den 
klastuselim Spraohon in gloic.liom Ma-- lutonoinl wie das Yorwiindtsehatts- 
verhuitnis zu den tib't’igeu gerwanischon and Aon Vomartificbon S p r a d ie n ; ancli 
die onft'onitiron nrioiitaliselieii. -owir di k. ltiselien und die daviM'lim 
Sprachen siiul i n .  alien JTftlltju lierangezogon, wo 4je Eorscliong nine 
wandtsi baff I'estzusfellen venting. Eiiio .illgenioinc Finloium g behandolt die 
D o scli  i ,;li t o d o r  do u fso .l io n  S p r a c l i o  in iliivn Fturissm.

Die vtii-liogoiide iioin- A tillage lmlt an deni tViibomi Pregrnmtn dos 
Workos font, strelit, fiber wiod. rum imrli oiner Verliefun g nnd [■’.rwvit.erung 
der v, m l g o -  hi- li1 1 ii-Ii. m Problyion und i.~t audit tlieuinal bmiiilit, dm  timosUti 
F o rta d ir i t im  der otvinnlogiselipu Wortl'or cluing gobiibromle Uooiimnot . n 
t r a g v n : ,-io unter.-o.lioidel si.-li v..n .bn I'niboron Anil; v m  In sunders ■ ! r.-.i 
^nt'nivliine niuncbor jiin-.-.-ivn Knllelitiungm. «]• - hi (i< liiohu in dm ubrig. ■ .
\Vi»rlorbiirb rn zu vt'enu In riiok-ioliii'.-t isl, •-■ •wio dtircli ttmi.iiii. .'iob. r. • /.n- 
ziolivn dor doir.si'bon Mniidniton

1 ' l iter  d o r  Prc s s c

ENGLISH ETYMOLOGY.
A  S E L E C T  G L O S S A R Y

F O R  T H l u s t  O F  Hl C i l l S v  H O O I . S  VNi> F O U  F l i F S

nv
B

F. K L U G E  *'•" F. L U T Z .
1’hOKl S-Olt 1. 1 K F11 • I L1 1 ‘V I'lO'l'ShOH ' ' Ml ' ’-’ ' 111

■ ,s■ ' c.i i d  I3< ib'ii
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X ^ y ^T3 \n /*

. i)cut|cbc

S t u b e n t e n f p r a c f y e
rcm

dricbticb Kluge,
P r o f e f f o r  a n  b e r  l l i t i w e r f i t a t  F r e i b u r g  t. 23.

3 n i j a l i :  I .  l i fter bl e S tu b en te n flu a rfte . (Sh tb en ten  unb 331) [lifte r . — X ru n fe n lita ite i .  —
S lu tife  © lem ente . — SBnrfcfjifofc Q oo log ie . —  i23iblifcf)-tl)eolofjifcf;e 'ju irfif lm ige- -  
3 m  iS a it i i  be-? 9toth>cfidj. — jta n so i'i ic f ie  CSinfliiffe. — © ratn m atifc f ie  C’ ig tn a r t .  — 
f ir fp r im g  un b  95erftreitnnn-

I I .  a it i ir ic r i iw lj ber S tu b e iite iifv rn c f je .

8°. XI I ,  130 S .  1895 . © c lje fte t 9W. 2 .5 0 , in  S e im u an b  gebuuben 3)f. 3 .5 0 .

„Beim Lesen dietes Buobes fllhifc man ftteh oft von sintm Ilauohe frlschen, friShJlohen dtudautanr 
lobetis beciibrt, und 8'dbst dns nnsoheinend o trockene Wbrtrrbuch roi/.t <Jurcii doinort manehnial recht 
buttiorlsllaolien Inhnli zu ©lnem I Bb 1 nr I?, doi That cine dankbaro. frelll
•rcliwi.'i :;.0 Aufgabo. du* f ir  die ul torn Zeit so s|»ilriioh»* und vinlfwch Be hr v-rnte -kte Material zu - ammoln 
und dariuiH ie gro^cu Ziigcn nine OeBchkhto der denud-en Sttiden’r.naprnehf* zu ontverfen , die urn so 
j-ru,.tere.it Jij.nl' vvrdknt, ula -do nlcht nur der orsk urufa- emlo und ftuf \*irkliehp'n Quolknatudiunt he- 
ruhende Ver uoh der A n is t, sondorn ftueli mlt gre<-*cm ( ondtiek sicli auf jenein Grtur/gcldcd i'.wlflchen 
[•opul-irci- und sireng \>iM-.en8el: ifilinher Dor dnllung B -.v.-gt, da • clnzuhnlten nieltt jedem G.dohritm gogoben 
•' CJerjdi aut dl*>■•.em «I• V»i**t hat ioh Klugo durch sent Piu-t«--rlmfi«*3 ( ‘yruologlseiie.- Wurtcrbueb gros?e 

V.-rdleif/e er'vorbon ; rlen-udhen Weg hetritt er je:zt mil gleiebem Krfolg au>'h in dor vorliogeudeu Schrlfr, 
die il re JlntMehung zutucut den Arludtou zu jnnein audoren Werke verdaiiki. . . .u

' . i i t r a r .  C en tra l!'!,i t '  /J<()’, .  A r . xS.

..Prof. Kiuge hat mi*. lent Fie. . wi- die / thin deli oiuge-u muttm Ilele 2 Bel ieu bow. i-en , oowie 
guatut/. uuf elite *Utg*dehate l.ekmre und auf . (gone Beobidhttia f *!.*• Sprzohe dor StUdoiH«u in a lter und 
ncuer Zeis nnrh Ihrem L’r >j• ru11 _* un i i.ltrer ’.YrUridiung dnr, e-uollf und vin -r Ahltnndlutig eln rr*Iehhultii,' . 
'Viirierioiolt <’er SlodomeiHiiraeue bed % ebon, k t die- Hueb ul He? I rag zur deal ehen .Spr.'tehgesehkhlo 
'ii l J,exil*'jgrapini von .*;ro •• nt W .-n-. i t̂ 1 . amdi fur den Akodnuiiker . der die eigen irtige bpraele:
• eine i ^i.vidc • n’leli !!tr- r iintstohung und Ge^ehiehtu kenneii und ver.sielten lernen will olu tniere^innte 
Bii'jb und 1 •• ;«>’*.ier.. zu Jiedikuilonszweclicn geeiguat, wofiir wir «:9 boiio. •- empfohiou haben wo!U*u.“

Monaishcf te  /0<;j r*/»w

A l t o r e

( le iits c  she C i i *^11111 u xtilco n
in Neudrucken

hrrau-»ti*gclif*n
von

J o h n  M e i e r .

T. I 'ar I’ fU 'iik i'i h -!iinm eii lu ’ \\r8 itc  . .I-*•. n n i'lc i’ 3’ 1 t r - l i »<!*-,- dr-. H an u  b a b r i t lu p .
-g.-bi'ii v(,n J o i n .  Mr i i . - i  XXJ CXVl . '  I t  8 I M i - ■

II ii|. .I.■ *11 n Ui.uuiiMtik it-' Johannes Clajus. x  • ! O'"1 ‘ 0 . -ti-.i I irk von ift~K 
uni -t.” Vari.'i. ten ini llbrigeri .’uij. .̂'ben In i an *■ .r l."'1'1" 1. ■ ' 1 1' u  : 1 . b \ V e i . l | jn ^

I . XXV 1. 1 To s .  IS 1.1 M f t . -
III o  •• i ...... i ■...uin. i jk . ? L a u r e n t iu p  A lh c r lu * .  11,- ,. ten von C ... r  l

M "I i l l .  | f H i r e  11 It. 8°.  X X X I V .  0  •:> M.



j (  m X t  V kki.ao vos K A R L  .T. T R U ^ N EE  is Sru.M-fciuTtfi. 1« I n j
\ X. -t-1 ,/ x / k #-A_J

xp?? A T  *A .  b  r  1 s  s
d e r

urgermanisehen Lautlehre
m i t  b e s o n d e r e r  R i i c k s i c h - t  a n f  d i e

nordisohen Sprachen
zum

Gcbrauch bei akadeniisclien Vorlesungen
von

A dolf Noreen.

V o in V e r f t t s a e r  s e l b f l t  b e n o rg tc *  B e a r b e i f c u i i g  on oh dom  
8 c h w o d i s (! h o n O r i g i n a l .

8'1. XII, 273 S. 1894. M. 5 -
„Sohou die soliwediaohe Ausgabe, dio vor molireren Jahrcn erschienen ist, li.u 

in dieaom lllatto wnrnio Anerkenming gel'uuden. In nocli hiihercm Masse verdicnt 
die dents olio Boarbeitung das joner geapendete Lob. Sie ist oino ilberrasohond reioh- 
linltige, Uberaiohtlich tingeordueto 'und lust durobwog zuverlilsaige Dnrstollung e intis 
dor wiohtigsten Kapitel dor germaniselien Qramnmtik. Die umfangreiohoii und sor:-- 
fiiltigon Literaturaiigaben Hind besondora dnnkonswert; man wird k.ium oine Stcllo 
von einigor Bodeuhing yermisson. Ausfiilirliehe AVortregister erliiilicn die Brauoh 
barkeit. Schott die altisliimlisohe Graninintik in Brauno's Samrnlung und dio G - 
sohiolito dor nltnordiiolien Spracho in Paul’s Grundrie••. beidos \Iustcrlei.:iumre:i. 
button dii' grosHO Talent Noreon’s t'iie die BewSltigiing spr&dor Stulftmissen ire..eigt.
Dieselbo Bcgabung hewilhrt sicli amdi in dam neunn Works. Es ...vl'iilli in zne) 
grnsso Alnicliuilte, din iSuiianton und Ivon-onnnton uhnrscht ichou aiiui. Joikm diuaer 
Tdile gold ein kurzer uborbliok iiber den idg. l .n . island versus, der mit IfilltV d 
Indischen, ties Grieohischeit und des Ijuteiiiinehen crachlossen wird. Panli t'nlgeii 
dio urgermnnisohi'ii Dautgeeetze. Don Besebluss mnoht ji dcmiml ein umfSnglndic 
Kapitel, das dio Spuren idg. Limtgcsetz® ini Germaniscbon verlolgt — -  — —

Hof. bomcrkt nooli, dnss dio uvgorm. l.autlobre ein in liohoin Orndo otu- 
pfehlonswurtes Buoli ist, dom ein vollur Erfolg iin rnteresse der gorinanisolien 
Graninintik lebliaft gewiinsolit wordtn muss. — - — — —

LitrraritChcH (.'• htrulblult AVi. .Vi.

Soeben ereohien:

Untersuchung.en
zur eng 1 i hchen Lautge'sol i icl i i ,•'

YOU

Karl L uick,
l'rofpMor »M <Ui* UnUPMitV liru

* . XVIII, 81-1 8. I-‘.h. M. .



/ ̂  s'---
\ \  m j  1 ! V e k i * U r  V U N  K A i l J j  ■!. T K L ’ i i A ' E l l  i n  .St k a s - u c r g .

l e s c h i c h t e  t i e r  d e u t s c h e n  L i t t c r a t n r

lii.s zum A u sgan ge des Mitfelalters
Von

Rudolf Koegel,
ord. Profos-or fiir deutsohc Spraohff und l.i tie raiur an der Universilui Lkimd.

E r 3 1 o r ii  a n cl:

■ Bis zur Mitte des elften Jahrhuiulerts.

B r 8 1 e r T  e i 1 :

D ie sta b re im e n d e  D ic h tu n g  und die g o tise h e  P ro sa .

S‘\ .W ill .  843 S. 1894. P rcis M. 10.— .

Der T e il den f. Ban des is t  m ite r  tie r P ro sse .

„ . . . Kbg"l hat nine Arbeit unternomnion, die ;-c»bon as o gen iliros gr-> -< n 7io!o - dnnkbur h«griiflHt 
M.erd*-u mu~*. D< mi ea knini die rorm-lning ut.f dew Oehipte der altd^u tsc lvu I.iiernMirj.-es'diieiite uur 
wirk . .lit unUirsluUfii,  w*'iiu jfimind d< n gnu?.*"! vnrhandenen !>< .’-t\nd von ThntMiehen mid Ainlchten 
;i' i:uu dnr-bprUft und vemdchnet . dnnn niter nurli nn alien f.clts* ierigen Punkton mil o p e n e r  L'nler- 
uel.uiig ( i n . - i/ r la-ldei hat K. in drm v.-ru- genden er.-.ton liande liir die fill* -*dr X* i doutaehcn Geis'es- 

)*•!,.-i :i :m. I i  b'dierr eht dii. Ockname Materia* vol. liindig. *t  hut delr lufgt .oiujiW'ii od**r 1 »rt- 
:fe|ji. eii. •■'iite nil'll d ;i iiber ‘Mirvliilii ,• Rceli.'U. eii.ifi 7.n geben K* In Stein .i»if deni Woge i t von ihm 
uiiumgewemlot verhliuOdti. Jv. hill allcr jiuch dgn fcStoff v*rmehrr, eirrr.nl fndom er  *.-dl»d.'in«iig fllh Hill 
•| u  !]<•:; . . ii. die Suinulungen der Cupitularir n, ( ’oneilbe -'hlusno u. v.\. durcln;* arbeiti t, neue Zcug- 
11i • niton I iMgefiigi. die niton 1.. ri*-liii''t liar. i.»in<.»• . adureh, dat..  ̂ e r  uu» d e n  15. in lobe der iibvlgpn
•; u 1 rnn.--.-h'. n 1 .id'"-.'.' -i • n her ini,e/..g( •; .'in'. v.m. irgoud Ailubeute fur dir‘ Aufh.JIung |. r : I'e.U'ti deutS'dion 
!’*•• v*' |n..eii. In nil. \ Dingeii rehivite t ur euf don Pfe d- n Marl Miilk iilm!l de--en Grds-r
m in  uudcrcr Hueli ah' cbeii .!.>•* .-.•inn b.-v r yur«li,;r.n jehrf . . .

' i r r - r t  / .  ':< • > •1.1 { ' > • ! • •  r  > «  U ' : . L i l s t  i / o ’ ../, A r .  /»>.
K'.i .el bit i. i Me,'.* i n i  wic J iinge iu  der OeniMiiisiil:'  oinc r -i he. v.’iilkomni"n>' (Jube mit neinem 

V.. i . . vur mieni . h e r  ,i . . der Aufirmrh umlu U d< * l Jr hrcr  <!*•>. I *em ■ ■ i ' i i  un hiilicreu S ibulen pi a • 
p: n fiir *llo es ni .  '« i ti.• *>i 11• 1. Jliilf rniriel verdeii v.Ird du.vh M'inon er.-ent n I ulta.lt. durch d >.
• In .n . cvM.lu .i ii iMi"..rajd.i dieu I int,’* v n i^e mid nieht Mini v. n : .i.-a *iureh die Ar. und W'die. 'vie

eu ieinmen 1 rngnien'en ein viel-i </ :■ Inur*'. .-. ubzuge^iniii  p und n',.- in grosi en gcu'^hiphiHehan 
/•im.-.iinenhiin,,' /u  •’..•ll. n ver* tobt Wit* *• s nut wurnur  Thriuiaiui. • fUr den Gegenumad eenrboitot ist.
v« irn • - •. ASr ;«i. h, . h r . . er uiineolil, Pre-id*' ..ri der  n illonulen WiP'.en«ehaft netikoii un«l
ttiiue’bur  ttiieh zur Del'buug do. d hi •;1(. n Litera Hrur/'-rilehrs in Vi-uenselrdtli .  Ii-imiiormleni Sima lud- 
t r a g m . “ - n o i f f  «*■ i f . / * ' .  /' //«/*..; J d ‘,\ A v. .'Oir.

w . . . Der V.-rf. sneht nlclit l*iu- *1 n ru. 'hmunn, omlrrn nueli *i**n wol'oreii Ktplsen ullor d^r- 
j( uiv’en, die fiir *1; *lru'f*ohe Ahorn.  n it 1. i ‘hil>)log"ii. H iitor lker  und Jurlnton i ■ linnlinio l-*‘gpn. Ina- 
. -Oiid.-r1 a 1..-h den 11 lii fiii...-en <!• r Ja 1 .v seliul. ;m ludier, .i .-chi;!' n • ' . u h in i in  n. Jot- g«halt-

iq Jiuch v.*'i■,c un  : du.- a!tdeut«eli • Sehrifttm.i vicllnrh in g u n /  r u l e r  -udeueUtu imle/n *k‘r  Vort'n ? ".v 
D ilve i- e  • lg*?ne in"ie Krgehni so /.n Uriinrh Jegin. Noturlieli r inti liberal I auch die Arb* it on .mid.-rer, - 
v.elt )o fur e l r ./dnc  !• rny**n smliere h*-* ,.mgen -rzielt* ri. anfs -•**•'. ite v*u wart. i. Kcmm !•• Aerl.
■ • ■ * e,iii'ii gut* ii und vorlliMiigcn Ub«rbllplc Ilbcr dup, wan bl« Jntut a« f  dom OpbMi» dor

i n pratui gc)«Utot wurifi, gondnrn ftthM tW(4i 'do Wl r id'orull un . . . .
Die Einliu.Jiig und lire i -i • *' Uild tirfn Hchalr tie- • rk* . rec'elterllger. .|i.' i' . v.iis liingeru \ 11' in
<]i. r 11 IwUtip ji. *!'•.*(’ i:u Jttirli e-.u- ju«-m li*dien Wevi.' n . i • Ver . i iung iiinleu und da - r-.n- 
.Jlum der  aJfdoulicheu iJlchlutig kriirtlg Idrdern

/U ;!{■> / u r  <\a . u . f .  < E.-.’. - r  *', X. j  t't ' • •
v*,,r iii■ *. :..J* - JDieli . . . .  in.unit m hrn <1 *• i t 'A erl.e Mi'dleiibtdr . i. 1 ici<• l.i ihm v*u in hru-i* n

K ing  <,u*f. J!< hieit 1 *t"ii gc linden Shn in l’<d/u r ] hl)o|t>ei‘.eh< r 1.iiut"runy .  . . . fu-n ei' C 1 •' r i uri.--' "hi ‘lit*•
'■ Rltf.,i* n '/.<. i* ... I-- larf. tun *»i* i1 /urn nlU« im g v. ili.aa'ini"neu Jh. lie ab.'ukliir* n. Id* h,*iie \'oi-

• I ■ ditrl tm»n i lion it. ..■• Itmiolf 1 •  1 !**•..u. d* * ;• I . u n* .. rJ u -  da s.-e• -u v.n■ .'* i W»t !.
• .'n r celton l e i / c l . l i '  li In hrnnd* n J <•• irhunt uml in ' n-.'digt'.t* (.'i>n.hlnnti *r.en und Mrltlu d  rlr. rtingpn 

i . >.. n ij i - ii,.- r  V* "■'n'li'Miin; i ml so u> .*• un-cr- <*•• mam " k  '*• in ueu Jibrcn-
luei'K. froh und jt dier w* i'*l«'»i.** l l l n h  * f .  / /Vr .  b n i e t h .  ! ."■;■ ' • s- ?.x5•

D as W erk wi l d  aus zw ei Banden bestehen, die in je zw ei 
T e ilc n ausge^oben w e rden.

.<• rtv  lii.-ii Krgftnzungdhoft 211 B an d  I

Die altsachsische Genesis.
Kin Brih.ig /.i 1 ri( cliiohtP (in’ .1 i u-u1 r.D.• 1 J *i ld«n  ̂ iml \ CTsk nisl

R u dolf Koc^ol. k
m  !. Pi of 101 an  il- i  Uulvct  .1 r D««scl.

H°. X, 71 -c )8<̂» 1 .HO.



x ^? .-& £ /  Soobcn rr.xhicn dir 1. und 2. L ieferun g von

NORDISCHE
ALTERTUM SKUNDE

N A C ll F U X D E N  UND D E N K M A L E R N  AU S D A X E A 1A RK 

UND S C H L E S W IG

c; E M M  I. N K A S S L 1 C H D A R G E S  T  E  L E T  

VON

D R S O P H  U S  M U L L E R
DIRI KTOR Dl-S NATION ALMIISEUMS Z ll KOPENHAGi-.N.

''N T M R  M lT W lR K C .N G  I >ES VKRFASSICRS H KSO R G T

DR- O T T O  L U IT P O .L D  JIRICZEIC

l<KIVATj'»OZENT*N HER GKRMAMSCSflliN P llll.O L O O ir AN DPR UNIVERStTAT HRI SJLAU.

L  M i' n i'-l' m  l': ife ln , 2fio A ltb iltlunge im  Text
^  d \ . f (  f C S iY ^ ^  *) '• 1,1 viuei aah.lologtsclicn K ;•••

/if O g''  ■- \ l-.-- AV t-' U win! in on. liiMiel iunprin znm
: '7",' v'.y I l i'-iM.-\on ic M. i. - . inniflgli' ;i*t leu*t Yw\-.

1 i f  . ' j ' j j j  1 ' j  l! ' ll,lu  :i c isc lm iiid i.

!■ •• ' | I '4 * ' 1 !.| I N H A I . T -

i. m i  i. Woinif i-i /• iiiu-i<■ 1
I t i I ! I .‘ •••’".ami. 'j \ r • •. .!• i iUi Mi. .! I

! / ,( i j ' l ' l  J « ' I  / I I n •!•*!> |i. / -‘itvi i' .*» ?l *i i ? ‘ in >ic! I ’111*; t n Si **ii u/cii.
J/ l L 'j J [ Vi li l| 'jf \ *''■  1 ‘u,*c 1' del Zeit d» r Nluse!.!-

’* ic uird i.i• t S • ii'ji itui. A Din klcintMCi: Steii -
\ hb. i9i. K.Hitiii *ns dci jiHKcren Ihoir.oznt : a t:r K'llldgi dhe: Mild 11 dnclln K'M. 1 Dp

1 a Sleine. il't'i n.'u-• Rie* u tu h w  7- I
JniKTC dcr S'rrioi.h i:'' I1' Riiibi'is . 1 i ; - i '• und (ii »'• 1-.*v; p <> Die jOnpsti.ii ( wi w n:
Si e in /e it. <■). 1 >.in Studium dm SU ia p i, !.... cine In l- a Dx > O h m ie lil.  io . A l^ itC uncr ;hir
■■a jnngci’cn Stcinwit. it Kunst mm Religion, u  Das StiuUum <|er SteinnlterlCimer «uu

histoi isclic Obcisieht. i:h  L»i« Ih  j. - i. < h iiik  d«.i ( io iU e  un i Walu-M. i. j.  W ok i-
pliitze, ie  !>f nsv\» i* c und HevOlktri'unc -  J vt i7 cic1i i :i >.

I I  Hi i i i i u  z - i 1. D r  S1 i lium  • I ■]' . ,j i «,;!'(• 'i  it . t.j , k r^ it in  \ , i sente 1 d il\m  lc- 
ImiK. — D i«  «t 11 «• r H iO n ■ / e 11 \ltw.e Vouu-u n.i* Mihuvrei .Mum n 'Y. ' i u l
S< lnieM kvuvhei. ,L l v11<•’ lc- v*r;’u:< li (U*i de H i| M vm* i, ,| J ram-,,* .•*
l ) ic  I i.-iucnfundc. l eli|- und M oorfundr. f,. D io MUslc Ortninn-ntik im N• • i <*
und ih r t ’ lFprunj' 6. D-O iiHeste 1'iui ■••..eii •, 1-nj ~ j.-, IM ,. lt - n , i
N'ordcn Die. 1 a tk-Ulniî . «1 «*s In-j nstcu h.mdrl s I >|.• D.aldn^ - I. i . • i•• r c idle • "
li-onee/eit. •/. T >ei s| '-Use I nil ! ; l'r I'-i.'/t .. Dr I ,riDin<\e: i'H ir. , ", l *' > j ■; i.v
Y «•!■!.leilun?; »m,l f h-nl V*:i - os la.a.I . . I ’ m - , •' i <;. ; i J u . i n  W.  I 1 1‘
Z itbcMiinnmtig mul !• :: D . Vriun-n. tjru me ui. \: A h'- . 1 i- D, 11»ct
l ; l ' t l i -  und M on; lii.nk etc Del 'd - und Op*oi > IM.u htitOi e, \Y  u \v. .
i -l . Socinlc und Kullu«/..i>i;' .-ie. II i w c ik  i. 1 \« kr:-i.au. • l.. , k-i. k -u -« • Kcumon. -
k lte iw tup 'w v.o ii l» ii.:

Ill I- I NC L ? r ! i I . ] 1 lie’ - M'M I* 1 ! ■' ■ •. \ u  I  ̂ it ' l.ir
'"'III le tlrui'iM.. \ I., r “wui-.-l •• /.CM; VAN i ill -;:.U -I hr . j .J •* li. I- Kuini-M'l.n
A l l e i l D m e r  m id  I n d u s l u e .  . t i i  d im  :;n 1 I ' m •' • n •« ’ n , / e i  . - I du> t ; i ,  - i j a n

l \ ' .  /  • ‘ t  ! •• r  \  r> 1 \u i v a n  I ' T ' m i m  
V \ i I. 1 l!J» r r  >. C 1 f .

\ \ S  /  V k K 1 , v , r ;  k a j j l  • ! .  T i ; r n : \ K R  J S  ^ k a s - ^ u ; .  v - V f i T
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- Die ^

deutschen Runenclenkmaler
h e ra u a g e g o b e n

von

Rudolf Henning.

M i t  4 T a f e l n  u n d  2 0  H o l  zs c h n i 11 o n. 

j l i t  U n te i'H tiitzn iig  (ler k g l. prenss. Akadem ie de r TVigsenuchaften.

Fol. V IIr u. 150 S. 1839. Prcis kart. M. 2 5 . - .

‘ f t*

I N  H  A L T :
I. Die Speerspitze von Kowel. X. Die Friedberger Sponge.

II. D i- S peersp itze von M uneheberg . XI. D e r G o ld r in g  dns B e r lin e r  Museums.
Ha. Die Speerspitze von Toroello. XII. Der Bracteut von Wapno.

III. Der Ooldring von Piotroassa. XIH. Der zweite Bructeat dca Berliner
IT. Die Sponge von dum m y. Museums.

V. Die Sponge von Osthofen XIV. Die Dnnnenberger Bracteaten.
\ I. Die Sponge von Freilauberslieini. X V. Dor Braoteat aus lloide.

VII. Die grdssoroSponge von Xordendorf. X VI lias Thonkiipfclien des Berlinei
VIII. Dio kleinere Sponge von Hordern Museums.

dorf. Ergebnis.se.
IX. Die F,inner Sponge. Anhnng und Kegister.

Die Qoi iu r. 'ijiu n  S;.... 1-ipitzcn und Se.bmuckanehi.n. out welehca d to iirh - Rune.i aie.h o lnp.rlt/! 
ijp.lcn, hubun sfrti ini T lUtfu der In'./ < - perennlnn no pamrhrl, dum e, selir rrufOn/nld vein mum • nine 
Zutimmuuu'UvlIiiuir de,.»cHicn a n it; n Abbllduu'.;'u und korrrt; .vn I lf  • -'Urr-it.'j , e": /u v.dmlien. ile rr t ru- 
1 .,.nr Ilenninp hut <duh, unterallltrt von der kgl. prouaalacheu Akadinile dvr V> Issenscliafion dlasnr -Vrboit 
u jnrr/i".. i mid oa *u Klein., Sorgful. und (iolehrn.rakelt nichl fekleo la n. Kin ataiMeber Patitl In 
Qr r‘ ifcdio mit 20 Holrsi'linltlen in Text, aumrrdrm aber init vier Tafrln roreelien, <lio punz vorallt-llulie 
Abbildunjr'jn liieuc. l i r . ' mi * die Hruullule rein«r Jlnui'il'Uligcu. . . . Per Verftiaaer, der In .leu Fruljeii prft. 
hitturlaib'-r Knltur zu.Jei.ili nbvr am h In dor deutirben spraohgevoblobtu wold iu  Puti n Ut. brlnpt 
Jodom Penkmnlt. . i n  genaacn Kundberlehl und globt .Inn gonntte lleacbmbutiff, an die aleli dann aeliw 
Pc.iuininior.ueha anaohlMMn. Man-mu.. die Soriffalt rtihmen. mlt dnr allea iu Betraoht Koinniindn or- 
v,oKeu let. und i n  ,drier litlbn Yen Fallen lot Ibm atieli r  wl». pepiiiokt, da» W bii,:u z.n linden. . . . IN mu,;
,.11,, hi„r t- mofi n. miaere (I. luitthuun* iibai dai Erae.helnan dm Iturbna und dn . Ueaultai imaerer Naeh- 
|.,-lifunp dahln »u .nspniehen, daaa drr Verf. p r u i s . den »uf ihu j iM b w n  Erwariunpon lw Wesmiillchrn
»»tapr«ih»»  hat. Ula woliara K<«t..ihutip B » r  uuaere dent m: ban Jlumm wlrd uuf der tlrundlap^ di...... .
Warkea .irbe . n lmlnn. Wann wir ... lieu, In vie vnri..ll.nl»miUslir burner Z.-ii aleb •»** Mui, . ,/] zu- 
•UinuUlttfWuntla* km. da» «na tiler rorpelegt wlrd, «r, Id die HotTnuap pewtaa baraeUtlp*. Euml.
h, , ! ,,I. h Iv. er . ■ in'ii■ I mid da - -I e inil auuh imuv M"Uienlu fiir die Krklltunp ■ mb erpeb n ».  rden. .

( f .  i t e r .  f t .  t  A r  SO.)

Von dcmsell.cn Vorfosser ersobienen fernor:
Henning. Bud. (Pro!, an d-r iliiivei diit Strut" burg). .

. .................1 , 0  S a n e t -  0  it I I ' s n l i  o n H |« r ii It d k m  « . -  r bw zum I od< K ..r l»
ib ‘>< C i o S ' c n .  S ' .  X I l f  ii. J.rid 8.  I s ’i 5 i Q iii l ien  i d " 1 d : lm n g " i i ,  m . l  -K t.

- ■ X i b e I u n g o n n r ii (I i c n. 8". X 11 n. ■'»'> 8. ' Quell.' n und ID.rsdiungcil,
X K X 1 lf' “

\ n  »1 o u 1 h oI i  i n I h i i i m  . )»«• m. N :.(h irK -;li< *!.rj B r iu e rk u n  ;.m). - : u  >
(Quellou Uti'l ?•> R
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Das deutsche H au l ^
in

s e i n e r  h i s t o r i s c h e n  E n t w i c k e l u n g
ron

Rudolf Henning.
M i t 64 H 0 1 z s c h n i 1 1 0 n.

Quullen und Forschungen zur Spruoh- ui:J lvolturgoseliichto dor gernnudscbeu
Volkur, Hoft 4 7 .

8°. IX , 184 S. 1888. M. 5 . - .
1 m (i :i 11; Elnlolluiig-. -  Ufa itfaifcIsah-obardeuUcbe Bauurt. -- Die afcahalsohe fiauaH. — Ufa 

friosUclie Huuiirr. Dio anglo-dliubche Rauart. — Die nordische Bauorc. Die osioeiit;eho Ba-mri.
-- Das niischo Huus. — Zur Gesohiehtn des doutscheu Hausos.

• • • • Hennings urbeit 1st die . .

biucrnhaunei uus, abcr er uiinmt snclia , .  ̂ v ' Tfi
bauarion an :  die frllukjach-uber-
dout ichc, aSehsiaeho. frliidscho, uiigln- ;• . <**
diinUohe, nordlsolie un«l o.tdeutueho, ■’ '•» ' ■ \ ■ _"'[■  ' j . '•'‘I
und gehingt nuch der mhildcrung
ilitai'i' bauarion zu historischen und ^  ' / •  ' * 1 r
wrchaidogisehcn bohlUssen, die In den

dcuifichen houses nlcdergolcgi uind.* ; "
iZeitsrhrift fflr doiits^hes Altar!hum •-•* *'*'*>• .1 *7^ ••** '

\erklcinurto AhbUdun^ .111 n ..Henning. Das deuische llaur' 
big. >. ScliwarxtoubihAits.

D a s  i r i e s i s o l i e  B a u e r n b a u s

in seiner Entwickelung wahrend der letzten viei* Jaiirhundepte
V l d Z U U ' V . r i ' i '  i l l  .|| V Ki ' .  ii 1' 11 1 m l  :. 'A i s.  11.• u  . | . - r  V * V s .  V l l i i . l  'll. ju ! . -  ) ! : : v t

Von
Otto laisius,

U r t - s  h .  » > i * I c-»»i j ■ i . ■ rr •" “ < D t • • • i  \ > 1. i v. Hr i ' t  I c k t  i s u .  • *.

M it its lliiliisclu iiltp u .

Qucllon und 1 orsoliiiiigoii x.ur Sprnoli- und Gulturgeanhiehto dor gorniftniiulvon
Yi'llicr, 11 oft 33 f.

8 ’. 34  8. 1885 . 31. ,i.

l-’i*. V- (del i.'eft'M. DJim o-rlmllh.
.lb" Klein1 Seli.au ton [, n i , n . IM .-in •' r v. li l.oni'imim Ill In tty - it v< Iter l. '.*nu»uN dv-

v ' I: tUunlE '’• • j» !.. . • I-. i Vi»,i i .tie i . ’ u ,» idiuiidii.' .1 Mi i.' • -ins ,ti.-
'uverlit'islge Darsfrllunu- d«a frieilnelu a ib.ucri l i n n j r e l io lo ' i ,  «li«. him hrauol lmi<’r D. ft. >•. dout Vni 
fu ser olii 'lg uni rt.o 11 Aislollni'g des ihAl»ti.*hlleb'*n llvuainlet ohno atle i.in-ulnobum; in.
Hu’^tn und 1'Iu' mi*,,. i xu Hum m.t  ’• J i>oi . •• . bill, i - it ■



l f ;  T ehr,ao vov K A R L  ,f. T R l- B N E R  is Bibasshuko . n

Ĉcfcbicbte
bcr

€ngltfd?en Citteratur
uon

B s t m ’fja r ft  t m  B r i n k .
g v fte v  23(tub-: 9 t t  jU SHSicIifS ^tuftrctcn. 

go, v i l l .  470 S. 1877. Si. 8 .- ,  in Smlbfrnnj flebnubeu 2R. 10.-.
~ , . . .  sum- her (noberunn. 1) Tie engltitfien©tnmmc unb if>re Steicfie m
3 ,’ l,C>%i.nmS “ 2) l ie  a l S X t h i r  unb bic .ten toitHmm bcr ©pi. 3) illejtc bcs 

nationden ©poS 4) Tad ©Iinfttnhim unb bie bibfifctje ©ptf. 5) fiegenbeiibi^tung 
Somiletif. 0) W rit unb ito m if. . 7) T i,  erftc: %nobe bcr $to|a. 

si T-je Tiditunq bcr fpiitcrcu 3dt. 9; Tie glottic TJcvtobe b-* 4R,0|a.
~ TT~ Slid) Tie UcbcrnanaSjcit. 1) Tic Diornianucit uub bic ©robeuiitjicu.

2l ©teifuna *u« f r f ln rw S lc p o S  unb *ur SBiffenfftafe ,8) JRf,—
tterilale Socfte. 1) Tie engfi}*! ©pra^e im ^intergrimb. 5) S3̂ t8t^IiraU4 e
lMicilieu’rimani 0) 21cue vyoniicu gciulirficr Tiditmig. 7) --mis licid) .ocr Wan=
S e t s  unb lie  f fu n V if .  8) Tie from. m p it 9) 3
vanir flub aeleftrte ‘sn>tnr ini 'J(cid) bcr $tattaaenet8. 10) SaljatT
Or nuliun Sa» flencii* unb l^obiifi. 12) Hiiffd)tounfl bcr lubltdicu «rofa.
13) (viitivicflung bcr geiftlidicn liprif. 11) Ter Suodimimg uu» ben nbrigiii lc- 
iiictcn bei Tiditmifi. T') SenV.iiuiigSl&iuiife nub polttiidjer Jluntbioung.

I l l  Slid). Sou L'ciueS bid Im p . D fcom unb want of. 2) ,vrauS0Hldc 
itaSroiiuine in i",nil. ©etuanb. 3) Tie inetctfcpe AoucKc. 4) Segenbei^ji^hnig unb 
'Ticir’dnoniftif O) SPrtbiflt uub Xraftai in Seri nub Srofn. <>). -lie gcitUidic 
fltttwalinr9iorbbumMm«; 7) April unb fflnomif. 8) SPoItjifae uub fattri d)* ^pefie.
SUtnatn ^  summation unb bcr ftenaiflantt. 1) SHIthmereube
'llomauc bcr lyatlififdien Start. 2) Tie 2Iltitteration3bid)tuug m Aancdfftire. 8) 2BU* 
liam i'nnfjlunb.

3  inci te V 23 a l ib :  9 io ptr illcforinotioii. 
yeraudgegebcit non

I o i 5 B r n u I) l.
Hr. XV u. or.s ? .  180:!, W .  13. - ,  in fcalbfratij geb. Si. 15.—.

■ .f  u l l -  IV Su'd). Smfpicl bcr Dlcformntion unb bcr Stnailiauce (.^oriicpimn - 
v 41 OCictit- 5 i Gfiauccis Snfanae unb ttoiuor? frangbiifdic SnUaben. 0) is jnuccr 

mih bic itciteni'dic iHenaiffapct. ®<tci(iat Salomon uub SXrcita. 7) Miuge bc-t Jliarfi, 
* t t 2 r » o tV ir t  - Twbifa. M Sarlau.ciit be- Scgcl: Troilud unb ©u.fe.bc,

* « *  6 nu* bev 7ycnnu i;>) Tic Tcaciibc uon gnte 
- ' 7,1* iUraiuiii; ojriiclbtf. 11) Tic Arr.u non Satl); Anunar uub «fai. T 't 
(to'.fci'iio ’'i'UuuIio H i Tic ©Oi'tcrlmin Xalc-i: Abeo unb SUui. 13) 
iunue Z S t r b u n , . 2alc«. H) Tic I'Wmmrp .mb bad SMttl.eb. '■>)
icbcn rut& ^ lĉ . ^ ^aurnftcr uub Sort. 1) (% » « «  *  cnnlr, Ott|***'

Sdiaufnitl bed ffltlttflalrcrd intb bit Dlnfftuae 3t« tnfllifdjtu Ttj>

CtttS f i'IM S  AT-
IJ) Tic Srofa oei XV Aabrlumbcrt,. M) Hlol.HIdie Urofa. tenu- 

flrnuc- J ori i t ' ! : (' lob. n  aniuiam TunOnr.

■ : s  .■ k n a ik
wvf:f non ©nrvcl). Viulmiifl. llcfl.U1' •

Tnrauo cinjclu bit 2. Diilite:
XV u. 5 . Si. 0.50.

DUI<,t. 7,/ wot.*’ ' h-y. A.loiH
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: 3 b a r ) p c r c ,
ir'mif Xlocfcfuiiflen nus tfeni larfifajj

uon
Bern barb ten Brinb.

B lit 5em S ilb n ilj Sec '#tBfa|Tei's, ra&it'f uon W.  Ira u c lio p f. 

g it ftp j ih 6 .v o c itc  J lu f fa g c .
K. 8. 166 3 . 1893. 9Jt. 2.— , 9c6. 3Jlf. 3.— .

a u fin tt :  (5cftc SBorlefuitfl: Xcr D iffe r miS bev 2Rciifdj. -  Sroeite 'Borlemim: Tic
ofiBoiflc ban ©floftpereg SBerfeit. ©ritte Slorlefnrtg: ©Imffpcrc atS sDramarttei.
d-? S r i. lit 'r r ^ W,1B: ®r,ari'pne a18 fomifctH’r '̂ U-ljtcv. -  Siinftc 3?ortcfi:ng: 3 i affpcrc

U r t e i 1 e bn: '}! r c f f c:
r , *. v  ®e»n .fcefftrfl? imb ftpBttereS ift feit 3af)ten nid)t iiber ben pro&en ®ramatifct 

tjenijtimb fleidinebcn luorbcii. Sotoobl nuv:> ton ©riiif iibcc bie pnnti[ieimerlM('ni;:c 
^ImtcfpciircS, iiber bag iiiiRerc imb itmtre .y>ermitoad)|cn bci fmiiglitigS mm IRannc Wi-- 
Dnimt^nie and) iuag cr iiber bic ftntMimg bet eituelnen Drnmeu imb fiber bio (?:--nrafic= 
uitif ©JjafefpearcB aljJ Dramotiter, al« fontiitfeu imb trnfuidjcu © lite r *u faaen toeife. 
ki Mhiu) ,v0r,n imb Snftatt acugitfS bmion ab, mas » ir  bon ten SBrint gu ertuarten lV. 
ml msilLf11! i Bfn" ®c>fn nnb ©dbaffen feintb SicblinnBbidjterB auf ber brclfen
wmfi6 Ci'UiCr 1'P #$cn ^tteratnrge[cfild)te ben 3toe<fcit unb flitlen ber SEHiiTeufdxift 
ir ! ‘ ffc beljanbc;in fotmen. Cciber r t  iljtn bt.ee- ccviagt gebltcbeu; aber bie ©bafcipcarc 

c ipntetbaftcii lUortrftgc in um fo boberen Ptjtcii tialtcn.
<ml h i fimrn ? rc"1. Plntolpiltfdjciu oiitereffe mid; iljiieu graft, luirb fie ieijr cnttam'dit 

< bn lU ««»ab non tiaiibiocrfmaftiger .--ticinarbcit. on
,, -n.mmcnen, bon bet Carlegunfl ficp lulbcrfircitfiihcr (’ telflirlemmfidjtfH 

nin e » atl r 'lm e<” titfimietlicbcb 'Ambriiigeit in bie Ongerart Tlmfemearem
J i! • lt,l.u‘‘,.rt ■Bctaimttfliait mil bem Ddtte.beio, cniitiicit ;,n t;mu in, her 

.... 1 ' .,l. I’ Umimincun imb betoaliil'-rei! /vnl.ne'- nimerncmen m ■ ten 1-iuiC. Jot tv.foi,
: P ie te r Mriti* boraitsgceilt; beiui fchoit tint fid) tine jun-ife in fla  . 

m'Mfl gcm.aiht. -  .inlilvn tie bocii ilb-ralt bie gleidn- 'TU .leiiieruitii imb Vie be Mir iM fefpcaie  
peunurmcii, bie ben titr bie ©Iff^ifcpaft uicl 511 fnifj nbgernfeiieii Sletpaffet mfibrenb 
ftine^ (tniijcii llcbcnb I'cfcelrc! (bHuftlia, Sciblitt. X r„  y:t. 1
_ _ .,'Bebatf e? eines i'ciipielG fiir bie Stri uou i'Jiffi-u' iiaft, mie miv lie une beuten,
1 0 1 ci 1111 v 1111 uii'iciiM-vt auf bu$ fiittlidic ^ud) iibei* ,,‘3 hoFcfpcave" ocviiueicij, ba-> au  ̂

r'-'M al1 .?!rn.l,:' c:uc- lin"oovrnflcnl»uri: vSel; m i miicivv 
bie ■sjpiflfnll (vbtu,uh ri+iro b e i.iiigaunlirt) getuorbcn ift. illr,s pmetiologlfeljc ©mitlieie 
unb tmchfiililcnbc Jtei'tlictif iu teifrett ucrmmi. bctubcc beltlm bicieb Heme Jett b.-fi.v, al
es ber lueitliilifisifteu Ilieorie aeliiiifle".

121 uton «•. ©(honbfld) 111 '•lU’ iu 5cl8 jum SReer W A  U Sjeft l..»
Die aiortraflc uriite’ien bie fdnuere Bimft, bie ,vliUe ber Sprublcme bimuTinticn 

©djaffenss emlad) taijiiltelkm imb boib ni.tu >,n auieereii. , . . mmii Xtanbvim'i h,,.
"leflbeliferS mijd'le if!) ben 'llbfdniltt iiber tie Mi'tndbicu gts but reidi'-aftiflitcii imb ii.er- 
jfUjieiibfKii ritbmeu. v irr mirb nut nrofter ,V- ifu-ir mo •iciiiatcm -'A t iiliiibiiiv Me i'li.imnt'iii>e 
Si’ ljiire, in ber fid; ©liafefpeare'? Wiiiinr irn  imb mielcnb jit a liebt. iiridtitoc t
nnb bm.li ben i^vnltid) mii :W’lit re'-' i'idii.rrt in ilitet- gain o.■ • >.t;i.i’t-it o naif
diaraftrriflrvt. '1'iriiialft Datn idi to lebbaft alb iiad) ber Veftiiie bufeb 'Boioail- ee- t ad)- 
einuiiiibeii flfimeii nie?t|alb id iille r ben lliuncfT bet 'Boefic in ben ;i'icUrtcb itnte imb 
bje Womtibic in feiner 3diiumnn iiber bo  Trane fpicl erltob, Dod) foil bieS niebl ben 
re f i l l  ceregen, al* wiire bic Xragraief'i' 'at Vtin! ni-Pt tnibrentirnb betonbclt; beonbers 
uber „;ii'otneo_ imb Rulin'” nnb iiber , ;otna 1'uu", bob il)in iieluiH nut :Mcd*t ats bitv’ 
no." a-j >| -Siifiteipcare'B „iit, rebel tv m emreif-.i > n '-.’Uoitm, mel-r, ten a mie unnt
b.m ctljijjieti oitfjoft ' Im., icreei- merb.'ii taim, and) obne in er r’lvt cineb m.
rnraniaftigeit Jintla.;cis> tiberall fitllnlti’ •J'er'djiilbun.t nnb iiraftneiie 'in ,.ttnna 0 1  er- 
B’bOfn. I'lircnfj. oaljvl'lidjer, Oftober

2*



..
/ | /  #  y 20  V krlag v o n  K A R L  J. T R U B N E R  in STUASSBruu. ( O T

^  J lo x b  55^>|on
v o n f

I k a r l  i £ 1 5 e ,
i<rofej]oc on bcr Uniocrfltat $>alle o. 3 .

©I'iffc iH'rbelftrfc Jluffage. 

gr. 8". VI ii. 516 3 .  1886. 3tt. 7.50. BcJ>. 3tt. 9 . - .

S i n l ja l t :

I. 'TVamilic mib slinbljeit. — II. Sdjnle imb UiiiBcrfitiit. Ill- 91croft?ab Slbbci.t. —
IV. Side SBilflcrfaiivr. - -  V. ficnbon. — VI. S ic  (She. — VJI. S ic  Stfchieij imb 23encbig.
— VIII. yiabcmia, (domia. — IX. ©vierfjciilmib. — X. g u t  (5luoraltcriftif. —

•XI. Huron's StcHiiiig in bcr Sittevatur. —  XII. 9}acf)tragc tmb Slbfdjliiffe. — 9tn f lan ge :
I. Sen Hiojctj gcgcn SBiffiam Sorb 33i)i'Oit. — II. S ic  Pugitiye Pieces. — III. WltS, 
Srcncer ©mill). -  IV. Gfjorafleriftif con bcr OJrafiit Sllbrtjat. V. Sic  ffierfttcfctuiig

ber SDicnfoircn.

U rteile der P resse.

rElzn s'heiin mis .,lle die Klippcn, wclelic den Biograplum eine-t Byron drOhon,
■ L'lUelrlieli venniedon „u Iiabon. Niunentlioli gohcirt or nugonselwnilioli niolit zn 

den Littorn rhi.it ori ern, wokdn nidi den gotiinlen Diehter und din -dir  Diungolliatr n
BChen nfcht in einei Ponton vercinigt Yorstolluo kiinnen.. . .  Hoi wahrer Bo- 

geiironing ITr dor Lord, jioetiar.lien (ionins unchi or doeli an dem Heuschen Byron 
nichtr zn vertiisclien. -  Itei dor Utritollung konimt dem Vcrfiumer .mi no augon-
nohoitilicli mis ’ goner Am.eln,uung gewonunne KunnlnUs tod Laud, Luutcn und 
Bitten in England Holir zu .Strtttoii.1* Literar. Ci ntrulblutt.

v W ir I. d'iinen der Sr i,.' rf'e seiner -Method'! riioklinltloso A nerkoniiung zollon. Mnstor- 
ln»l‘ro A k r ib ie , er.ergi olio none Ilurchurbcitung der Quoilen. Auntim/aing unoli der 
nouesteu il ilf ra ih u it '.u  jniiseen w ir ihm nnchriilinieti. 8o ie  (leim I'ii/.e‘ .- Huch, v r -  
glicheu ln ir don Werkcu tioiner Vorg iingrr, win Aaron's Stall, d r die ag;,]>iisehen 
filttho vo"Hclilftng.u Archi 0 /'. <i. SlUdium d. JftnertH Hpradn'it.

Herr Karl Klzo, oiner /lor feimdon Kenner der cnglinchen Pomne, lint uuaero 
Liiterniur dnrcli oino iibor.dehtliohe, .ini'dem snrgfSltig.-i on Qoollonstudiuir liornlieiide, 
/iillig uiipartoiinfiln. Biographic1 Byron’s her ioliort.1*

Mayaziu J it !’ dir. LiUrntUf ilea J ■ a. .1 ’ "dm .
.. Byron' - S w illin g  in der L iteratu r wird von Klzo niif feinetn Verstttiidnir. ffe- 

t 'l i i ld o i l :  c-beu i isr vein U ttliei) fthor B vrm i’n Dm inoii mhr zutretlend. l.i e r 'iih lt 
gut und llie/Mond; eino duroli fleishige Qie lle foreeluing u n tri • i ni/,1,1 VA id.i 'ee '-liebo 
i n k lo id  i ' l l  • r. i n-lien Ain't built in B yron's I • In n inr 'i vi IliaL •’ !" ' KeiZ(jR.u

BliiU' r /'i i Id ' - ''" -rrlrlliiiir i.
nKs wird dins aorgname W ork don verdiontoii LilievaturhiMlot'iker.i 'lurch inline 

k) ire , oinon Hu s rm - i nnniond : Ourwinilu■ /  ."Wel l dn- • idsnore I ulildnini zil 
Jo>. oln w i . v / i i  08 eitn: KnJldgrube I'ltr dim I ’ui r'-lie r x t

Pi t t'S: itit'll -Inin biicht'i'.

'■  n r Ru fse/au t 1. tktt,

iV
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b m d  fdijfoc toferiifijB
tmb

btc ettglifdie 2£omcmtiP
DO it

JUoio SrnnM,
bcr (i»U('frf)cn !f!)ito[o(iie ri. b. Uii&orjitnt itVrUn.

llnioerfTtS?01* 1791 “ " m *  ,i,,!b (1772-90). -  11. Mat). Mif bcr
' . ( n i l ! ' " M —Jl).  —  HI. Map. 3-Minttforrattc. SHriftol ( t 7 ; i 5 - % )  — TV ,n 

M  Jidhtx ©iotoet). Sorb«uuirtl). fWoUfuib 170t» bj« September 1798) —  v ’ shiu'
S ie  Deutfdje Sletfe. SPndemtcin. (B m .  179S bis » S i l  iSaoT - 1  VI \«ru V , A , »
@ecn- Hra.ifimb uufldt. (Sommer 1800 bi& vterbft 1810) VII M n n ^ i  
,1,n,I) llnb Meftfirtifie ^auptlciftmiac. % r b f t  1 8 1 0  t o  i s i §

i'°- x n l  n- 41)7 S .  Ib86. flel). Hi. 7.— . del'. 3Ji. 8.— .

. , .  17 i” I'Scbst V^|ien>tli()he8 Bueh, .Ins all iiberall von oinem tiefen W r-nni™ .,

w X i S F *  d‘’S 1,l,:h!crs und ™  S r°88on woiten ttborbliek u be - bio
Q d S n S g l  ... .. v“" "" ...... F k * se b ’ • ; ; ;; ' « : .

Kh kftnn uiclit rail bosserer oinpel.omlor.r Suehklunhiis ' fiber 'cfleri 'l i 'o ’s 
Dioliturtgwi gtdinndoU warden, ala dies von Brandi geschoben i„t. olerUgos

S ! o  .   *■   * "    " ■ « £

l i e  {Scottish lh .  frw.

Ludwig folberg into leiitf 3cU0tnoflrrn
POM

G lron i iH riiiiiif!? .
lllit firm ®il6m(Tr J}ulliri;ia in Woljllid}.

vVtbnll: 1. Ounciib. -  11. ;)eir.,u'niv eit -  1 1 1 . £>erauiuad)ien iv  
liepniije. \ . OueUcii. -  VT. Cebcn^fainpf unb Xob. W Ul(c0

8°. VI II, 2 o4  6 .  188 .) i l l .  4 .5 0 , fleb> mj. 5.50.

U r t e i l e  d c r  P r e s s e :
,Keina frBhore ArWit mhri mm lluB.org, u M *» „0 |li;1 tisel, vor At,gen. k, „

frUhoror lorHClior hat .« n  W on on und Wirk. „ s<.«ll,eitl; bobon-bie,, ............
Und eetbgt die Mltiget doa Buehee elnd koine ontswlloridoi, Flenkeni ie bnrir
ll'1' '*10 K. mi..............  hriiisehon I. •)-, „„ . ||,|,„.o 1 „ud *..Mru.-'t.t••••

v.10 oin F riil ilin g tr i^ e n  is. Georg Brandos llo lbo i . ,v o, k. M«u o dn in. go s ,«i i. '.u  
ilppig 1113 Kraut aoMenst'ii. j; ,

J l  taut '.avoir ;;rd bn dooteur Brando* d’ovuir mis 0.1 fin oottn bull.’, figure 
littu ra irc  n son v.-ni van, dun- In -..••auto I'l.id,.

I* Ti i‘ .
„Do«("r iTeor.; Ilnu do * v lio  i- !■*■ .uliinI.x inro.l i.u tin ta il ibni.l,.-- to lus 

'VidQ outturo, oritionJ im ie h t and li tc io r r  aut. pat by In. bogtowftd both time und 
.1" 1.1 usin."1 on Ho I' . , wifi, 'lit 1-snb ...' j.i'.i.ln.'uig n |. ,1 b, C .(s aduiivai. •'■
nun which should bo road by ovorv aiudonl ..I K .n llm n i fitornturm“

<s>  dui„),

k- 4 .8
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William iDunbar.
8cin jvcBen mitl |cine (Bnlidile in Unnfijfeu uml misgeionfifttn lie 1 vlc^ungcn

itebft

e inem  2 lb r i j j  ber a ltfd io ttif4 ? e it p o c fio .

U5in 23eitraq . ûr ongtifcbcu /Iiterotuv= imb 'ivultucgcfcbicljte.

1)011

3 .  S h i p p e r ,
'J3rc;. ter ffiifl!. îslfol. a. t. L f. llnlwvfit&t in 2Bt<n.

8". X V III ii. 412 3. 1884. 'Ilf. 7 .- .  Bcb. 2)1. 8.--.

Tie Eidjtinini'ii Silttiam lumbar's, bej genialftcit, eincni (Sbanccr ebenbiirtiBcu 
fDiditerS be& fdiottifchen IfolfeS, fiuo bibber in Xcntfrtilaiib to Bm tbit mibcfaimt goblicbcii.

Ser I)od)ft onsitt)enbe, oft ait moberiic Slerliiiltnifft cviimenibc CSnlmlt uoit fdjarfer 
Satire, fllditjeiibem Sib imb .ftmni>r_gcfofirgt, fliebt in abler, iditmniflooller ©pracfje cin 
il'ilb be: gcfeHidiaftlidicii .juitcinbc -schottianbS ini 21eformatloii?idtaitcr.

S it meiften liddmiacn bed im Urlcrt ebenfo fdjrotr giigiiitfllidicii tnie idjtucr otr= 
flanblidien SDidjterS linb bier gum trjitn 'Dlale im 25er!tna6 bc-s Originals in’S SDeut’die 
iibertrafleii, alle feint ©ebicote aber and) nad) dircit flterar- Uilb fii[[iirne)d)id)t[id)eii S3e> 
jietpinncn imb itad) ifjrem itmtrcn ryrouoIoBifdjen 3 ufantiiieiil)aiigc eriirtert.

•

U r t e i l e  d c r  P r e s s e :

..Sdiippcr’s Ruch 1st die Frucht l.tngjiiiirigiv Studien und liebcvollcr Be- 
schiiftigung m<t deni .>Air<chotri;chcn Burns -, deren F.ro,ehnisse tins liier in klurer 
und fesselndcr Darstellung geboten werdtfri. TCrhbhten W erth erhiilt die Biographie 
durch die pussend .lusgcwi.hltcn und sehr gelungcnen Ucbemctzungen mis Dunnnrs 
Dichtungen, welch e in l- iille einge.trcut sind. Deutsche Littaratiirtfciiung.

F$ ist aulliiliciid. J.iss Dunbar -‘the excellent poet, unrivalled by any which 
Scotland ever produced", uie Walthur Scott liber ihn urtheilt. bixher so .vemg 
bi.achret wordc-n is.. Ruler die-en RnistiinJen i .1 cs cm Verdienst Schipper's 

er hi der vorliegenden Arbeit nieht nur eiue (Jcschichte und kritiscbKsrheti iche 
Wurdigunu Dunbars, sondei'n anch reicldiche A hszurc aus den Werken des 
Didders bletct. D r  huch wird nieht nur von r-achlcuten, sundern auch in wei- 
tereii krci- .-n mit Vcrgnugen und Nutzen gclcscn werden. - Anglia.

• Sul tin. D.ir .u-llnngsweise sind so gewnndt, da>s man im l.esen k.ium 
d .r.ci eDnnert v ir I. welch tiefe Studiurn und ei igehcnde Ror.schung dem <i.inicn 
7U (irundc licet. A . id ..oinii eine Mnsterarhcit fUr cine volk'tldirnlichc Dar- 
stellnng einer w: .(.riscl.tiftlicheo Abimndlung. . Lticr.ir L.euti alblall.

Prof. Sehipper lias hud the courage to undertake tin tad. of naming the 
prince o f  our old '.Scottish poc;;;. known to his countnm en In a caretul biography 
arid harm- ci iti' i. m. wi ld translation of many ot the poems executed -.villi fidelity 
and spirit. ■ Scotsman,

British lueratuie '■  already much mdcMe.i to Pi ot. S hipper — las last 
comrihiitioi-i i.i peruliurh' nve| lablt: >■ Saturday' Review.

: l ' n  i. A merit the lion'.nr "I iraiisiaiioi into ) nglolm Academy.
wMiogeb er the work is Os -ecdinglv well done.' Scotish Academ y



% M s  ZUR KONSTENTWICKLUNG ^
D E R

ESGLISCHEN TRAGbDIE
VON IliREN ERSTEN ANEAXGl.N [US ZU SHAKESPEARE

YO N

RUDOLF FISCHER
l ’R1VAT!)f>ZICNT DliR KNGUSCHI'.N RIIILO LOGIE AN OLR UNIVLRSITAI s i r . . o s  LR.. .

I N H A L T :  Einleitung. 1. Die Tragodien Senecas. •— IL AUegori- 
sirende Vorstufen der nalioualen Trag6dic. — III- Copion Scncc&s.
—  IV. Nachwirkungen Senecas und seiner Copion. —  A. AU- 
nationales Drama. VI. Mischtyp. n. - VII. Marlowe. Sehlnsa.

8". XIII, 192 Seiteii. 1893. Aik. 5 . - .

Die dramalischen Atisdnicksformen in ilirem kiinstlerisckeii Wetiert 
und in ilirer pqetischen Wirkung 711 kennzeichnen, sowic ilircu /.usau.reen- 
liung mit dor Eigenart dos Siotles und der lndividuiiiii.it des Di.-liti r 
aufzuhcllen, ist das Ziel del vofliogenden Ujifors'uch'nngcn. Sic ors tree ken 
sich auf die englische Tragodie dos stchszchnten JahrlumdcilS, deien 
formale Entwicklung von i’nren orsten Anfdngen bis zur \ ollreife Shake* 
spoares an charakteristisoheu lhispi i len vevlolgt wird.

Z11 Eingang stehen ztvei heterogene, draruatische Oobikle: Die
cinhciinischc Moralitlit, woraus sich dm- national': 1 ragotlicnlypus .angsaiu 
herausschiilt, und das lateinische Senecadratna, desseu Copirnn.j Pen 
classicistischen Tragodicnlypus crgicbi. Die beiden l ypeu werdeti aid
w.immgl und datm noch iuniger Vermischt, doch erst Marlowe gelingt 
die organischc Verschmclzung in scinetn vbllig individucllen So . . lit
ihiu e.rsteht die roinaiuiselie Tragodie. deren reioht: Ausbildung tu or e-' - • 
Khakcspctrch stili.stischer Icimubligkci l  nil da: ken ist.

Der ve.r;ilu.lerte Slandpuukt literarhi'aovisclier IJelrnchtuiig, di 111 
dor Turin au.-'gcht, am die.-, uielii 1 ur nls solche ;u It.-stiiiyi.' s.nii ■ rn 
hutipls iehlich dieselhe als Trtigerin lines gt-isligen Inha* - s.u wnrdig. 1, 
darl fiir deli ucbcii <ler N' ill,■ it be.mndor.- d m  Vutv.ug dm -n. m - 1 
Pnignan/, in Anspruch nehnien, denn die Forsehuby. uperiiV iii r in t  
eoncreten Grusson, die sich subjecuver Deutelei entzicben.

DIE BOSA-SAGA
1 n 7 w o i l a s s  n 11 g 0 i)

nebst Proben a us den Bosa-Rimur
lerausitcgeben

YOU
O lio Luitpold Jiriczelc.

kl. 8", I.XX X, 1M 8. 1893. M. 7.
Di. U.’tsn-Sue ■ nl -ul ilvni J. W •'-> » >' I..... . !«•.. A. A ‘ "

nl.hu H.tS :e i-i m lu.m. im-lit n 1 e ••• u  ■ . . . .  .. ...

■c u i Im I - I . -  ills in. A .'I. :,?• t - ' -  - ; A " . 1 ' ‘
lienor. Die -m.f"h.IkIiu fcinlmlung belwmielt t"kst .In 1 nxtkiUik ■ " > 1 ‘ .hyuki
Knv iinge:. .m.l dcr Ki-mir .ii.i..|cim.nl.-. un i ■/. ..-..Uu« n 11 ' . *1 '"'uu
Untm.-elm.iffWi fll-.a di.: imwe ■ >£< la. i.'v und -’be. ".-Ivi m ^ w ."  ' c. '  m '• an , l.n,-
bl.'rl „ lie i,:l ... !' :> All ir" " I": my

( if v Vi;ui,ao von KA11L .!. TJiUUNER in SiR\ssi,ri;u. {qT
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(Sefcbidrtc ^
bcr

jtaltemfcfycn Citemtur
1)011

m f t o i f  < S a s p a r t | .

(g v ft e v 23 a n b : 3 ic  ifnliciiti'rfic Sitcrntitr irn ffliittcla ltcr.
8°. 560 ©. 1885. W .  0.—, in fcatofranj gcbmibeit 3)1 11 —

3 uI?a 1 v: '"inteitmifl. — Xic ©icilimiifrfjc Xicfiterfdjide. — -'SyortfelJimg bcr Inrifcficii 
Xiditnng in ilKittctitolicit. — Oiuibo (Muiniccfli noil tMogitn. — Xic frmijoi. 
iJfittcrbidjtmig in Cberitnlicn. — Melipiijfe imb moraltfdbe $oefic in OberitciHcn.
— Ate relifliofe A'urif in Itmhicn. — Xic ilkofa ini 18. Aalj’d). — Xic ailegorifdp 
bihnftifd)e Xiditung nnb bic pliiloiobfi. fiyrif bcr licuen fi'orentinifdieii Scfmte. — 
Smite. — Sic (Somobic. — ©a§ 14. Saftrhimbert. — 33etrarcn. — ^ctrarca’S 
tSaiponiere. — 3infimni bib!iograpf)ifc()cr it. frit. SSemcvfnngcn. — illcgifter.

. . ^ i nc i te r  23a n b : S ic itnlicitifdjc IMtcratnr ber SJcunifiattcfacit.
■V. 704 @. 18S8. 3Ji. 12.—, in ^otbfraiij gebunben SW. 11.—.

A ribnft :  23occnccio. — XL lApigonen bcr groficn ft-foretitiner. — Xic .tmuimiifteii bc8 
15. 3nf)rfmnbcrt-“. — Xic rSnigdrfpradic i:u 15. Satiri). unb jfjrc .'.'iteratin'. — 
l>o!i /m:o unb Sornno be ilitebici. — Xic 9iitterbid)tiiiin. 2infci imb SPujarbo. — 
Sfcanel. tUontnno unb (Saiutajaro. — '.Wacdiiabclti u. (Biticcinrbini. 2?cmbo. — 
SIriofto. ©afiiglioitf. - $ietro afretino. — Xic Sljrit im 10. fyafirlmnbcrt. —
Xos Aiefocngebidit im 10. 3af)rl)unbert. Xie Xrngbbic. -  Xic Stomobie. — 
Slnljang bibiiograph. n. fritijeher SPcntcrfungcit. —
„Jeder dm Rich fortun mit dor hier behnudelten P eriods dor itiilienischen 

L itle n itu r bescliilftigou w ill, w ird G utpnry’fl A rbeit zu Boineni Ausgm igBpunkte zu 
tnaclien haben. Dm; W e rk  iat aber nicht nnr ©in 'strong wiBBonBchaftlioheH fur Faeh- 
leute boslirunitns, aomlern gew iihrt nobenbei durob toinc miziohende DaCBtellungB- 
woise auch oi.ucu Ssthetisohon G annas; es wird dahor nucli in weitorou K r ’ i^m Ver- 
breitung findeti." Deutsche l.itleraturxritung.

„Eine soltr tiiohtige wisBonschaftliche A rb eit, Em pfiehlt siclt daB Duch einem 
grdBBoren Publikum  durch aoinon leiolit voratundlinhen geachnm ckvollen A usdn ick ,
-o tindiu inch dor G elelirto in don im Anhanga gbpobonen rciohen Anm crkungen 
dlo bibliographiBclinn X achw eiso und die kritisclie  B ogrundung boi scliw ierignu 
zweifr llial’ton Punkten.® Liieraribchts CentrulbluH.

,,Dk  Duratolliuig von d>-m in dio Aiimm kungon vorwie .m en B allast befroit, 
sclire.'t 5;.; I oil nt.oi olat-ti lion 8 -liritton vorw lirli; sin fiihrt in die 'ditto dpr T h ai- 
baolion und dor an dies dob km ipfenden Fragon . iber oline gololirto odor flclml- 
m oittfriici.o  P odantorio, sodaBH tier Oonusa don LoBons Biob mit deni .Nutzon dofi 
LeramiK zugb ich und von Holbor darbiotet. AUgemeine Zi'Auug.

,A U ’ opera did OttBpaiy, ch" rro'e.oglio nbbnsi • iza bone t rniiiltoti dogli tu idi 
,-in r - e 'i i l i ,  iM i,anam o. pnrnlid ni paicbbn utile !\ dotti o ngli indoiti. uun edizioue 
itaiinna.® Hhi.'-t" eriticu dell" ht'i'r»liirt< ituhawt.

, Prof, (i.'ispary’s birttory o f Italian literature promi^ h to l> d " ' i'lra l of a 
thoroughly useful IntroduotiOn, oooupyillg n middle pOBition betwoan all e.'.lum.-tivo 
work on tie- M.bject and . student! umioial. The acnounta I 't t r a n u  and Itiinie 
in very  o lo r ' and in struetive, but perlm ps the most in tn *  ■ t*1 *Pf p ert ol the book 
in the picture d the earlc id ru g g lc i o f Italy to arguiro a uatio.r.il laugtingu end 
liu'ratnro.® ' /7<a H-mt.-iluii /.V*,y„..

Xie B-oviii'nuitg .-liefc? /Gevtr Imi .Men m  .jH  Li1 a r HB m  ft r i n c t pBrcblim) 
li’ani ’Uinmi: jnm flno mip bcr <3nllin bo ■ net im then r-i ri.’.mrd Die fbnrtirlifitcn,
" U - 'i . '1!*1 mlnit im Hladdaifo n.iriniiDtn. nil huef: .r iit'mi n'orbtn.

< € - >  -



e°^%\frS r Ylli,'A,: V0X KAKL J- TRC]5>',F'K *-n Swamuc... 25 (nj
| | f l ^  G e s c h i c h t e  ^

dcr

G R 0 T E S K E N SATIRE
von

J>r. Heinrich Schneegans.
I nv.itdoc.-nt <l,r romnniiclim, PhUol„8l« an der Dnl̂ .,itul StruMbur*.

M i t 2 b X b b i l d u n g e  n. 

gi. 8°. X\ , >—•> S. 1894. Broflch. Mk. lw.—
r,,l ‘ a D :  E i n Ui t i Mi g .  -  E r s t e r  T o i l :  l)ie Zeit v,r Rabelais 

. . ' /  ? «  dor frotesken Satire im Mititelalter. Kap. II ■ m,,
itahemsel!0 Ritterdicbtoug. Kap. I l l ;  Die mAcJimiisehe'taesi. i ,
V1’’; V, 1 V m If llma"ismus 111111 der Reformation ausg t i 

D ocklan ds. Z W e i t e r  T t il:" Rabelais Kap. 1: Die Satina, der
j: } ? * " ’’' Rf .\  J1; &,tir™ der -intrlnen G>s, ll.olmftskl.,
u • Stil Rabe'a ,s- -  R r i t t d r  T o i l :  Die Z.it
V ■1: l u‘ ? acljahnier ^ahelaia’ and die von ih.n beeinflftsfit.

‘9 ,Kt- lv,,l)- 11 : J,,(; iranzmasdui Satire im (uiste Rabelais' Km 111-
, ,rotoske bei PisdUart. Kap. IV: Die Ansltofer der grotesl » Satire 

and des grotesken Stils. - Sditess.

Grammatik der Oskisch-Umbrischen Dialekte
von

R. von Planta.
Erster Buinl 8°. VIII u. 600 S. 18bi. Prois M. 15

I-..- SJ*512 r . ° 1  'h'‘,mi;ri'•h":! w « * w - «rlnlriuelilir bIm,| .]ro ; i *“  I'Or.chnnMobliit winder ,-in orfreulid. ..............
•Wif   li,i. . ,||,. .inif -7. I"".'""- ll1 ' *w> "" ,l,r Uiii?c«eltM..n ‘lie-, ,• M.„: ,• ,,, I,.

Ml   ; .1: riur . 'V !"  -l>«Cl.«bll.k III.. .!. .... , ■
“on-r I.i' 'inti'lolt * w,.i M-vi'ilV' |" i‘ !' "■') "" ! •* *ii "■  :>• " >i".' \ . . .1 i: i
r .  i ..I i P , , : : ......... , " " 7 - . "  ■ -  .................... . .  . . . j  j ... ..

ll.,.r,wi|..,,,r I , , X c i . .  wird! !*. "  " 11 " *' i,i.,.|i,„̂ ' . ■ ■ ■ ', ...
T01 >*»• " u» l" in- 11 a.-. Ml nil..,, |l,.„.I. ...... .

■ - - v :  : : u : r  :::r, 9:?-v*vvn- - ■iv,,v 11 ■ ■
, />.»»./ iil /’/vis.'. /■■>• Vi.'-.: ,/|.' Stanwil'ihiunii-i- u:iJ : :  ■ v i..:s-

if Syntax emeu Ar ;.i: ,; mu lid ltcrkw.gcn pi [■•H- triu .. . w
-w/Af. .- Summit,,,;: Acr h,*cl,r,Jt,'n mui cm Obssar oth.tb-n.
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Zllli

LATK1N1SCHEN L  VUTGUSClIICl-iTK
\ ON

Dr. F E L I X  S O L M S E N .
81’. V1U, • •> ' > ; i |, M , V ’

; 1 M **'■ {■  I •in1 •••ho ' * i ••• ” | ’ ’h v .- :l..•.■ !,.■  „ i •limit. ! ',.•»» Iitlvui-h.il
tii.1lM.il *• ii i.i ti«, I;. Dr -Mill *<! • .1 • Ilf .'Ii'. h |.,r I mil'll* !|*iiu • iv. > I .• •, ’ ■. ■ !•.,. •
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/ v 5 ? V \  v 1 ■1 ■' i. \ ei vox 1C A];]. .1. rl Ii(;J5JSKR in Stkas.-huho. C~̂

W  <SlTai|s uni Sfuiim
$nr5prad>gefd?id?tc imb Polfsfunbe
Don

©ullrtii lllcijer,
'Prcfeifcr an ter llmterfUfit r̂aj.

I. Snub. 8 ”. VIII ii. 412 5 .  1885. ML 7. - .  geb. $)}, 8 . - .
_ B u f j a l i :  Ĵnr Spcarfigcfiljirfite. I. ®a8 iitbogcrinnmftfjc Urpoff. II. S ic  ctrnSfiMie 
'sm-.nfjtragc. III. Hebei' 3pradie mib iliteratur her Sllbaticfen. IV. XaS lieuliac ©ric= 
m m -  V. Gonitmtiii SntfmS mib bic Slabenfrage in (liriccfumfniib.

3 ur ucrflleirfjcnbcii 'JJirtnfjenluiibe. I. g-olfiore. II. Iblavcfienforidiimg mib 9lltcr= 
Himnsrinnenidintt. III. I’lctUllotiidje SlH'archcii. IV. Sfrnbifcfjc SMardini. v? <>(mor m,b 
WmK- VI. S ic  Oiteuen bco Iccameroiie. VII. Siibilatiifdje 3Jiiird|cii VIII ^er 
Piatteiifanger non .Sjflmclti. IX. S e r  Jiattje beS Sobed. X. 9tip ban 2KiiifIe

__ Bur ttemituifj bcS iBolfalicbcil. I. Qnbifc^c Simeiten. II. Wengriec&iftfe Soltt* 
ponie. III. ©tubici! nt'cr bag Sdmaberfjiipfef. 1. Bur Sitcratur ber Sdwabcrfiitofcl.
-• A r-mc mib m.cbriirop&igciS £icb. 3. Itebcr ben SHatureingang be* ©Anaberliiipfclss
— ?(iimerfmigeii.

II. fflailb. 8°, VI ii. 3SO 3 .  1893. 2Ji. 6 . - ,  _geb. m.  7 . - .
- ,  o n  b a i t :  L Aran- 93oyp. -  II. (Ueoig (VuriiuS. -  III. fflMfprndie mib SBcft* 
'm.adiei'. ~  1 > C' '̂i-sfmfico au8 Wegtjpten. -  V. S ic  I'di-Mpnidjc bc3 ©viediiidieit. -  
;  L T ' on bcr W)(efi|d)en 2»mibart -  VII. Bur ttfjarofteriftif ber iiibifdjcn ilitcratur.

■ '  ddfiin-me (Iniiiibliificin 2. Xcr 2!eba. 3. MAlifc.'iia. — VIII. B'flC'iiierufiilotogle.
. ; ' 0U8 SPlcmoirt. - X. Sieugrtccbifdjc §od)jeiI8brdud)c. -  XI. Bur

oougfiiiibe ber Vliucninnbcr. — XII. Jvinmidk XloIWiteintm. — Xiri.  S n ‘- Miuber* 
ipoeii um bee ^ulf.inbdbiitfd. -  XIV. (V-ine (^cidiidiK ber bbjantiiiifdif.i I'itcrotur. -  

tii im SDlittelaltcr. -  XVI. ®a8 beutfae (JJriedjeiilanb. -  XVH. (Hridiiidie 
y vrTT0n? n . 1* ® 011 * orfu n«4 '-’Hficn. 2 . VltlH-i:. 8 . Ain 2-aitbe ber Hkiopibcn. -
a n , '  p a,«f- XIX. 'llpnliidic fllcifcfage. I. *0 11  JBriiibifi tmefi 5?ecce. 2. Sctce.

i S m - A  x x - i,ci ben yilliaiiefcu olalieiw. -  XXI. XnS Biibilmim
ber lliiiueifttat m 2?ologna. — 'Kiiutcifmiflen.

U rteile  der P r e s s e :
k gowisi i  nur willlc'imniori sfiin, Frugan, dio jeden ijnbildeten intorns- 

s' reu KulJton, von berufener .Soil.- einoin woiforon LoiiHi-lcrnirt iiusdiimnlergcBetni ?.u 
eelteu. Uml gorndc die vorliegondo Sammlung rerbiodet in gtSckliclu-r Wei'A wixgpu- 
S'.'bnitlii'lo berengo niit q<*nioiiitiiHsIiclter JLlnrfltolluug in fessedndem und vornclun 
oleganfom -Stile.“ ‘ LitrrarinrUts Centralblafl.

,,Da 1 On?,/': zc*-t ''on i iu<.: hi AnnilornHwiii'i) Bplcsonlioiv ?in<] ist dnboi
in oilKT ho <̂?irttvollo)i und fesflolnden Bpntolio poKO.liriobon, dri ŝ wir illiurzougt Hind,
«i i.-, riiiuo Huoh w^rd..- ich Ixm nllto.. wolf;Ik A t  don in Snnidio ,  Mfirolion und J,i< - 
<l( 1,1 ' '|V d)»uonden Om nil.KT e - i i i c Volk oh I m - rc.-ae Imben, aohuoll v id e  l i v  undo
nrworben. Deutschr. 1,i(tcraiut'-r/iituiiu

■ 'd^ariinorion pi', toujours anna dnn^or entre d< s muins inhaldlon deviont 
I indih(if)i-nldo .nixiliriiro dos tnmxux d dnidition pure, iorsqu'olle c*Bt conouG dans 
I esprit dii tit filter OiiTrugo d( (A M. Moyer, quo nul, mdme parrui lot* initios, ne lirn 
; H,! p1.’ -ij , f n,i •! profit. IV1 (lii'il Oflt, of I>i> i quo comp ■ do inorcuivix doiaeliOo, 
J’ouvrwgf lorno: iin on oinbln dos fduH HntiK{’flis;intei.u iifivut critique,

v,Qu<.- ■ • -.rI'f.'/i o Hindi iiitoroesfin* i.i>iiiii non tuno »o!'anti» rim hi di nutizi*- o 
piiMii di moli * donrin.i, inn hmiuo tutti un o«rfo oho di atliAonfe o di anporito; o 
in tutti °.i rivelu urm o< rto originalih’i o li}»< riu di i io.i roa , ojm -timola 1 atlonzio.no 
e invogiin a ripensuro a irmto u tanto rnan. (!i migiiriunio di v c Uto in bulla irtoooltu 
nolJo muni di molti. A 'nova Ahtolo;i(t.

D o r  vv i^en scbjift l ioh e  W o rth  eim  s Wor/.os von (iuat »v i.st stets
'•*f‘ r ulioru Z v o ifc l  rriuxhon; da< v o r l o ^ o n d o  ««» . Lor vormn^e soinor cjtin- 

n tei A itiH te l lun ^ von  A  i l l  o n  S a |i#i n h a c h A'ir iv i in l ig  betlindon w o r d  on,
■ o Hoiiioh, liuoho fJljh(>r Lr-8Gi< und Itildnu^, 1. A u t la g e u uutor don W e r k e n
A 11 r * |I», i zu worth n, die e iuen  l . 1* l oujilntz n dein f fe is li^en  IlHUslnilt 

jrtierf (ioIiiJdeten vo rd ien e n .
- I  ,r
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v g ?  .i-<̂ y t a  * -p ttt~ "j i »Kornamscnes m| Keltisclies.

Gesammelte Aufsatze
von

Hugo Schncliardt,
Professor an dor Uiiiversitiit Graz.

8“ T i l l  u. -10b S. 1886. M. 7 .50. gob. M. 8.50.

I n h a l t s v e i ’z e i c h i i i s s : I. Pompe'i und seino Wandinsohrifton. It. ALrgil im 
Mirtelnlrer. —  III. Boccaccio. — IV .  Die Gescliichte von den drei Riilgen. - 
\.  Arioat. -  VI. Cuniocns. —  VII.  Zu Calderons Jubelfoior. — VIII.  Goethe und 
Calderon. IK. G. G. Belli und die rSmisohe Satire. — K. Kino portugiesLehe Do,,l- 
ge8chichte. —  X I .  Lorenzo Steechetti. —  X I I .  Reim und lihythnins im Doiitscb.oii 
und Bonmnisehen. — X III.  Liobemnetaphern. -- X I V .  Dus Franzo-behe im neuen 
Doiitsolien Reich. X V . Fine Diezsrittung. —  XVI. Franz.fisisch und Englisoh,
X V II .  Koltischo Biiefe. —  Anmerkuiigon.

Urteile der P r e s s e :
^GewUhrt deni Leser zu gloiohor Zeit Uenuss, Anrogung uVid Belehruug in 

eini'in ALm-sc, wio wonig andere Biicher:  Anrogung und Belehruug durrli die gmesq 
I i ll l) godankenreiolien InhaHs, Genusa duroll die dberaus anmutkig BChdue Form; 
in der diescr Inbalt  goboten wird.“

l.iltira lu ib ltitl f i tr  'icrmanltche .ml romuniitchc Fhilol o'e.

,E s  niogo Gas iiucb durnh die von jede r  Geleliraumkeit und Pedantorio freio 
Durstellung 'ich empfehlendo Buck violo L oser ,  die os durcliziehondon Urundideen 
v id e  Xnchtolger hnben.“ Ihitlsrlie L itlrroturs ilimif.

lies llueh bildet nine worthvollo B rcicherung der H<»iiy-Liior.'ttur in ■ nahr- 
bnlt niisciHolier Form dor Sprucin' uud berodior, sprnchgowalt iger I)nr icllurig.14

MWhi'Hxrhrift f i ir  Mctasisrur I'h 7 . 'e./’V.

.Schuehnrdt’s Auboitze ilbon irewi.miMnloii Findruck nus duroh den vei'anliHeiiil'ii 
t ' l i s t ,  item a I loi ii sic li die fremden Dingo uufthun, duroii Saehki u n n i -  und B.'- 
Bonii"iiheit, weiton Illicit, elegante i Wisseu uml Bon dtennikeit.

'/fitHchrift ./'. rir'rt... I ’ii ’ lulwi.'t.
.,In qu edo volume si tinv.ino mii nliilmeiit' riuuile n i l e  ipuili i. .’lie rm 

,-i lnoontrano iu-iemc, la vuditii dalle ongnigiotii, In prodoildilit dl i4 so n Una ilivi- 
dinhili rmnieru nrlifltiea di porgorla nl piiljluioo.u

iornnli' nlorlro ihllu  I i/n-ulnru itxlhm  i.

Auoli dic«es W ork des bertlhn r.m Romani«ten ivi .I von A n to n  S c l i i in lu ie i  
I l iber 1. 'I M uud Bildun.g 1. Anil. I in der kb 'non Auswnhl des B o.tm  nut.efiUi • . 
wns die dtlitanhe Litferatur an Plus iv. rrlcen bietot.

Schuchardt, H., Prof. (Graz). lTel)or <lio .Lautgosetm
G o g c n  ' l ie  J u n g # r u tm iu i t ik < T .  l t . 8°. V I  u. B 1 S .  ISS.A. M . i).h >.
( V o r g i i f f e n ) .

— Anf Anlass ilos \oIapflks. 8°. 4s s. ikss. m. i.

„ V V r e l t s | ) r a c h e  t i n i l  ’V V e l t s p r a c h e n * 1.

A n  ( l u s t  a  v  At t y e v
Von

l l u f t o  f s c h i i e l m v t l t .

■ 8“. 5 ( fj. 18(14. M 1 el' I.
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Handbuch
der

neuiriecliisclien Yolksspraclie
Grammatik, Texte und Glossar.

Von

Dr. A. Thumb,
a. o. Professor an der Univcrsit.it Freiburg i. Hr.

XXV, 240 S. mit eirr-r Schriftt.'i'el. 1896. Broschicrt M. 6. — . in Lcinwaml 
gcbtinden M. 7 *--.

..Endiloli einmal cine brnuchburo Grammatik dor neugriechiseben Volkssprachn, <:in Buch, dii3 
nic!.' jenee mu. alien imiglii'lmii Tormen zusnmniengGbrnut’e Knutlerwelorh dor Zeitungon und Hiichor, soudcrn 
die 1 gcsctzmassigor Eunvicltlung ontst«n<l(me leb» ndigc Sprache der Gegpnwart lolirl! Th. hut 03 ver- 
u imdon. dun wichtigstvo Spra<'li stuff auf *.lu kaappcm Ruutne mitzufeilon, indera or sith auf <1 ic Ycr- 
zeichnui ’- der Thnnachen mit n uneutbehrllchstou Ei Uittrunccu besehrEakto: db grauimatlsehe Abteilung 
< l o s Harm burl-s iir:ta;-' nur 124 Soiten; datm folgc-n gcinoliiiictigrienln'solio ur d diulektlselu-Tc .te in Po fide 
und I’ rohji is. 127 bis 1 >4». nndii'-h pin U hfsar <S. 19;> - 239). llundertinnl bin ieh nach nincm piftk'tUchen 
!L.: i i dor ugrtechlschen ’ olk&apradhe gefragt worden. und pteta war ieh in Yerlogonbeit, wok Ich 
den Eeuffn eJgeutlJch noanen gollto; die glciohe variagenheil drlickte mleb fedeamal, wenn fait cine Vor- 
It ung fiber rangfleobiiohe Grammatik lii. lt und den Zobbrara /.ur Vereltifaehung uod Erlelchierung dee 
Unterriohtg otwu godruektes Ln die Hand geben woljto. Wor die Not 80 an elgoiftl er Hatt jofOblt hat. 
wird dem Yi.'i'faPsor iib»r seine pnhunfi Arbeit doppelt dankbar spin und gerne darauf vor;ri^liten. ilirn einzelne 
Pimbeuhriti-Tt irilzumuizfu. Mbr.htn nun nuch cine h i 810 r i s h 0 Grammatik des '.Veugriochisehfti, dip dem 
by/antlj.isi 1: n rfiudiaukreis.* noi h uiiber liegon wurdo. un• bald be - lu--rt wprdm!u

A*. ( K y za filin h c h t Z e itsch r if t  iSQ S  *£■ J 3 o) .

B e r n e k e r ,  Dr-  E r i c h ,  D i e  p r c u s s i s c h e  S p r a e h e .  Grnmmatik, Toxte. 
stymologisches WiSrtorbuch. 8". X.II u. 335  S. 180C. M. 8.—

B r u c k n e r ,  W i l h . ,  D io  S p r n o h e  d e r  D a u j ' o b a r i l o n .  9n. XVI. 35s 8.
'5. (Quellon un.I Ptiriinhiirigon, IIeft 7 5 .) M. .8,—

K a h l e ,  B e r n h . ,  D ie  S p r u e b o  d o r  S k u l d e n ,  auf Grumi der Hitmen- und 
Endr-dmc, vorbuiidoii mit einem Hinmrium. Sfl. VIII, 308 8. lbOL’. M. 7 .—

L e s k i e n ,  A . ,  u n d  B r u g m a n n ,  K . ,  I, i t ft u i ucli e Vo] k - l i e d e r  u I1 d Mi i r ohol i  
mis dem reuffiHcIien und russisclion T itnuon. 8". VIII, 578  s. 1882 . M. 10 . — 

I n l i a J l :  1. I.it/iuischo Volkalieder nus der Gogcnd von Wilkiso.hkm?.
',r'.fnmmelt v n A. Doskion. 2 . Litiuiiselie Di'-Jor, Milrohen. Hoch/.t itsldttrrspru.'lie 
huh 1 i i.lle.vu nropi Ui itrit'jon ztn GiniurmOik mid ziirn WortKehutz der godle- 
wiaehcn .Mundnrt ie ■ . m - — r i.eii vop l\. Ilruftniuii. 3 . Litauintihs MOwhon 
iiberaotzt von K. Urui'mnnn, toil Anmerkiiiipen von \V. Wolliier.

V iljoen , W .  J.,  D o i t r u t r e  ;• u r G e s eli i e. h t e d e r  ca p- I i »]  1 lin d i snhen
S p r u e . l i e .  53  9 . I8 ii!i . 1.50.

W i e d e m a n n ,  O s k a r ,  D o s  l i t  n u i s c t i e  I’ r li te r i tii in. Eiti IJoitrni.; /u Ver- 
holHevion ■! i .■ • 11 • I. i ru Aiiife hen .Spr.i.dieu s°. XV. 3"<i 8. IMOl. 51. 0 .—

— H n n d b u e h  d e r  I i t it u i h <■ li e u . ' . pruol i e .  GriiimimtiU, lex to ,  Wiirter- 
buoli. <;u. 22 Bogon. (Untor dm l’ re -o.)

W r e d e ,  F e r d . ,  O b e r  (l ie . S pr a o l i "  del- W a n  d «1 en, I in !>' itriKf zur ger- 
rn'iiH .elien Nune'ii-und Dinield for ■ •.■ Inn,: 5 1, I I ' 1 8. Is m .. iQiiellcn mid
I X i i M i h u n ^ e i i .  I l e l i .  ; , ; t) .  M. 3 . —

r b e ,  d i .  S pr a t ? I l f  d.  I Os t  . "I  I l l ' l l  ' "- I1"- V II u 20s 9 .
Id1' I. (Qiiellon und I . . i-m<-Ii uI:• ■ en, II. li. ('.•>1 M. -I. -

. >. i — > ........................
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Fig. 204. Lttwenl.l'.pfe void Zeustcmpcl in Olympia.

Geschichte
del

GRIECHBCHEN PLASTIK
von

Maxime Collignon
Profoii.ior an dev F.\cult6 lies l.cttrr »n >* -ris. 

fns Deutsche uheitnqrn uiul mit Aniiu-fkuiu;ea I.eglcitH 
von

E d u a r d  T h r a e m e r
a. 0. Trofos .r an 1- r Uiiiveriitlt Strasshurg.

Erster Ji;m<|, Mit 12 T.it'eln in Clirnm -iitF ■ /1 n hie ode. Heliogravure mm 27b A! S. im lext.
Krste bis vier»c Lielerung. I.exikon-Qctav. /• M. 4 —

---- •>_ ln lu i l t  lies L isten  Itandes: 1. Buclv. Die  Anflinge.
' I Kap. Die «rtfeit plastischen Vensuehc ail. .. .i-

selieuiHoden . K«p. Die Kiinst des uivketiKcliei. /.<.•<.•
\\ aiiei* % Kap. I>ic griechiselie Industrie and the urie.i-

, ' talpe'.'.n hinllflssr 4. Kap. Die Ausl.iUutie .ler p ! . •-
. ;il ix.!,e;. 1 vp.n ■ II. Unci'.: Die frilharchaischc K y n n .

> , A. ' I. Kap. Die Kin,st:- liiilen mil ell a In'-eln .1. .eg e 1
..............M.,.. - g k. ■ 1.. i n ii. : . ■ ! ti- • <

- -t§f '  . K. ,, Mitteigii " 'I. .1.4 .ml A I! I'a 4. K..p.
1 |■ ■ .111.1 S i.' iti' i'. - III F'a ■ L it  ret.'.’ ' .

* V .  eluiimnuB. 1 I- a.. I ”  " " -s v " " ' 1
) ’P y f t f l P '  ' ;■■■ .1-1 -• Kap. I I f  ei ;iii.-.ei lie Hclnil^

I - , . ,  „  7  D i ' s ...............K |V. limb. Die Epocbc  der grou se .
' •■3w ~ . - Mei.itcr des V .  Jahrhunderta. i t\ . TV- ' o-  •

JM ObeignngMlils (K 1I.1111U e c.), u. Kap. I>« SKulptmi.i von Olympia ... K 
Myron. 4. Kap. l ’olvlrlet s K p. IMiy li

Di enle Band win! In 5 Llelenwgea «i |r Mk. *. in mUgllCMt kur.fn ZnUehc-a'Iumrii mduue 1.
(Y.iu, Ii.,n»y Hint. ■ do Ilk b'lllptuiv y.r '!’> • < ''"r un*l |.;-*e.-r .n'l,(nr Ln'DllV :

■S'., vai . . . .11 gld. am Iici P a ml. ..... ’ ,. ......  „ : • .-r «•••.
TO* uusHiibr glnli hi m t nl 1 an ili.n rr«ieu ■ a, .. In i,.n ill. I um.i i.n.l
...................... ........ ...... .K: z .......................................  ■■ <■»l 'III lt> U’tl l ti.Mllll IMIHI •'*< s . . M l « III- \ ■ , ... ... .,.,1, 1,,. I.. f.t ,1 »lli.D Ml /•iH.'f. Ml
Ifi I'li. I . i \ .•! .••lull 1. i 11 .̂*1. I-» \'t* ’ : ' I . 1 • | 1 | L i ” in tf •.
i n . . - - ................. I........- m.- :,n i d  n- N  r«4..' '.i.iii..... A
M hl.-nwn. T.l ot »*« •- . -ra - ■ >'!• • kh <' • ‘ ' S . ■ !«, m i .!'• ’m- - m.|.
,h. v‘: ’ •«. j.-L.rL 1 1 1; • ■' v : ; .   

11. J.-4 Orl|rni.»lvM id.< *. «o . .I.*r I.- • ' , i i. . t*. • .1; |
lone IMP .............. .... li.iol.Pe tMir.l. \U>" " 1 . ’i. .

;t; iluii, .lu rHPL , und du >• "  t -  ' " - ^  h,
•* li’i. 1, UH'f.*•••• It. • . t'U. 1.0 h ID- ••••'» s • ..................... 4Ull 1,

•'iitl Mru.i; (l r OrUlt>«lau*. r •• uuidI *t«»it 1-m ■ " “ " , ' 1 1. I;. i',,. ,..
.

\ »'■ • I* t Knt )•. I J h .. }•-•- II i '.r u . I • . •• ’* "  " • .1, V • 1
"• ;.i t)fivl l  UmUI vy.‘ •. 1. MV *: n fit •• • it A" -a '  , 4  t ‘ , |(1
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GRIECHISOHE GESCHICHTE
von

JU L IU S  BELOOH. / ;

Ei'.ster B and: Bis auf die sophistische Beweguny mid den pelo- 
ponnesisclien Krieg.

gi.  8". X I I ,  6:;r S. 189:!. Brosolm t M. 7.DO, in Hulblifuiz gobunden M. 10. — .

Dei- zweite Band: Vom peloponncsisclien Arieg bis auf Aristoteles und 
die Eroberung Asiens ist miter der Prosse.

.........Idas Gauze i't fliessmid geschrieben, von durchsiehtiger Klarlieit,
gb-ich abgerundet in Form und Fassung. So trill, das Btieli mit deni An- 
sprurdi auf. dem deufselieu Publicum zu biefen, was vs bis j«*tzt noth niclit 
i.-dtzt: cine von wirkliob liistorisehem Grist getragmie und zugleich 
lesbare Geschiehte Gricc.henlands. Ref. stelit niclit. an zu erkliiivn, dnss es 
diesen Angprueh in weitem Omfang erfilllt. Purch einen tVcien und weiten 
Blick, durch umfasscnde historiscbe KennfcuiSse , durcli grilndjiche Duroh- 
arbcitung des Materials war der Verf. t'iir seine Atffgftbe vopbereiteti.
Von der Scdbstiindigkeit und der vor koilier Consmyionz zurib-ksclirockenden 
Hnergie seines historischen Urteiis hat er sc!ion friiher vieluich Proben ab- 
rj'di'gt . . ." (l.' .nanl  .!/, i/rr tin Litrraiischen <U'iitru!blutf AY. I.)

. . Wir liabi'ii bier eiu Buclt vor mis, das unbedingt zu den bedent- 
Sainsi n Erscbeiuungon der gesuliichtliehen Id'tteratuf der le'tzten Zeit zu 
rcciii i) ist. Bolocli m-iout, solbst, das,-, er dan (ioliiludo last, iibcrall von 
dm) ((iiindlajri.-u nc.'i *.ntV -iiihri babe und maiudo Gebi-io, wie die Wirlsoliafts- 
ga<a|i.ielite, b(-i Him zum ersteiunal zu ibrcin itecbt kmmm-n: ebenso, dass cr 
ki in Xebeiii'inandi r von Sondergcscliiebten (atiienisclie, spnrtanische n. s. w.) 
biete, sondorn dm Entwickelung dor gntiz-n beiieuisclien Nation von ein- 
lnitiifdii ii i esii litspunkion zu erfasseu snelie. Pabei liiite i-r sicli, oin 
i 'I■.a111;iiogenoildu dm- alteatmi Zeit. zu entvverfeii, und rirlito seine Absiolit 
vi'dmidir dnrauf, nur dw-. iiiitzutnib-n, was wir auf Grand des nrrh&oJogiVcIien 
Iiefund*.s, das bom< r. Epos, der ajiruelig si ldclilliclien Forsdmng mit Sielu rlteil, 
zu erkennen vermiigofi. Man wird uiobt bestreiten kiHtnen, dads alia diose 
Ziige. in deiieu Bilodi selbst die diai nkfei jsti.sehcn Alci'knuile seiner Art zu 
foiselieii mid zu urbi'iii.ii erblickt, wirklicb in dem Bucho bervortreit.m.

. . , . Wir hojfen, dags das gediageui Werk den Absatz iindet, den eg 
vardierit, und wiisston dem-n, wddie sidi in verhllltnisinilssiger Klirze liber 
< i. ; i i ixigrn ling-f:i Iiren Stand nisei,- Wissens von grk-rhi.-rli r Gcsdiirhte 
unii. • i ioluen v.ollim, nidiH Bosk, im. als Bidoeb zu tmpf'lilen. In '1 Bitnden 
wir I dor tr.iHZ- Si nil vfiliig bcwSltigt wcrd'-n und zwar so. da?s nebcii i-ineni 
a i/.iclo ud inoii'dimii) glimzcnd gesHirieln.mii 'I ■ xi. zalilroiche Amnerkiingon 
bora. In-11, die a lb v '’soul lichen (juelbui- und i ,iti ' i at.iirnncliw'eise ilurbirti n . . . . 
i o \u.-sf: iii.j '!"• \ • i.st v»'iz ij ’t I ■ r i'l ' is v■ >n < ‘d. . |v iir
lu Bog,-ii , in tii imi'. marsjeor."

( Vo\f O. I ! iihdu'

in, Marl/. v  in’ni i./wl I. <■ '• 'fit'll- ■■ /.s.91, U.ft 1.)
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*5eiien, 'poffter unb l̂c«fd)en
Bern

Hurl %i(Ie6ran5.
7 23tiitbc fl. 8n. SPtciS pro Sanb' (ftatr AiJ. 0 .— ) 2)1. 4.- . gcb. 3);. 5. - .

55b. I. 3-ranfird(D unb bic 3?raniofe»!.
3. fiatC uermeJjttc 2Iu|tagc wit chum Biaduufe ocn c i n r i <& ^otnbcrger. JM. 6°, XX, 396 *3. 18̂ 6.

„  . , 3 n0<u’t ! Sct.r,rt? I"r 2. unb 3. Smflaje. -  einleitentej. -  3>fc AefUTfdlaft unt .dllUtvitur. JTab- 1.
lint ©illt. — 3. UnturiL'I'tttdfn. — 'Protinj unb Claris. -  i. wiinjrt tttfr. -  ^ofttHiili. (rdm. 

icap. J. O.v') 3bcat unb feme iPcrt»trflulling -- 2. Wapdcor. Ml. unb tic fHcpubllfaiur. — :C ?ic SXctatur Xbierfl
u. b ra? GcfUnaj — .̂cfjlufjfcetta&tung. — '.‘Inbang. 1. ‘JlucfhMen in tie $u!unft (nacb . A-iun). — 2. trhaiv«tifr 
itr mreemen vcmorratic (na<J> (i. Renan). — 3. ’̂artfa Crluiiequft&nbe <uac(» ̂ t̂ tutciluû cir c.jk. ^oefinen Tit&cilir*).

JJ6. II. 3?aff,fits nnS 3>etitfrilfO. 2. beikdette unb Wrmtfcile Hufl«st. 8:. XIV u. * 8 e .  i -92 
Bctlsort. — I. Jut XteiiallJattet. — p̂etraica. — Screw te fDIeblci. -  lie 'c <iia. —

••• mil- AIuHeii. -  .Htfianrro ’Dlonjent. ®ln Kaitruf. — ••‘uerta»i. -  SHtcrl.b *ciH'.<eo.
Vm' *rt aX7“ W  iicci’4 neuelif (Wecid'tc. belegentyelt :iner llalicmlcbtn ,§auu" Lilc. ;r̂ un.i. —
ill. .. raindlildlts. _ Utter tcmje reboluli.uiS.c ©euitinp:5fe. - Jultn BJJiiticlet. — ‘litrevet SO tiniOe mic tie 
i'!» irl').' ~  £• O’SHtrn. — lirlinum tn : ion«. — Eltl-. lint I'Jetanfennu'Kn. — IV. Auv- bent lunfllncn 
.Mi)rI’ 11.11!m J)eut(Hfun&s. — (?. U'enjimil. — (Jiniaee Abet ten SSitlnll ter tr.ilidien t ( M ' i  nut ttr
tfutliteii oeflnnuiij). - Uebtt îftereltber Wijien unt tjinoilicbtn -inn. — llete. etrrd't metvun;. -  V fin-.,
Of.il mi.iintltioen V.dlrifliOuin 31 ■■ ittfilifiintii. — ©(bri'cnbauer m,- ba« tcumii; 1 i.turuni. — Uur naitii 
duljjjen 'jlremoiienlittetahtr. — £)er SSerfiertene. — XabeTISacnbagen utie ibie êit.

&t>. III. Aus a tit u#er {tngCflltO. terbrflerte tint rt-mtbrle flufUje. H°. Vlll  unb lOS : IKK.
3nQatt: HcibeiHtrlunfi. - I. i'Sriefe nun c-ttjfanO. -- II. 'rnuinflMlc ditiMttt enntififier 3»it- 

(Klioffcn. -■  'I'.inier itufiJute Im Slcblf im enjiiiJia, Srmaitr.. — inigiiutu I'rotidtun ien ate. '.aini'flidrS 
tUmtlienleh-n. -  ?. 'l’irtleb’J jlnbien iitei bar W i l l .  Jab t .uteri i- JJrnntKi*. - I".  ?ur rfilleralur 
unb J.iHfnfltfibinile t n  niBljtlltiten ‘,'nl)r(iunberlt. — -ie'.nnj'i icm 3or.cn. — fawnute Suvne.

33b. IV. ■ J'roflfr. 2. «u«gabe. K°. VIII unt 378 6. 1Sa«.
3nl)nrii olatt tel Bornn'ileS. - l; in 23crl Cite nioteine it-.immeUittiralui unt it-e Betra -. n.;.

I. * Ccutaii. — te Taljac. — ffltlfin b’flgoult fCnnW Stem). — it .  Sulo|. — IK. tbiirl. — 11. ». Xnnn 
111.’ '1'bUojopb. — laine ali £>lftorU«r. — III. ; e aeifirfltleu WetleSer. — «iu ju: ihitr iKrterrafr (glno 
Uoptcnl. -  IV. ?(. mcujiatfill. -  5. iSabelal!. -  '4. Infio. -  grtj.i itiuon

3S6. V. Ans btm ^nOtOuubtrl bet Steoututluii. WuSjabe. 8* Vlll. 30C 2 . ‘.sSti.
AnflnCt: I. 3'lcnlejquieu. — II. Unglant im .W in , Jabr ûntert. — III. jjr. aibtrjMI. — IV. Jtatbai 

, nna II. tint ©rinim. — \. 17fli». — VI. Sientt Clc[tn te Seanreaart. — Vll. ".’!atatne te : ii'riufat unt biar lrcn
» “"«t>iiile. -  VIII. ttellerniUi. -  IX Saeb elner Sellilre.

^r.b. VI. Jtltguiniren unb AeltgendffflffltB. 3. ttuSgate. S'. Vlll. !IX) S. HsG 
3 n#«ttt I. rim ttbnrnllerlfilt i  mule; '‘enti’r. -  II. iSultct m tirlralleten -  111. ipbil«r*le Hi aJIe!.-- 

• *r‘ 11 *'1 * ĉriot. \. i r̂af ihrcourt. — Vi. «'inc ofUinclf̂ c - - Vll, î in cuaindcr Vvii.rahfi. —
-  i\ .  «ulgl .isettcwbiini’# ircRlmfiibigrcitcu. — X. ttJiufcppc ©afotlni. — XI. H>ol 

utfgiid'jL* ivrp:riwcul. Ml. ricut|irc l̂iminun̂ cn iiub SU’ifiimmunficu. — Mil. »̂alfclUnivl( uuf vv wiv .iltclorw 
?3». VII.  ffuflutflcf.DIjnrldles. **. XII. a3J. ©. BIU tern )*iltnt« tel SerfafleH In £cijUbnlli. -

I. d ir (rulmieftnngliield f,ule ter abentiSutifcben 23eltaii|ib.uiiinQ -  II sur âiiniillur (ls 
jj=HW t‘ t ntfnblJntl eii i 'cfealAilt. — III. Ju'iabeutltbt unt Hleliitintld'e (l-‘ll> til t->—  IV. bnellt unr- 
•' antbeit in «v<irrp\, — > . Pete- Me Aritvcnlicn i.i bn frau;bfll4>ti* giHcruti'r - • \ I. n af::n ur' k <n 
'lieman. — YU* Ucb.r ?•!? r̂etnbcnfi'aVI In (yngl-irb. — Vlll. Uvber cav* icUMlie Vcber. m i i - X' 4 ■
(‘ iifiifintcr aul tern hentirent.

Bi’it'ff fined tiltJjMifdjnt ilutjere.
'i;Oll

(i’lavC .'’xitToln'amS.I
■Q". IV' 11. l i t  0 .  grli, gji, 2.— . gcb. ,"i.

Du ■ ill 1 il’i '/i Unt I llillijl'i eiml . Ii.'in u mit /.u lIciu Hi nli'ii uml 14out ioliom u,
v .  d die '. f  mi <* ileulHiilio I/itKirntur lit'i vur. • lii‘uiilit bill. Viu nur n il  U iti i l  ..ini'; 
nm8*i;pln'mli'n .Mmuit's liorvorziiltolion, -. i. n .li - Worn- nn^iliihri, nit il, :. i A n t o n  
K. S clii in ln ich in »«>iii»*ni huoll' vrilioiitvn I tn olio ^llobcr Losuu uml Bildung* V i, i.
(fcni 1HI*”.i uiiscrcii ti. 'liriftslfllor tin - : •• liuor: Kr ■ ■ '■ ffi K ail  Hill ltru.ul in •' i- \ oi-  
r* ilo zur ;t. Aull.’SR ■ • ’ . h liot'li-it«sltotuloti Mnnm l f i i .  iluroli liuUi- ‘iiln ,t n ix ,- ‘u  uilim't,
1 iiien (oinliililigtn Ki i i il .or: <1 onti>*-h vm (irburi  mill ICrxlflmu im. ii.iiin. al l m |,li
M| in u  J til . l i ;  m r  !- * >i' Cif I- v-I; 11 li I-in 11. . b u  .I l . r  . • i n r .III n M / . u i i  n : ,  ■ ii ri i1 n i l  n- -
Ituiiiu vim ilini (fi.'lcrni zit linhrn uml Cilltl, t-ieli iltm iliiiibbnr .<-t]>liipli . 
voralitueilir-li fillirt m- I l i l l i ' l i ia t ld s  Zi ill'll. V i i l k v r  uinl M piihi l ien m u ifn , H, -i -
li-ten uni (,|- ilru VWrkpn mil’, ilin iln - ' ‘ini i i i viumi n uni j  * ■ > 1 ■ ■ ,.1'bil ' . “ i J • mu ;u hun 
uu6inaolit'ji hoIIIou.

O i n  V ii r 1 a ir n )i a n J 1 u u h u v (r r u 11't i i >• ( H I  o h o a It o i t 4 a r K  r w u r -
li ii n ip v o  n II i I In b r a n  il « IV c i k o n  urn l u r c h  I. r », A h s i u n r i o t  L i u l e u -
)' i i u s v o ii VI k ii. - .i n | VI . 1. - p r 0 1. i u d 1 o r  o it V i' i i' r i tu  n j{ i h r v r -

8l' ' O i  im ..‘ I, K ' v t i f i c n  '!■ u V ii i- . lc in .

t #



URKUNDEN UND AKTEN
DER

STADT STRASSBURG
\ .

HKRAUSGKGEBKN

M IT U N T K R S'l U T Z U N G
D ER L A N D E S - EN D  DER S T  A D  EV E R W  A L T U N G .

1 . A  b t h e i 1 u n p : U r k u n d e n b u c h  t ie r  S t a d t  S t r a s s b u r g .
l.  Band U rkundcn und Stadtrechte bis zum Jahre 1266. Beaiheitcl von \\. 

W i e g a n d .  I". XV, §8ii S. 1 8 7 b. ^  _,‘
Band: Poli tische Urkunden von 1266 1332. Bearlvitet von W. W i e g a n d .
4'. 482 S. 1886, M- 2f  ' '

3. Band: Privatrechtliche Urkunden und Amtslisten von  1266 1332. I!' •-
heitet von A. S c h u l t e .  4 "- XIA II. -If,I S. 1 8 8 4 - ^ 2d-

. Band: 1. Nachtriige und Berichtigungen mi Band 1— :i ges. von W.
W i e g a n d :  Register zu Band 2. 3 u. 4 . ,  bear!., v. A. S c h u l t e  u. W. W i c -  
, , i n ,j 111 liter der p.re»se.)

4. Band: 2. IBilltc. Stadtrechte und Aufzeichnungen tiber bischOflich-stadtische 
und bischdfliche Aeratcr Id rheilcl w >  A. S c h u l t e  und Ci. \\ 11 U lain.
4". XI und 30V S. 1888. \(! ~  ■
Band: Polit ische Urkunden von 1332- 1380. Bearl.eilet von M ans \\ i t t e  
und G h , g W o l f r a m .  4”. VJ1 1 , 1128 S. lSyo. .M. 3 2 .

Audi in zwri HilDten zu je M. 26.— . u bo.rirbcn.
0. Politische Urkunden von 1381-1400. Henri-, v, Joli .  3* >* 1 1 z.

(unter der Presse.)
7. Band: Pr ivatrechtliche Urkunden von  1332 1400. Beam. v. M. W i t t e .

~ (in Vurbereitung.)

2. A bt !,,■  i In n a : Politische C o r r e s p o n d e d  der Stadt Strassburg im Zeitalter der
Reformation.

1. Band: 1517 1530. Be.ial.eit't von II. V i r e k .  Lex.-8*. XIII u. IW8 S. 1882.
M. 14 ■ — •

... 1 •ui-l; 1531- i53q. lieui.. v. 0 .  W i n c v i in ;■ n n. Lex. -8". XXXI. 7 .■»'-* lS <̂-
° y M. 18.; .

3. p. ud: 1540 —1545. O. \V i n •• l: <• 1 man n. (Elite! dn Pi esse '

STBASSBDRG DID SEINE BADTEI
UN'JtKIt MITWIRKb’NG VON

I.AXi»i.iCEUi.ooi: Die. E. S C H U M A C H E R , Rkivatbo/.kn i Dr. H. H E R -  
G E S E L L , Dr. E. v . B O R R I E S , Proi>.:sor Dr. G. D E H IO , S t a u t -  

archivar Du. O. W I N C K E L M A N N , Stadthaurar O T T  v. A.
Hi'.l- AU-iOEGHUiN

VOM ARCHITEKT'EN- & IN6ENIEUR-VERE1N FUR ELSASS-LOTHRINGEN.
i-lii '155 A Mjil<luntf®i> Itn t*xi .  m  T aIVIii uu'.l < In f  In I’lun (lev Stftdt Slr.ii  ■•''•d 1

Lr. . -v .  M l.  (-86 Sfitcn. I M P
Picib I’-’S'li. \j. iii t .I /-1 .tuLW.ii. j w i ' d. 22. —. i' Ll’.l.t 1 -'l- \. -... —

Unt- i tier Pi • hrlnrk '

D I E  M A T R I K E L

DER A LIE N  UNIVERSITAT STRASSBURG.
I H tilde »rr. 8".

32 VsisttAG vo> K A  E L  ,T. T K O B N E R  tx Strassburg. | n y



( i f  1 § ! f  y i \  V i-;u i,\o  v o x  K A R L  J.  T R t ) J $ K E R  us S t i u s s b o k o . 3 ;i l O TI J I t
— ' / /

\\ KITE RE WERKE
aus dem Gebietc der

vergleichenden Sprachwissenschaft, der neuoren 
Philologie mid Verwandtem,

A r i s t o t e l e s  S o l i  l i f t  v o r a  St  ants-w  e s e n  d e r  A t h e n e r ,  vordeutscht von ft.
Knibel und A. Kiossliiv'. 2 . verbesserte Aufluge (3. fnusond). 8". 109 S. 1891.

M  2. —
A e s o jm s ,  n ie d e r i le t i t a c h r r  Zwnnzig Fnbeln und Erziihlungen aus einer AVolfcn- 

bilttolor Hundschrift d«s X V . Jahvli. Hrsg. von Hoffmann v. Fallevsleben. 8U.
83 S. 1870. M  1 .80.

S O n c m o i f t c v , s t c l t i f d i c  i i r i c f  c. o. C t f o Sicllcr. 8". A'II, 13 4 ®. 1874. . ■ ' -i.
\ dei Sprftebe wli rii •:. Q » lid von' dem Site* tan OflUdrldieu der k«l*

tMGhen Mainiuc cnlsvorfeti. wie c sicli du- dam Kulunnu des Indo-germanD.Ron Alt»■Tiliuii:. ul»- 
heRt. und in umnuthiger, von pristvollon und pdoimen Abachtvelfuugon rrieh durch^ng-aucr 
1 hirst el luii'.- vorgf uiln t ; i dvr Monuch in si eh : 11. die Xatur uu.-ser Uim ; ill. % (no ! mrieh- 
tunp-en; IV. flniiio Ikgriffe. wozu < in Anhnnp illo • clrii$8 Lokulnomon kommt.

Lilerurlsthoj- OeuiniiblnU.
1» .• l.ftltUchon Jirlofo >iinl elu populiir-wisieii -oh nft lichen Buell iin beaten u id cin/.ip ru- 

I’isaigen ''inn. Z itschrilt fUr Gymnaslnlwesen, XXVIII. Bd., 12. Il« ft.
J S a r fst/ t, K a r l , B c i t r i i g o  z u r  Q u o l l e n k u n d o  d o v  a l t d e u t s o h e n  L i t e  

r u t  nr .  8'. 892 S. 1886. M  8.
I ;i li n ) t : Zu Weniborn M>ri..: !. Di- Uviileibf 1 r I.rurb-'.iivlce. II. Da.' Mihivliener R.r.ioh- 

btlick C. Zur Kritik von Flore und lilniisoheltfir Zum Weiiiseovreip. Zu Volmar St. i-v ic*h,
Zu Uertholdji Frcdlgten. Zum Engelhard. BrUobsttiofc sine* gels Uleheti Lehr god iehra. Gorclmti*
Yorrede zu • lncin Kriluterbuchv. HlUorprois. Zu <hn lluudechrlfteri dcs Y&teibuchc Hiunh- 
llQcke von Heinrtohf von tfeuenatadt Gottee Zukunft. Bruch»tllcko ana dom Banner: L Dl- 
ptelner K.; ;,unent. 11. Wcruli.eruder ltruehstiiok. Der Tugendcn Krauz. Zum Kdnih s jhi 
Odcuwaldr. SprucliviT-.. dor I'ugo-.tden und Duster. Kin Unsold* Melstergosangbuoh. Dauu.ehc'
KviielcUoii. Yolksllodur. Dir der tier Myntiker. F.'iu* Stnushurger Sammelhr.ndsehrift. Bruch- 
utiick elnoi Dramas. Verzulohnls ultdoutschcr Gediohtn A. AD.

— — l >i e 1 a t ui n i s  oh on S i mj uoi i z oi i  d e s  M. i 11 o ) n 1 te  rs  in musikaliaoiter uml
rhythmischor Beziohung. 8°. V IH  u. 245 S. 1868. ( J f  7.50) 2. -

D e c k e r ,  P h . A n n . ,  f l b o r d  en TJrs|. r u n g  d o r  r  om nil i s  o h e n V o r » m n r n s r .
8". I V u. 54 S. 1890. '■ <( I. 20

— — J u a n  L e n i a i r o ,  dor credo buinauiutisobo Diohtor Frnukreiohi. Kl. 8°. XII,
890 8 1898. >-’ ■ —

( le  l i n e r  T i D i o  W i d « i-4 p rfl oh ■> d o r  P  h i l o s o  p h i o naoh Al-Oniznli und 
ihr Ausgjfiioh durch fbn Ro^l. * \  IV. 122 S. 1894. .'!■  X  5.

B i i s a - S a t / a  in i l-’ iis-iingon ni-h-i Prohrn him don lid o-Kimur, horau-jog. M'u 
O t t o  L. li i 111. J i r i o z o k .  Kl.  8". l . MXX,  l , ;4 S. I8 '.l3 . If 7.

iBrifff xiDit (60ftl)t8 Avail mi 9i t c o L u i l i  i ’ f c i ) c r .  9J!it^ii ih itmif l,  ivaciimilci, ciiict 
yehcuSlfiljc QficolqiiK BJfcijeiSs )inb tportriitS. 4°. 41 1887. , k o . -

JK iiif/t r ,  Ur. C.. UhorlcliPT nm pr it. Ovum, in BtnWhburg, M n 1 tl i i n » 13 »ri< o v g o  l.
Kin ltild .ms doni uoistiffou I.ohon Slmssliurgs zur Zeit dos droi sigjBhrigon Kriogot.
Mil do in liildnis Kornoggirs. ftr. S .  X HI, 401 8. 1893. 1 12.

d a m n ' s ,  l . u i  : <h , O b I. n r  in  din*. I'liim V.-r.Uoiohunv dor l> •• Irn Toxfe ,  m!t 
Angiili dor liodoutondsti'U Vnrinnlmi Uml i-moi kvit. Hmlritg. h m :.  ’. on Dr. l ,i r !
V0|1 I l i - i n h i i r d s l o p t m n r .  8". pp.  XI.I,  217. l«i.>.

lUiniKcrS, ('5 coif veil. Hi l crt f  iit’cifclft unn i'l. b o n  - T' l ni i . i .
I Jiaiib: T a6  vniio bev tjnnia. ?:u- Vrffaibo Don rtuten 3t>ci'>(vu. i  n  l-min 

incut her 7)dflc(. VIII  u. :«8 3 . 18 vi. •I'voi.n. «. . 'to-. >» f.
II. 5>3nnb: 'i>a ttoiittibuU)*pTjfthIuii(icii 1 T l .  fmiflcfilvit.)

X I I  II. 409 ? .  1885. Laid).  • "  d. . I.rb. "  5 .
i l l .  SBmib: „ „ .  R t l .  (Miincfttijt.l .

48'! 6 . lWiii. bvo(d). Of •».- •. f.cb. '■  -
f><-(rhe, D r .  i n i l t D i o  l< ;i 1 i u L • r Ihno nvmiliiohiliili-iii.r.iohhohe Dutor- 

"uohung. Mil nine Kurto und vio-r Tni'dii. X VI u. iffli 8. i : v  9 .
~  -  D o .  D r s p r u n g  d e r  ff y p r i s  ho  n y l b e n » o h r i  l. b.imi puWogrn-

pluzoho enlorm uliung. 8-'. ill) S. und 4 ISclu i'D ifulu. D 17. ■ i.  ho
I ».«r lUT'-u fftiiie M’lirtl falnDljiiU V’OIr1 bfiigCH ft b-lli k > . 11- • *' ft. i i.ii'.. eh n !»vhk-

m.JHimiM.Ii :.,lun!i •>. . M . k ,. \ . hi • • Mil '• r e-bnU •*»»'•* •< •' •-rnnhE.-i
l; liter • 'ChU'.j li licp :.’ U. .VI 11 1m M.’ ;i I '(l 1* IIV.1 1 1' " "i ‘.lli'Dcnl II ' -J .. - ' i l l  .11 I •
• I»-1 Srhrtfi »i< in.- Per c  K n vu ifTnen > * . In n I ue re i 1 et irn'Malt ih.u, Nr. »,

R



34 vijtLAG VON K A R L  J. T R t)B N E R  in S ira^ b ™ .

D olvpathos, J o h . u n . i s  do A -lt i .  S i l v a  D o l o p a t W a i v o  do ■ot s e p t o n M
sanientibus I W a u s go g c .  v. H e r m .  O c s t c r l e y .  W i l l -  • •> h - I ••mo J  4 . ot)

1 ' Knlhilt don Toil d«s Jshrhundcrte lung a ll crlo m ieW»r<fn, von f«r. <>.>-trrlo> ..
imft.-'r .1,-ntII Wcrkc-4 :rn tk «  Dnni .lehon von ««* <!e»> *-• : il ll" ! ~  <•“ ' lu"'1'
niJohe Vorliiffn de» *Hfr*»x. flatfchtw gleinhw Namo.ni umi die litMla o ^ e n ^ U ^ F a . . “«e 
lie.- Uarohcns von don siobon wo.a.in Moisiom. Intoror. onirniuinll.

E d d a ,  V i e l g e w a n d t s  S p r u  c h o und G r o a s  7, a u he  r g e  s a n  g. <b udvinnsnial- 
Grougaldr.)' Zwoi n«rr8mscl.e Gediehto der Sacim n.ds-tdda, kntiacl.  h e ^ e stc l lt  
uborsctzt und erkliirt von Dr. F r .  TV. B e r g r p a n n ,  Prof, der ph.los. la k u ltat
in Strnssburg. 8". I l l ,  J86 S. 1874. „ o Y a k V !

_  \V e e w o h  m s  L i e d  {Vegtau.s  - JKv.da), D e r  0  d i n s  - R  a h o  n - O a k c  1 - 
s a n |  fH ra fn a O a ld r  Odiusl und der Soherin T o  r a u  s s . o 1 .1 (Yolu S p a L  Drei 
esdliatoW isohe Gediohtfe der Saon.uuds-Edda, kntisoh hergestellt,  uhersotzt uud 
erklSrt von Dr. Fr.  W . B e r g m a n . . .  8». 320 S’ 1875. M  >■ .-

_  R i o s  S p r u o h c  f l i ig s  Mai) und das II y n d 1 a - 1. 1 e d f llyndlu-LifiJ j. Zwei  
socialethische Gediol.te der S.ieinunds-F.dda, kritncli  horges ellt, uborsotzt und 
erklart vou Dr. F r i e d r i c h  TYi l h .  B e r g m a n . . .  f .  X I X  188 b. 1876. M  4. -  

_  D o s  H o  h r  on  B p r U c h e  f HAva mfil) und Almordisel.e Bprucl.e, Pnameln und 
Rdnenlehrcn. Fthiuchc und magisehe Gedicl.te aus dor . ,.eiin..i.ls-M<la. k u t  . 
fibers, u. erkl8rt v. Dr. Fr. W. B e r g m a n n .  8 . VIII,  267 • . 187.. M  n

-  A  l i v e  i s o ’ s S p r f i c h e .  Tl.ryn.s-Sagel.cu, llvnus-Sjagelied und Lok. B \\ o.t- 
stroit (Alvissnml,  T l .rym skvida ,  H y m isk oid a , Lokasonna).  \ .er Lddrrnho Go- 
dichte des Thor-C vclm , kritiaeh liergestellt , ubersetzt mid orkl di t  von Dr. - •

B erefflann . 8°. V1II, 804 0. 1878. . .
-  D i e  F. d d u g e d i e h t o  d o r  >T o r  d i s c i ,  on l i d  d c n s n. fg o kr.tiseli i.pr^ostellr, 

fibers, u. erkl& rtvon Prof. I)r. Fr.  TV. B e r g m a n n ,  8". T i l t ,  o84 b. 1870. J l  ■ .
E ~ ~ o’ fi G e s a n g v o n  d n TV u n d e r n C h r i s t ,  und M o th e r ’ s  M e m e n t o  m e n  

t o  nhototypibcl.cn Facsimile  der Strassburger Handsohrift her& u sge ge be n vo n  
K  I .  B a r a c k .  Hit  4 Ta.eln. 4". 4 b. curt. 1879. M i . -

f t t t m a n ^ i b w a t b  W.f 3  »* ' '® ef \ \ ri' ?e b c8 9/H t t i t  n i t er  »• StM|,8e,| |̂ lte^ ft<t ^ t 
(Sffaps. dlu? bem ©nglttdjeii uberfetjt uoit (S. 3 - S o d i n .  b .  ..-•' i b .

m b , I t -  )>»s hellipo rbinKuhe IWcli. Die Frankon m.4 die UulUur. -  l . lr  f t a h w i

■ 5  ”3  ■ :

S g W S . f S £ . K . - £ a s r . i  : ”
F iir x t  Dr J i l l .  Kabbinor,  G l o s s a r i u m  G r a c o o - 1. o b r a o u m  odor d. i 

grieolusciio W iirUrschatz dor .jiidieclien Midrasohwerkc. Fan D nrng zur Kultur- 
und Aliortumskundn. S". 216 8. 1891. _ , ~  {  _

Wciafv, BukW., dn  iifimiui anb aitbere (Surioja. ft. - • V*> ©•
'• „  h a m :  isivliii".’ ini. *.ii SM'fii '- .r d" 'ficlci. -tot b n t n  tiuiie; i n u.vi u  

l l c v c i ) , C lco rt/c  A l l i s o n ,  i I’ riui ■ << der Mi< hig.«ii-l.!iii'er-ii;.t in -• 1,11 • 1 •
t h e  H o n s  oo  F r a g m e n t s .  Ne wl y  . ullutod test  with i.. t rod uc t to., ,m t K ■ <«" - 
luatical notice Mid exhaustive glossary and a  photo-lif tograpbK • g

l l e i lH le r ,  .1 .1  *1)o r  a l c n n  i m i s o l i e  C o i i s o i i a p t i m n u s  i n d c  M u m l a r t  , " "

B a s e l s t u d t .  8*. XI V  u Gil.S. 1888. 15in Haudbud,. ' 8*.
f l i r t ,  l i e  m i  (t l l ,  D m  i l. d o p e r m u u i so  h <• v l . / e n i .  ^

XX I I ' ,  . , ... | ■ |.’p, ijri irng /ii r Physiologic
H offm ann, p r K r f . b U r k o  H ' , :  ; .* Dtouol.on. b'>. IX und

der Aluentunlion mil upoziullci Ur! m*l.. icliu^uug  ̂ ^
• I S  i SB**

l U l l i . s i h v i a i n .  I I . ,  J ' a a  i n d o g e r m  u . . i K o h e  N ^ ' Ycigriffeii . '

_  u n d  L a u  I d .  r e  d c .  " •»?.  l.r V , ! '  v "  ' * ¥ ? " * ' ' '  ^  J 111 ’
16) 8.' 1887. V n n m .li .n g  iiidogorma.ns'd.c. Wb.tmlficbor. 1.) M i .

-  I>wr“ ii,E!i!;.l!R js A.'!mu!.’!,,V. < s '''■ •• ■ ri«. n . • n . t . . .

Ifnihtn, " l ! ioev ... I h f m -  ' G;iu t«eiam hHIk ID .om,r iicK-n* imb W « « a » t r t c

’ lV  ' "oLti-mUli . ...is d*v.„ *»a> «r .»ms) l«
Uimtioh • Uoi.i ifMjft .ijr i



' G(̂ X

\ \ H i Vi : I ! I ' a 0  v o m  J -  T R I j B N K R  i n  S i r a s s b u r u . 3 ft m T

XS^^^sW /tf/sevTInff.  .17., B i b l i o t e c u  .■  p a ii o 1 a - p o r t u g u o z a - j  u d a i o u. Diction- i
X j * ^ . * * * /  n:tirc liiMiogrupliiquc del auteurs juifif, ifle Ifeurs ouvrnges esphgaols si portugsls 

«t Jc? oeuvres sur «t centre lcs juifs ct io judaisrae. Aveo un aperyu sur In 
littdrature des juifs espngnola et une collection ties proverbes espngnols. ’ Lex. 8"
X X I u. 155 S. 1890. 46 (j __

L a u  e.h ert, i 'V . .  G c s c h i c l i t e  d e s  P h y s i o l o g u s .  Mit 2 Toxtbeila - m  S ’
X III  u. 312 S. 1S89. ' V({ 7. —

L'nim, 9lbolf, i B a j Oi i t f l t o n  (yrunnfl.  (yin 2e6eng= tmb Gljarnrterbifb. 2 Sliinbc.
11. 8*. XL 246 ; IV, 291 ®. 1870. 4(5 7 - 1

lA t  e r a !  u r d e n k  w i l i e r .  B l s a s s i s o h e , a u s  d e m X I V .  b i s X V I I .  J a h r h u n d  or t .
Ilerausgegebon von Ernst Martin und Ericli Sobmidt.

1. Hand: D a s  h e i l i g e  N t i me n b u c  li v o n  K o n r a d  D a n g l e r o  tz h e i m  , 
heruusgegeben mit oinor Untcrsuohung fiber die Oisio-Jnni von K a r l  
P i c k c l .  S'*. VI  u. 124 S. 1878. 46 3. __

II Hand: J o s e p h .  Biblisehc Komiidio von Thiebold Gnrt,  hernuogogebet^ 
von E r i c h  Soli  m id  t. 8". 124 8. 1380. 4 f  8. _

HI. Bund: I n g o l d :  Das gold.  Spiel,  ln'rausg. von E d w a r d  S c h r o d e r .
S". X X X I I I  n. 98 S. 1832. 46 3. -

IV.  Band: A u s g b w  i ih lto  D i c h t u n g e n  von Wolfhart Spangenberg. 9°.
X V I  u. 349 S. 1887. - 6. —

V. Band: P a r z i f a l  von Claus Wisse und Philipp Colin ( 1331— 1838). Eine 
Krgilnzung der Diohtung Wolframs von Esohcnbaoh. Zum ersten Male 
berausgogoben von K a r l  S c h o r b & o h .  8°. X X  u. 879 S. 1888. ,4t  10. 50

1I n n U e l , D r .  II'., L a u t -  u n d  F 1 e x  i 0 11s 1 e li r 0 dor Mundart des Munsccrtl ,n.
im Elenas. S'1. 54 S. 1880. 46 ], go

M ii l le r ,  M a x ,  E i n  1 e i t u n  g  i n  d i o  v e r g l e i c h e n d e  B o l i  gi  011s iv i s s c n - 
s o b  a ft.  Vier Vorlesungon nebst zwei Essays .fiber falscbe Aualogien in der 
verglcicliendeu Theologie* und fiber .die Philosophic der Mythologie“ . 2. un- 
vorfthderte Auflngo. 8U. 358 S. m. d. Portr. d. Verf. 1876. M  R. —

Mas Mns Mllller sohrelbr, cnthKlt 111mor ... rivl ..01 Anreffundoo und Belehrcndcn, do-, 
miln dmu m,Rosen  Arbetlor fiir u-d.* miner Gahen r.l Oitnb.c voi jiQicbt. t i-l I);,,- 1(CJ
uuob vuu don vorlio^omlrn Y n v l e i u n g e n  ii b e r l i e !  i o re :  r r i s s  o n  c h j  i t  eobe- er-
bi lll flcbon aua ilom Eueaertm Um-iunde, dor ,  diesullien -oil Ihrom eva.cn Fracheinon ilb rail mit 
r c '  ii.m Intervase aufgantiamU’n wurdpn und zublrurho  b v-I'Tvnbun^cv vornnlusid haber.

Litcrnr. Ctrlbltt .
5*. 1 n e M i s k i 0 11 s r 0d r , am 23. Doz. 187ii in der Westminster-Abt’d gehalton, 

mil oiner einleitenden Prodigt von Arthur Ponrhyu Stanley. 8". 74 S. 4 t  1 .60  
- —  V o r l e s u n g i  n ttfe.or U r  s p r u n g  u n d  E t n w i c k l u n g  d e r  R e l i g i o n .

Mit hesunderur Iliicksiohi nuf die Ileligioaon des alien Tudiens. 8". X V I  439 8.
1880.. 46 7. —
—  f i b e r  d i e  B e s u l t a . e  dot  , > p r n e h w i  s o n > ' c l i a f t .  Yorlcsung, gohalten 
am 23 . M,ti is .: :  mi der knis. UivvcrsHur u ~:r.■ ‘i-urg. miv, rliinlor'f 1 ■ :i.
8". 32 8. 1872. 46 SO

M u lz b a u e r ,  C a r l .  D i o  (I r a n d 111 :o  n d o r  t f i i uo l l .  T e ni p n s 1 0 It r e a n d  do ■
Ii o m e r i -10 It e T  r 10 p u s g e  b r a a o h. s'J. V I 11, 102 8. 1 SO:'. M. 15. —

X a i/xf, D r .  I I .,  (to s 0 It i 0 it > ■: d o r  M' l i mk  i n E n g l a n d .  I'rstor Toil. S".
VIII,  151 3 . 1891- M  4. —

Xot/xi r 's  I ’s a h n x a . Nach dor Wi mor  U.m.l'chr. hoiansg vyobun Von R i c h a r d  
l l o i n t r l  uad W i l h e l m  S o b e r e r  mil UnterstttUung dor K. K. Akadetnie dor 
WirHcieudiafton zu Alien. S’1. XI, 827 S. 18,' .. 46 g.

Jell in. Iir «Ih 2'voi Jnlirhiunlorloii war dio Anibru »• 11 hh<1m In'ifl von Netko'r’n I 'tmlmr 1 
liL’Iiftiint, hpi. ItiifbfMi mwl hiiu *;;• chi ld: cr.-i u».■ p i.i  , i. <juJ1)<1j * h  Im/.icH dor bishur i ni ■
(l-ckti'ii ril'd Spriir lidi'nkmRlrr Idi n | tr;i, iii' iiu'n b 'nuiznu^ in «*in r !••;» hour ij-i»u An -.pi ib. non 

,-nii- -nrton Wol-o lurrh «Uo Yorli*« ,cn.. Ausicobt Mi^llngliPb i w rr l .  n. \  f. [i. a III .1.
< Inti) a I f ,  l i e  n i l . ,  7. a r U ■ s r It i e h t . d , - P o r f o ■ I. i m l n d o g e urn a a i o h e ri 

m i t  b e » o n < l o r « r  I l t t o lc« i o h I n u f  W r i e e h i H O h  un<l L a t •  i n i s e h.
X u, (it)' 3 . iss  i. m .

1’c a r n o n ,  H a r t .  D i o  K r o u i e . .  Em Boitr.i , :av Oosoliii'hi os CIm istushihl ."J 
ini Mitt dull  p r. Mit neunzeliu Tsfeln. s". IX, 111 S. 1387. Knit.  a 0.

_Dur Wort dl' ' f t  'lei ip und ml- . IlinsMbi lift II< -vt In: ■- 'u-l - ' m  Hindi" lirt,'.
l'i iloi.t urif ’i" ” i li"'i N'm ll .< >o tier mif di-  V. roiill. ili’.'nndt ! • >1̂ 1 i • -.ti ini Iu «i m  l mm
i.MMilnli n ','upIUmi. • . I • In tl-m '•< ,v»r *' n . ii.; l idi ,n ‘pi-fnlui« n I’m f»mi    r
iiinli-ron rinci Niirhhild m ; «» V*.r oi.k i' m.'. • In : 1'iMcf ninl »l«*» -<*ni *■'«• in
; un rinch /•■i.dr.ililvPIl Voll llcfiplib p  IJ ■’ I < I " t .  <'('ill ’ m'I ■ f  . 1'  Vi. t t  i

,l>u lliii'b I aIh < Iii . ('Iii' vi rivtlllnr IU’Ii .ix” i inUi«Uli»irli''luMi Ik' im^raphn' /u  ln,>
,-i hdi'Mi,. di*- vn V.'.-n ilun'ii 1 • i | T n c n  i,; im 1 • n In i 'd i  .imnl a t vm-nujlut
wini It . All - It'll i . • l , .11 •<; I'rf*. • 'Hell'..' .1* ?.(• I tt»M Mi**!* I AS N> *\ I

I jH i'ltx n  m i l l  l~ , rs<h r  in ji i : nr p r . f  in4 l 'oltiivgo- diu l t Im .'ermr.uo.rheii
X ol Li t , herninig. .. •, A. E r u t i d l ,  li " M i  ,M i r t i n , E . H e h y i i d t .  1. ' " . I l e f r .
18" !  |89(;. 46 ” 'IX, 1(1

J r.dH'llcb ’ I'm ten dor tlcnU-'lioi KhI <•.•('. bludloii von Wi l he l m Up Uoit»ip 
I / ii t ipn ok nud i \  tliis. K '  l l!  *1. 7." Molted l^Tt. M ••

i ‘. Ul,'* llrill'kll Hlb-ft von lliltl I-l1 "ill Ucil': dll' "bl, ill I Ml,"U \ b  ,3< r iui'n V
1 i lu-iiN nn.l * oiit* r IHi'b iiu* p • v ! r n . i i  b ii i i 1 ii d. n v , l \\, > p»

111. IJeb, • dn ^t"i ' 'v . ' l ' b t >• i L ienk miilt i bis mij I'ctl' Kill 1 ■ ' I . v t icu. You
TV II e n ii • a ft. *i. X H l ’j I 'd  • leu Ifl'i ■ M. l



IV. RelnniRr von Hngcuiiu und Heinrich von Rugrr‘ Kino Iftlerurhi* tori/K'lu.' Untrr-k^^ A  A 
mchung \<m F. r J o b Sob m l dr *n 122 Sri ton. 1ST.*. M. 7 no

Y. Die VorroJui I-'ri *irich ■ <ic- Qr».,^*n zur IlHloirc de men temps. Von 'V i I h e 1 m 
W l o p n n i  3. 80 Scion. 1ST.'). M. 2 —

VI. SiriiL. -biir^s Bllitc und dir- vulk*uii d'scbnftliclio Revolution im XIII. Jahrhundert 
'on ( ' u s i a v  S o 1i m o 11 o r. 8. 33 s *ilon. 187.3. M. 1. —

VII. GeistJIc.be Poeteu dor deuschmi KaDcrzi ir. Stud ion von W. S c li e r c r. II. Heft.
Prei S a m m l u n g i - ' i i e h e r  Oodichie. 8. 90 S'-iton. 187.'. M. 2 in

V]II. JiebasH rnptivj. d-:« iilresn Tierepos de«. MRiclAltcrj. Ilcratts^-'j-i-ben Von K r i u t  
Vo i g t .  8. 101 Seiien. 187.'). M. 4 —

IX. Ueber Ulrieli von Lichtenstein. llistorisclie und littorariselie Untrrsucbungen von 
K a r l  Kn o r r .  8. 101 Sciten. 1875. M. 2 10

X. Uober dca Stll dr r r.lfg’erm.'in. Vor-sSe von Hi cli. II e i n z e 1. olSolten. 1875. M. ! 00 XL Strnr.Ujui;- /nr Z-iit der ZunftkUmpfe und die Reform seiner Yorfnsiung und Ver- 
wtiltung <m XV. .fahrliundort von (1 u . l a v  S e h m o I 1 e r. Mil cinem Alibiing: ent- 
hnliond die Reformation der S'adtordtiung von 1105 und die Orduung der Kiiiif- 
xehner von 1133 8. IX u. l*‘.l ,■*>. 187. M- H —

XU. O.-.obiolno der dem«mbrn Dintming iin X. und XIII. .Jnh.-hundort von W i 1 b r 1 in
S o b e r e r .  8. X u. 110 Seitrn. i -7' .  -d. li .>0

XIII. Die Noniinnl.sufiixe « uml a iri den gc.Mam Mien Sprnehnn. Von H e i n r i c h  
Z i mme r .  8. X u  IMG Sciten. LBTG. M. I*

MV. Dor Mnrnct. IIomu-l. von P h i l i p p  St v . f uoh.  8. 180 Seiien. 1870. M. 4 -
XV. Er l nr den Munch \on lleiUibronn. Von A I b r e o h t W a g n r. 92 S. 1870. M 2 ~

XVI. King Horn. Untersuchungen zur niittolenglisoben SpragU- u. HitforaturgescHiohia
von Th 5 o d. W i k » m » n ii. 8. i - l  .Sciten. 1870. M. 3 -

XVII. Karl RurMiubb Fin Reitrug zur Goelbc-Litt'iutnr v. I.. Hi r , .  <1. 8. lu Seiien.
1876, , M. 1

W i l l ,  o I. ?»i. j  - Fro. monte tines nddclnb derliiiidEehon Kitu r,;cdiehli -*. Zum or-ten 
* I;«* •> hermoiregoben von J o h a n n e s  F r a n c k .  ... IX u. 1 S. 1S70-. M. 4 --

XIX. ie lliart vim Uberg*. Z. ersten Male lirsg. v. K. L i u h t <• n s t c 1 n. 8. CM V u. 175 S.
1873. M- l I —

XX. I.’n g li. ’he Alexlu -Imgenden au dem XJV. und XV. Jahrli. llern ug . nm J.
> C h i p l* o i*. 1: Version I. 8. 107 H. 1877. M- 2 .■ >

XXL Dir* Anfuii^'i do > Pro* aromans In Deutschland und J ’-rg Wiekrum von <-'"lm.tr
Kin 1 Krltik vpn AV i I h. S o b e r e r .  8. lu3 Seiien. 1877. M. 2 30

XXII. Ludwig Philipp Hahn. Kin Beiirng /ur Oharakterlatlk d tr flturm- uml Drangzell 
von Hi* h M i r i i i  W e r n e r .  8. X u. 142 Seiien. L i7. M. 3 —

XXli l .  I.rihnii* und Sehotteliuii. Die L'nvc -rgrelfllehen Godank. n. I'n enuelit und lu\?g 
von A u i f u m  Se l l  m a r  sow.  8. Vi u. 192 Seiien. 1S77. M. 2 -

XXIV. Dio Hau-ls<-lirlft'*n und Quo)Ion Willirams d-uiNele r Pa.aphn;-" do; hohen Li-dcr.
Lu. -r/ii 'iit v. .1 o s c I' S i*c m ii I 1 e r. 8. VIII u. 117 S. 1877. M 2 >0

• Y. cjflin o Den km fit . auff' dcin XII. Ml XII Jan hun i
HerauRgegelien .. Ii. Voi t r l .  6. VII u. 130 Seitcn. lg78 M. I 30

X X VI. ‘ do f Mletibanirigr u der Adollu id K'ingnutTiu hi«g. \. I' b 11. S i r a. u < Ii. 8. X K11 u.
119 Sc don. 1878. d. 1 -

XX N J ' tv  her finlgi, iTillu dos < *>i. i ur. .. Im Mlttclhoelidniit 2. . Flu Heltrng/ur Syniuv
zii'umni i.;r* *'< i/te». V. I, u d v.. I; *' I'. L. '  III 11 .4 S. '3 , -. V. 1 at.

• VHI. X*'i 11 ir.)in• don-h«-  r.i . ,-lr j  -U buhdi tied • Me l.iub tluin: uml Glo- .n.
t.r . II. "Mil .1 (< tS t i> ik O «) o e. li ) J 0 13 8 A l '• >*.11. '*< te-ll. I t . ' .  i'L >

XXIX. I’li o (Im I leu vtiu NrRkcrs lValnjin. Zuuamnu-igo- c*| J t v. li. Il n r i c l .  8, ! .8 H.
J373 M. H -

XXX. JuucbJm WiUioIni von llr v- u-t Schuler j.r -. Lig Vmm A u g u s t  S n u e i .  3.
VIH u. It3 Solum. IH7K. M. 3 —

XXXI.  yibi lveig. n*lude n von U. H e n n i n g .  8 Ml  n '70 >• i mi 1833. M. 0
XX XII. Jleiiriigc zur Cieseblc.hte der /;erniftnire'di',n Conjugation. Von K r l e d r. K l u g e .

8. JX u loft Bolton. 1879. « -
XXX1I1. W'oJframs •.*»n Kschenh \ h Illldr-r und Wiirtcr fiir ]■ reudo ie .1 teid. Von Hud w ig  

Book. 3. VIII u. 71 Sutton. 1S78 1 ««>
XXXiV. Au.- Co-[ M ; Hriliizolt. TIvu Imliicka eln- s •' mu. iifur- /.uni .jui.gen Omnlie. V,„,

W. S h o r t r. 8. VII i MO Seitwii. 1870. M* V -
XXXV. Wieamur. I Itio llhernrhlsnnHehi Unter-unhung v. «tr< s a r r a x i u  •' M S.

187H 1 -
XXXVI. 1 lulen J'.ekolifuntr. KrltlHf h ni.i, rsuebt v. I l c i n r .  S e u • o D <■ n I f 1 e. -• V1H u.

140 b'dten 1870. 1 1
.-i XXVII Hol.ier *1en Hlrillusa • J« •; 15 uii< r m'i die S|>r.t.fo Oltrid.. Mil • iiiiun K* unloxleon zii

Olfri 1. V .. T Into d. l i  t. e no l oc k .  8. '*• -3 dun 188'' - -
XXX'  HI. H< . ri> li von Mnrungen uml di« ‘J i r uLadour-s. Veu F o r d  M i •* 1» 0 1. 8. XI u

27 2 Hfdten. 1880. , M. . -
.Si XIX lli-ln-iigc zur li- t.i -m ' d-r KJ< jodock’-idi'.-u Ju«oiull\ril. Veu I ' * • " " 1 b m i d t.

V HI u. 'J 2 : i I 83. M-
XI.. Dm* iJoui .che Rl'ii rdrim -• de . 7 VII. .lahrliunden . mL.. u ii1 •1 • ’ * • '" g  ' 1 "• » ' e

. r-iii. Viii gHngr r II Nn,,llf(»lgei. V( n O l i m II i-li Ii m. 8. X »i 339 l-'-ili'ii -AO M. .i
XI.I PI'1 Hic'lung inn subject und Pi.’i.Ii'iilsvcrbuin Iin ID Hand N't* f tdiicrn Aube i;; 

i i - l r i ' l i  '• J. ••iin." I’.ln F in.',.1 .c i ur V "'I ■•In'* . 1 " n Von .F i Ini 
R i o s  8. 129 rt« it i. 18"(J. M. .:

XML Zur Ora ago. Unloi /»Ui hu’ ; *n von I • it ■ I M a r  in. B 1 h'I'mi. Is.-*" M I j ’i
Y|.j i. Hi : dboL .1. "I " k'o'iiad •"> Lu .ri>i.*ruiiu«u» •••'■rjit »• vim K > 1

K » , l i e n d l i r  f f e r  8. Si l l  n »8*- o. :*u MM V .)
>. f.l .. Da : An. '• r.," Km i * lu L1'1- - 1 1 v . - , i -■ d < VIII n S.

1881. M. «
XI.\ j5 fjled n Kim Horn Mil Hinb D *i*»r. .Mmuim kun Uml OI"«.-u\r yen I’ b e" d. 

WIPHOIAI II. 8. XXII U. la. FicHeii. IHH M. 2
I , ,  . . mi? 1.. !•’.. r. ' " i - 1 i • • H. . t» in I' i .-. * rur .-emmalll;
.1. , Miluu h.li.na. ||. .1 L- nd l l  K o i d i L M  8 \ 11 i U. i*9 Si* n. 1KK1. M i -  

K VII i Ui ■„ i a- Him- inane* - b n  1' 'fklimg. Aon Und II »• n n i ti j,
.4 i O’, 11>.f/it'll..i Cl- I■ Al u, !*--4 Sr 'll IH82. M. .

. : ,V1 f J. D.o A- e- uio >»* u'tr.wi /.v"iiifol.ei,l".i -li M.i. V '  «• h e i s \ \ . >sv‘. M. 3
Xf.lX i i hr r t l emg Ori-il.ui.i-*' H< if'u d'ur,;, *.!.* Di-l'i«9. 1 .ilurik. r und ID. her i tv.«r. 

j.iiM HU . " L o r  I'..'- -V. v. O t » j: g • ?. i )i S-'itiM JBr'2. M. 2
I, J• . |. i), ... 1'r I-. •'I.-Ii ; ri .I > • *,.ill*l r. llet.iUsgeg. ' - .1 'I a r u ' d

«,M’ •  *’ I', b 20-1 -"I'M 1738 M. .. •I 1 v. nit|;ii*e M ......  . I Fir- i. •• I. . it iir-i;. H- ./ i Me Vorrudrti
•» K ,1 r I Mu i ,  )»i> 1 ( a i d V. S t  h . ■ •. r ’> ,AI. n de‘2 .* ton. 1881. M. 9

II t. * n -n. D • i ii r. Mi* i - im. i. i : 'a* « hci- l .: |. hjo; nm \ i 1 h c I Jo
y !i e 1 I n ri Xl .XJI ii !'► Suit t il. Mv̂ J. M. -
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' G°‘% \
f i '  K,u*A,i VoN K A R  h -I. T K 1T .N F R  in S tk as.siii :u ,. :J7 / ^ J w

\ • V J  *J I<IJ . iR'i' /M-jimnifiijj-cset/te Sat/ hoi I i ribold uni Uogenr.b.irj;. Pin 1'• • t • /,■■,• - r  lt j .  I  i
V V S ^ ^ V - /  , . J'OCJtHnitsrhiT. Syntax '...a Ilul-ori It npHi'ki'D. *. Vfu. ui s. test M. 2 >■*

*v* oiiri'*ls von A\ lir/.burg Khiu'.' dor Kim i. lira ,'. \uu K u u •• u J  o - •• \> '» s X u
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, . j n J; •• I. Jl. HI. - D,.- M.iu-kri t'n s Muhb. ri' iiJc ; von M a u l ' 1. All -i'.rcu/. -,
, V,,K* *!M i IsiiHs Hill Ik'itnr; /ur Ur .. dcs I.Andes von Dr. An- .  ■ ■ e 'i r i k •• r./Mr .Si'iiJottMudu r Sehulg,•echirlue von Dr. G. KnuJ .  Hrlcfe von Soluiinlin und nnUereti 

t-.dibrlrn nu Ikdni.-r nn-l llreitingo. vuit Dr dob.  Or u c g e r  -  stri,- !.:.r- r 
. . . .  in jl-, .M.jrtcimu. II. 1)1.. I Iflli.-n/ Her son K u p p r  l. - Zum huiUtv. Xamonburh m u  
rvii.rmi Dnn-krolzbomi von 1., M.

-  ' 111 Hand. s". 176' fl. IS M ,- ms A M O . — '
1 tv.ilBoli*. u lna.el, d,n, Vov.ibul.ir N i-rr Abba* Meizrr II.. go.i, von M ]••!„. , r

IWI' I MtMMbura -ii'flilenone Vn kd>.<--n-. ixmlunv In V*r*en v«... \. M,-.-. li,
. . . .  'F' i . i i m. In.. Kun der Mei .i-rsm.. , - „tl (l. l»luie. -- Kleineri Mil.

, ’,^r.VlV,|!1 fJr, n8ti '‘ , i r l i n — l>',; olsiUxi.ilti-Dlobior Ifsus\on Hiihol vuii F r i t z  S c t» I i 
n-1 .i".' ;r ‘ ,k:::A .' -..cr XI uml XV ,„.r Ab.rl Mu bj.-b. s. oil |. w K j; ...

i , «.7i ' T0U r '’ ,,n" 1 rfolTrl uml Ihro Vju-lK r. icui Mai 0 .. I i. -  wJ " .niKd btyl|i ;0 von J. Ma r t i n .
Mr III. Hand idfr nioht mehr oimolu zu habtm.

H H t o l l e n ,  l i i h l i o g i t i p h i s r h e ,  K,l r  B u e  h d r u « k e  r g o a o U i o  h l o  r i t m t - c l , -  
Ia n i ls .  I. lloinrich Knoblunlilr.,')- in Strusibiirg .1-177 — 1481) vim K a r l  M It u .- 
, a ° "  uu“  AInx s p i r g u t i s .  I .  XI u. 76 H-ihiu mir V8 t. :i u, , ■ ■ !,..

1888. gel,. *  40. —
a l l t t e r f l n ,  ( l e i o l i i o h l o  dor Moumiui u g eul. . .  in, O urm unigniinn. m11

108 8 . 1887. .(( j. eo
X u i O oh e li i n li i c  do r V o r I. a d c u u  lu in a  t i v a i in A li g r i a  oli i s c no 

Eraror T o il: I)i. Vorlm denoiiiinativa uul — n-, -  . ,... 8". 1 2 s.s. |siu. ,)b 11,
T o / tjto lt f ,  I r i i s f ,  O b i . r  d i e  r A mu n . - it o ii V ,«r v»a n d 1 8 u li a f  t s n mu o n. Mil 

licaoi.dort-r Horiiclceiolitigung dor l'nui...Ai-olimt und itolicnioolioi Mumlarton. Em 
Boitrag aui vcrglaioltandoii Eojikologio. 8. VII, 178 8 . m it2 Knrnm. is:'.',. uK (J. - 

l l i i r l o ,  i o  II o r in a g o  i n a. Kin I', itr. . aur (A tjoliiclni' dor IthOtorik. kl s '1 
IX, 202 8 . 1891. M

I h u h  ic in g ,  l l i o  ,'ilt. tc  d .. n l • e l . .  S p r  i<> Inv <i r t e  r - n m n l u a g  von ,\nr 
nius Tiiniiicii.' imuiolt -mil in |»tcii.i->olio Vorno iilx- ■ -<• rut. Hr-- niii |,t.. 1,. 
deutHohor Obor-ol/.uiig, Annn'ikuu on mid 'Vdriurl.uoli von I I . I'fin u n n vo n  
I1 n 11 e ra 1 o be n. 8". 221 8 . 1870. /(. , r,n

^i)lf?lirbti', trljiiijilifir. Oinammdt unb lit:ai,->uciv!-.:u non l i u v t  'A’ i . t b c i .  v ’ x i v
ii. 802 ? .  lS.-'-l, m  .

VolKtiebtr, bit. bf8 (*iio«bin. vl-'ou vt l f c »i<• l». TV-1 n a i- '-Wit Atn-: .lmnn,< cn„.!bi- 
iiifcftcv Hk'irsikoci im iT ,'iiiiml ntbu bcntldirr l l c b c i (1 i- i v ,  s.i x.
187.'}, >■ ,i/. j .  .to

Verl.iHsof jfd/l : i i" u iiitj Mbijiiobt ubfir * I »»• (D..< IHebie der engMdUib'ehiiii Vi>lki til > h'. nug 
vou den Rbi sion, deui 10 Jivbrbaru'orl giigehnrendttn, loldu at.rt/ nt̂ t In du.f j.i n I mp-fo uii n 
• . ulienon hlninr vlifiu I d >ni. -lulirb. f /mu. '• f I *F N. II.

i X h c d f : ,  D o r  gl-i on h i  i  (.K'C N o i . i i  -. .. ' t ' i . , n .  Mil V . . i -b
8°- MO 8 . 18H5 M  3. 6(1

I f  ’ i n n .  > i t  a  o > ‘ . . .  i u  ii it, Obui'sot.1 und OrUutert von E r n t l  M . r t i n .
■ lit nngedruek on Uriofon vnn (ioilbr und Whupfoliiig Fin lb'iii tg tor I rugt?

‘*tr -'in" .'Hln 'll iJ, . ! ,;.;d . nr '. i f , : , , b- , • el. ■ ■'1 ■' . , or I
Yer.sitiit. ft,, h h  g |t «,n ' bit j l0 .

t l  V icki,am vox K A K I ,  ,1. j ’K C n N M R  lx S t/u ^ uur . . :}<> [ Q T
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S f f ;  MINERVA
J a h r b u c h  d e r g e l e h r t e n  W e l t

hernusgegeben von

D R- R .  K U K U L A  u n d  K .  T R U B N E R .

I J t t h v e a u e  1891— 1892. 16°, VI, 559 Soitnn, in peAgament gebunden M. 1. - .
l l !  J a h r g & n e  1892—*1893. Mit  dem Kild'nU T h e o d o r  M o m m s e n  8, vadiert 

' von \V. K  i' nil s Icop f. 10°, VI,  827 Seiton, gebunden -'I. 7. - .
Dfeeor Jihrgtwg bildot die UrAndlago flir allq wellwqa Bltnto. 1* uSf

“ hi.-bto. Vcrtowung and Org»»i:-a'ioo der emwlnen frclcbrirn Amlaltcii onth.lt. 
in den folgendcn Jnhrgangen nur verwic. cn ist.

III  Jaln-o-ang 189:1 — 1894. Wit deni Bildnia G. P a s t e u r ’ s ,  radian  von H. a -
n o g n e  16®, X V I ,  861 Seiten, gebunden M. 7.— . , ,  ,

IV  I ' t i r g i n ' -  1894- 1895. Mit dem Bildnia Lord K e l v i n  s ,  radiert von H u b e r  t 
‘ H a r k o m e r .  16®, XVI .  930 Seiten, gebunden M. s. — ..

V J a t ir ira i ig  1895— 189$. Mit dem Bildnia 0 . V. S c h i a p a r e l l i  s,  radiert
von C r e a t e  S i l v c t r i ,  10®, X I X ,  989 Seiten, gebumler, M. 8 . - .

Dns ansserordentliob uiitzliche uml trefflicli goleitete IXitarnohmon Uednrf 
i • i ..trtf tl.lnn -* mc»hr in trlcicher AVcise, wie ini vorigrn Band? Bind .un li
' $ Z * Z  H ^ o u  S f r  bemdbt gfw aaln ,  os a u f ’ seiber HShe zu batten und nioht 
u n w Z n t l i o b  zu verl,casern. Dadureb, daw die Kinleitung Uher die Uuiversitats- 
TcrfeasUmren weggelnBBeji wurdo, wio das von vornborem beabsiehtigt w ar,  ist fill 

■ 1 ,-r i„. I vofin/un-en <19- rioli nuf die bedomendoron Arnlnve, lerner auf huk- 
X i “  t ' nentlieh in Frnnkreieh, Russian,! und { ^ i n a v i a n  
binreiohend Rauiti geworden. A u d i  dieser . lulugang bat melt Jet thatkraUigen M t 
billie borulener Oelelirter,  namontlinb im Aiislande, /.u erfreiien g.diabt. Be. on h r 
Draktiseh ist die im Eiugange gogqbane, naeh Liindern geovdnete fOeogriiplitsche 
Ai i, lit r hebandelten gelehrten Institute", duroh die man m, den Stand geaotzt 
S  ’T o n  d ^  in j e l m  d n X n S t a a t e  vorbandenen wU.tmsoh.ftliol.en AnBialten nur 
lei oh ter Miihe ein Rild zu gewinnen, pin V orgn n g,  der fur Sehwenke * Adiesabut.lt 
dar d e u t X n  B W o t J e k e A c h r  zu empfeltb-n w ir e .  K .u m  tat «  n# | , auf die 

\ Uj- tattling in dent b.dcannten be<|ueinon I’ onnt.tr; itoch lo-nndi ... bm/u-

......................  , :  " , L ,  • .
AVorin der gro-.se W er t  ties Werkes beruht, ist lungs* beknnnt 

a nn^rlrnrint Die Minorvn ist olmo Koukurrenz. Es beateht in koiner Spracho
dvr AVoltk in Buob. 'das tins ilbcr die wichtigcn g e le h rto n  Ansrulten jailor Art und' g g a g g s a
ni,,U* ’" v ^  t , ,n, vulnmi. dp cettl publication qui rend de si grand

i  ? A f e g r  SSiAt
.....................................................

,I„. constitutions uaiveraltatres. I,U Onfc r* X  i , ,  b i b l i o t h e c a  d,
lixnemcnts eaieniifiquea j lo« uroltivas d Allomogne | Anglulerre, en Holland*,

tie I'nin"*.’. i " ur« ' (M,.nros • m «iui b'ur ont pertnin dr

r'A i'dn  Vomi'Idh v'nn tAd'iam.b, A d'il.d ira l bu.s. On remn.oj.icn., par ;  xcmnl.g 
• a'. 1 ‘ , i , v  It., t i"  la dostlriidinn li.tcrPBBiintc,

■ • i n  < S blfc“ |“ c ........r , £ £ 2f j l #i I. . M V  Katana au«Bi la  nauvelln
fourpit* par M- 0, f,r9’ » rnnta  (. I'uniiuinieatiun’i at correotiona tie MSt.
metbod' do tran-i:iiplinn ui. n o . “ .i , , li-te sommnira di'H ninsliint 
/.iolin-dci el Minarr >. /  " V R , 4 .. o,. vue d’enaemble "(guagra-
r.i-.n"ta'' par a n  ulphaur n)U. d. n.; ■ « j, volt.mo,  eontntc
■ " 1 - 4,1 , Utih . h f  "  |di  t "  B tru* crHUjur M 4 IJ . M iirt.

in portrait de M. MnnnnBun omul,  la prcotmetn. j

Ain .. in II . /vi. Ill IV .m I ®tn,"ln*
, ., ii I m d K e 1 v i n X  und G. V. do  It i tip Ar e 11'
1 " ^ r  ’ ru A d e ro n g  , , . f  I'roBBi m Papier.,. Vreis pro Piatt  M 8. •

'* o |, ' i Hii?-1Jijrttdrm l vi t in Dn.nmntU

4(1 v  hki . a 0 vos K A R L  J. T RUB NE R  is Stkassuuro. < S L



Grundriss
der

Indo-arisclien Philologle und Altertumskunde.

Plan des Werkes.
Band I. A llgem cines und Sprache.

l)  Gesehiehte tier indo-aihichen I’liilologie und Alterliimskumle von I i r n s t  K u h n .
2 Yorgeschichte  der indo-arischen SpracJien von R. M e r i n g e r .
3) r. Die indischen System* dei Graiiimnli!:, Pkonetik und Etymologic von I!. L i  I n c h .

i)  Die indischen Wdrtciliucher jKoshas'i von T h.  Z a c h a r i a e .
4. Grammatik der veiH*fclien Dialects von C. K. I.an man (engUsch).
5- Grammatik des glnssischon Sanskrit der Crammaliker, dor J.itteratur und der Inschriflen, 

sowie der Misohdialekte epischer und nordliuddhistischer von l '. P r a n k e .
■ - o) Vcdische und Sanskiil-Syiilax von J. S. S p e y e r  [eischiencn'.

7) Paligiaitumitiker, Paligrannnatik m m  i >. L r a n k e .  
s 'rakrifgramm,niker,  1-rakriigi.imin.nil: v rr  It. Pi c l i c k
•j) ' irrmmatik und I iiteiatur des tcrtiiircn Prakrits von ludien von G. A. G r i e r s o n  engli oh . 

to  Grammatik und Litteratur des Singhalesischen von Wi l l i .  G e i g e r ,  
i i  1 Indische Palaeographic unit 17 Tafcln) von G. I i i i h l e r  [ersehienen].

Band. II. Litteratur und G eschichte.
l)  Ycdische Litteratur (Srutik

•t Dio drei Vcden von K .  G e l d n e r .
/o Atharvavcda von M. B l o o m f i e l d  (engliselik 

-t tii Kpische Litteratur von It. J a c o b i .
I Hassisclie  Litteratur leinsqliliessiich der PoetiK und der Metrik'l von IL J a c o b i .

3) Quellen ler indischen Geschichte.
"  I.iiterarisrhe W erke und Inschriflen von G. H uh le r .
'I Mflnten iittit Tafcln) von 1:1. J. B n  [ . s on (engliseli).

4 ) tl i 'graphic von (.. B i i h l e r ,  M.  A.  . Ve i n .
.S kUinogrnphic von ,\. B a i n  (engli-cli)
o> Kl.iulsaltertGincr | von G. B i i h l e r ,  1. J o l l y  
7 Privataltertunier | uml Sir L .  \\ t engliselik
t>: Kecht mid Silte ein .. lilie^-li h der einlieinusehen l.ittei.itm' von f. J o l l y  [ei lehieiien .
<i Kili lG rlic  Geschichte Lis nir rmih.imniedaniseheii Mr•>!.< run • von G. l l i ih le r .

Band III. Religion, w eltlich c  W issen sch aftcn  und Kunst.
l j  -’ i Veilische M y i t m l o g i e ...............................1 f von A. M s c . l o n e 11.

I ]ii:.:h* M y t h n l o g l e ................................ j Barmanurg.i J „  M. W i u l e r n i t i .
2 Kitu.il-1 ttci atiirA c liseheOpfer u. Zar.bcr j t A. l l i l l u  li inii  d i pm Druek],
3 V c d  i'M und MtnisniSii 1 f von G. I h i  h a u l .
4) .Sfuikhy . mid Vogu t Jfiiinumirgii oilhodox) , „  B. G a r l i c .
5) Nv. ya m i l  Vaisc ika I [ „  A. V e n t s  cnglis lr
O \ ai- cav.i s, Saiva , S.nii.i#, G .a r.u.i. Skumla:;, t v.-n B. G. P h a ,i d a rk a i

s - l i t a s .........................................................................  | J I \englisch ).
7) Jnimi . I , c ,M i L. L tu m a n n .
S Paudilhn j '' • J ' i || K e r n  en'gliscl/1 [ersehlencnj.

Astronomic, Astrologie und Mathcinalik v n G. I hi t i ' i ut .  
tf>: Medirin von |. Jol l y .
1 1: I ' i ldf ivle Kmist (mil Illn 'rational von J. Bu i g e •; s (engliseli’].
1 Musi I:.

Bis jetit tiiml i"scliintjen: Vibskr.-ProiK. Mini Jp,els.•<

* ln, ‘ I. Heft 0: S i  e v e r ,  \ edische und Sanskrit-Syntax , . . , 4. ...
”  *• ,1 i t :  l i l i hi  e r,  fmlisclie I'a'aeoEtMphic m. t " Tnf.i. Mappe t v -• i X.jju
"  •’ > >. Ss J o l l y ,  kecht und Sine . . . . .  n.50 S
"  1 ’ » K 1 1, \lani! il 01 Indian lUuMhisin . . 5.50 7. - .

*
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‘ "" G R U N D R I S S
der

IR A NIS C H E N PHILO L O GIE
tinier Mitv.'irkung von

F. K. Andreas, Chr. Bartliolomae, C. H. Ethe, K. F. Geldner, P. Horn, H. Hiibschmann,
A. V. W .  Jackson, F. Justi, Th. Noldeke, C. Salen.ann, A. Socin,

F. H. W eissbacb, E .  W .  W e s t  und V. Zukovskij

herausgegeben von

W ilh. Geiger und Ernst Kuhn.

Plan des W erkes:
E in leitu n g . GESCHICHTE DER IRANISCHEN PHILOLOGIE 

Prof. Dr. E . Kuhn.
I. A b sc iin it t . SPR A C H G E SC H IC H T E .

1) Vorgeschichte deriranisclien Spraclien Prof. Dr. Chr. Bartholotnag,
2) Awestasprache und Altpersisch Prof. Dr. Chr. Bartholomae.
3) Mittelpersisch Akademiker Dr. C. Salcmann.
4) Neupersische Schriftsprache Privatdocent Dr. P. Horn.

I. Band. ' 5) Die iibrigen modernen Sprachen und Dialekte.
A. Afyanisch I „
„  ,, G .  Prof. Dr. IP. Gager.B. Bal.ici J
C. Kurdisch Prof. Dr. A. Soan.
D. Ossetisch Prof. Dr. H. Hiibschmann.
E. Pamirdialekte 1 , _ _ ,

. i Akademiker Dr. C. Salctnann.
I .  Mazandaram, Gilaki etc. j
G. Dialekte in Persien Prof. V. Zukovskij.

' II. A b sc iin itt . L IT T E R A T U R
.) Awestalitteratur Prof. Dr. K. F. Geldner.
2) Die altpcrsischen Inschriften Dr. F. H. IVcissbach.
3) Die Pahlavilitteratur Dr. E. IP. IPest.

Mit einem Anhuig iiber die neupersische Litteratur der 1’arsi.
4) Das iranische Nationalepos Prof. Dr. Th. Noldeke. 1
5) Neupersische Litteratur Prof. Dr. C. II. lithe.

III. A uschnitt. GESCHICHTE UND KULTUR.
II. Baiid. GrundJagen.

A. Geographic von Iran Prof. Dr. IP. Geiger.
Is. Ethnographic von Iran Prof. Dr. A. h.u/.n.

2) Abriss der Geschichte bis auf Yezdegerd Ptot. I)r. F. Justi.^
3 ) Geschichte Irans in tslarnitischer Zeit Privatdocent Dr. P. .Torn.
4) Die iranische Religion Prof. Dr. A- I ■ P'- Jackson.
5) Miinzeu, Gemmen Privatdocent ' a. /• Horn.
6) Scliriftkunde Dr. F. K  Andreas.

].,r Grundriss der iranische. riiilologic "ird i., I.ieferungen rum Preise van M. 8.~ |  
in inrigliehst kurzen /.wisclienraunien eischeint-n. 

fin ji-izt niud ercliiencn:
I. Band, 1 I.n.ferung 1

II. „ r. „ hex. 8“ ft M. 8.—
II. „ 2. „

l . / iu it v 1 Laipaltf.

\ \  M  )■ ) V E R L A G  VO N  K A R L  J. TR U BN ER  IN STR ASSB U R G . | N I  ,


