
Ueber die Mundart der Mandaer.

Von

Theodor Noldeke.

Der Kooigl. Gesellschaft der Wissenschaften am I. Marz 1862 vorgelegt.

chon seit langerer Zeit kannte man einen bedeutenden Theil der Schriften

d Mandder £nv»n*on») x
) he von den Musi »Taufer

m

Co}* «D

von to* = vto.} oder „Waschera (tixh^ von den Europaern meist sehr

passend
*

Johanneschrisfen" 2
) erden: und

einer Darstellung ihrer in vieler Hinsicht so merkwiirdi

ler fehlt

Mundart. Die

sprachli Bemerk von Nor berg in seiner Commentatio d

et lingua Sabaeorura

annum 80) p 6 ff.

den Co

d Gese

aliones So<

im Probeh

Reg. Scient. Gott. p

der E Gru

berschen Encyklopadie s. v. Zabier und in der Jenaer allgem. Litteraturzeit

1817 Nr. 48, sowie einige zerstreute Angaben in Hoffmann's G

1) Nicht Mendaer schon nach der Orthographie ; vgl. auch Peter in ann, Reisen

im Orient II, 99* Nasoraer (jrnmXNa) heissen nach demselben (ebend.) nur

die, welche in der Kenntniss des Glaubens und Kultus und in ihrem Lebens-

wandel vollkommen sind. Auch in den Schriften werden die Nasoraer von

den Mandaern unterschieden.

2) Selbst wenn Johannes im Mandaischen System eine grossere Rolle spielle, als

es wirklich der Fall ist, so wiirde der Name „Chrislen" doch immer mit grossem

Unrecht auf eine Sekle angewandt werden ,
welche keiner Religion so feindlich

gegenubersteht, wie dem Christenthum, und den «m»» bloss als Antichrist kennt

Hist.-Phil. Classe. X. L
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Syriaca sind nicht nur ganz unzureichend , sondern zura Theil geradezu un-

richtig. Hoffmann hat die von ihm angekiindigte (gram. Syr. p. 8) Bearbei-

tung dieses Dialekts nie erscheinen lassen. Der Grund dieses Mangels ist

leicht einzusehn. Wie verdient sich auch der Schwede Norberg dadurch

gemacht hat, dass er Europa zuerst genauer mil den Schriften dieser Sekte

bekannt gemacht hat, so lasst sich doch nicht leugnen, dass die von ihm

herausgegebenen Texte durchaus ungeeignet sind, dem, welchem nicht bessere

Quellen als Korrektiv zu Gebote stehn, zur Grundlage genauer sprachlicher

Unlersuchung zu dienen ; denn der Mangel an philologischem und linguisti-

schem Takt bat Norberg verleitet, den Mandaischen Dialekt nach ganz will-

kiibrlichen Regeln zu verbessern und der Syrischen Schriftsprache ahnlicher

zu machen. Die einzigen genaueren Texte ausser dem vorlrefflichen Facsi-

mile bei Hyde (Hist. rel. Pers. zu p. 521 ed. 1} und dem Facsimile hinter

dem ersten Bande von Norberg' s Codex Nasaraeus sind die von Lors-

bach (in Staudlin's Beytragen zur Philos. und Gescb. d. Rel. V, 3 IT. und

im Museum fiir bibl. und orient. Lit. von Arnoldi, Lorsbach und Hart-

mann Bd. 1, N. 1}, in etwas geringerem Grade die auf de Sacyschen Ab-

schriften beruhenden von Tl . Ch. Tychsen (in S

I

audlin's Beytragen Bd.

2, 3, 5) herausgegebenen Stiicke. Diese Texte sind aber nur von geringem

Umfange und mein Wuusch, diese Mundart kennen zu lernen, ware daher

unerfiillt geblieben, wiiren nicht auf der hiesigen Universitats-Bibliothek zwei

Bandchen (cod. or. 15. 16) Abschriften, von Lorsbach nach Durchzeichnungen

und andern genauen Nachbildungen Pariser und Oxforder Mandaischer Hand-

schriften sorgsam genommen H und zum Theil sogar mit Varianten versehen,

deren Mangel einer der grtissten Fehler der Norbergschen Ausgabe ist. Fer

ner verdanke ich der Liberaliltit der Grossherzogl. Weimarschen Bibliotheks

1) Das ersle Bandchen enthait verschiedene Stiicke, welche th.Uweise aus dem

von Norberg herausgegebnen Sidra rabba (von ihm Liber Adami genannl)

genommen sind; das zweile enthait nach einer Durchzeichnung von Knos das

ganze s. g. Cholaste
, eim; Sammlung liturgischer Formeln mit (iebrauchsan-

weisung von m»m» »3t»a "ia N:«nT» DNnxntJ, der sich selhst mehrfach

nennt und an zwei Slellen von Abschreibern geradezu Niro ^rsn r\ «n»5a

(wLaJJ< 'A5> ww^-Uo) genannt wird
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verwaltung die Benutzung einer leider nur 22 Quartblatter umfassenden sehr

genauen Nachbildung des Anfangs einer Pariser Mandaischen Handschrift, von

Mich. Fourmont angefertigt und von Joh. Bapt. Casp. d'Ansse de Villoison im

Jahre 1775 dem Herzog Karl August geschenkt. Auch Lorsbach hat diese

Weimarer Handschrift benutzt. Der immer noch geringe Umfang dieses Ma-

terials, die Unsicherheit des Textes, theils durch die Fehler der Mandaischen

Schreiber, theils auch, wenn auch gewiss selten, durch die bei der Umschrift

in Syrische Buchstaben schwer vermeidlichen Versehen des trefFlichen Lors-

bach herbeitrefiihrt , ferner die vielen Dunkelheilen dieser oft ausserst abge-

schmackten Schriften liessen naturlich keine vollstandige Erkennung der sprach-

lichen Gestaltung zu; und ich bin weit entfernt, meine luckenhafte Darstel-

lung fur etwas Anderes , als einen ersten Versuch anzusehen. Allein, so lange

man da, wo diese Untersuchungen eigenflich gefiihrt werden miissen, in Paris

und Oxford, sich um den reichen Stoff gar niclit bekiimmert, werden diese

Beitrage, hoffe ich, dem Kenner der Semitischen Sprachen willkommen sein;

und auch der kunftige Forscher, der mit reicherem Stoff eine vollstandigere

Beschreibung des Mandaischen Dialekts unternimmt, wird aus dieser Arbeit

einigen Nutzen Ziehen, welche zuerst zu zeigen versucht, dass diese Sprache

keineswegs so regelios ist, wie man gewohniich annimmt l

Erster Theil.

Schrift- und Lautlehre

Schriftl ehre.

Die Schrift der Mandaer ergiebt sich auf den ersten Anblick als eine 1

1) Hatte ich freilich eher, als kurz vor der Vollendung in einer Abhandhmg, er-

ialiren, dass Herr Professor Petermann sich von dem Oberpriester der Man-

daer selbst eine genaue Kennlniss Hirer Sprache erworben hatte, so wurde ich

es kaum gewagt haben, eine so niuhevoile Arbeit zu unternehmen. Ich wiirde

aber in hohem Grad erfreut sein , wenn der wiirdige Gelehrte sich durch die-

sen Versuch veranlassen liesse, genauere Mittheilungen fiber diesen Dialekt

zu machen.

L2
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den sonst bekannten Syrischen nah verwandte, und zwar betrachte ich sie

als aus dem Estrangelo enlstanden *), theils durch den gewohnlichen Veran-

derungsprocess vielgebrauchter Schriften, theils auch wohl durcb absichtliche

Umgestaltung fzum Schutz vor dem Bekanntwerden der Bucher bei den An-

dersglaubigen). Abep gleich die Zahl der Buchstaben ist streitig. Friiher

behauptete Norberg und nach ihm J. D. Michaelis, die Mandaische Schrift

bestehe aus 20 Buchstaben, spater nahm man allgemein an, sie besitze alle 22

Semitische Zeichen. Beide Meinungen haben einen gewissen (Jrund, und doch

lasst sich behaupten, dass das gebrauchliche Alphabet der Mandaer 21 Buch-

staben habe. Norberg nahm namlich die Zeichen fur i? und n , weil sie ohne

etymologischen Unterscbied stehn, als gleichbedeutend, und so schrieb auch

chsen in den von ihm .veroffentlichten Stucken immer n fur v; dies ge-

schah ab wie wir unten sehn werden, mit Unrecht, wenn man f die

Aussprache achtet. Fiir n und n li d Handschrift nur ein Zeichen

allein die Alphabete bei

neben p. 44i), K. Nieb

einen besondern Buchstab

hevenot 2
), Kampf (Amoenitates exoticae

r (Re

fur n 3

II, tab. II F. neben S. 220) haben noch

welcher sich vielleicht als Zahlzeichen

1) Die moisten Buchstaben lassen sich ohne Schwierigkeit aus den entsprechenden

im Estrangelo herleiten; bei einigen (d, 3) scheint din Finalgestalt massgebend

gevvesen zu seiti. Iii der Entwickelung aus dem Estrangelo hielt die Mandai-

sche Schrift zum Theil noch mil der, freilich viel weniger verariderten , Nesto-

rianischen Schritl. Kopps Ansicht
;

dass jene aller sei
;

als die Hebraische

Quadralsihrift (Bilder und Schriflen der Vorzeit II, S. 340), kanri ich nieht thei-

len. — Trolz der Aehnliehkeit der Mandaisehen Sprache und Schrift mil der

Syrischen bediene ich mich zur Umsehril't lieber der Hebraischen, als der hass-

lichen gewohnlichen Syrischen Druckschrift. Letztere wende ich nur bei Bei-

spielen an, die ich Norberg entnchme.

2) Siehe den Anhang ; dies Alphabet ist spater raehrfach reproduciert z. B. in der

grossen Encyclopedic (von Diderot und d'Alembert) Recueil des planches

II, P. i. pi. V.

3) In der Reihenfolge vertauschen die Alphabete freihch die beiden Buchstaben,

allein die Gestalt des einen, allgemein gebrauehlichen , ist durchaus die eines

n, der andere muss also ein n sein. Hit Unrecht hall J. D. Michaelis (or.

Bibl.XVUI, 53 f.) diesen Buchstaben fur eine andere Form des N und Tychsen
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erhalten hatte und in dem unten zu heschreibenden Facsimile bei Thevenot

mehrfach an einer Stella wiederkehrt, wo urspriinglich ein n stand. Aber,

wie gesagt, die gewohnliche Schrift kennt dies Zeichen nicht, und die alpha-

betischen Lieder (bei N orb erg II, 186 ff.) setzen urspriingliches n und n

ohne Unterschied, wahrend sie fiir » nur ein einziges Mai (beim ersten

ein Wort setzen, welches zwar etymologisch mil einera i> anlautete,

aber nach Mandaischer Schreibweise mit n beginnen muss. Dass wir in der

Folge n und n trotz ihrer lautlicben und grammalischen Gleichheit nach der

Etymologie trennen, ist die einzige Abweichung von den Hnodschriften , die

wir uns zu Gunsten des leichtern Verstandnisses erlauben l
).

Die eisenthumlichste Besonderheit der Mandaischen Schrift ist die, dass

2

sie die Tendenz der spateren Jiidischen Schreibarl, nicht nnr, wie im

schen W. sondern auch i und a durch Vokalbuchstaben auszudriicken , vollig

zu der Regel durchfuhrt, keinen eigentlichen Vokal ungeschrieben zu lassen.

Nur wenige kurze, sehr haufige Worte j*> „von", nn „Sohn", no „Tochter"

(selten find) werden ohne Vokal geschrieben; auch in Nai „magnus" n->3->

maoui" und N"n Leben ist nicht, wie man wohl denken konnte, eine kiir-
«*•*"»

zere Aussprache (r'bd, tiye oder heye) anzunehmen, sondern der Vokal a

wird in diesen sehr haufigen Wortern nicht geschrieben, wie die Aussprache

rdbba und hajje bei Petermann und die wenigstens einmal vorkommende
«

Schreibarl n-on-> (Var. torn) zeigt. Ferner werden yon den proklitischen

Wortchen *i (vielleicht u gesprochen?) immer und a, b gewohnlich vokallos

geschrieben ; dies fiihrt eines ursprunglich anlau

tenden Vokals herbei, z. B. Dunh sonst a**-wb „dem Adam", w& sonst

uro* 1

? „dem Menschen", nN-pN-im „und er ward gross" fiir 3NW!n»i

und so oft bei Reflexiven. Nicht sehr haufig sind Falle wie WW3 und

(Beytrage HI, 61 ff.) gar fiir ein p, dem er allerdings bei Thevenot sehr

ahnlich ist.

I) Noch ist zu erwahnen, dass die Mandaer in Arabischen^Eigennamen das t

durch das Arabische Zeichen ausdrucken z. B. T«TS*e™ = JP*' VgK Tychsen

in den Beytragen III, 297.
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*nvi3Na neben M^naa „im Lichte", N^N-ip^ „zum Kriege", NnN:^^
(Tar. Knio-owS) „den Schechinas", ziemlich oft TO-iNn „nach dem Bilde"

neben wo. Vereinzelt finden wir noch einige Worter, in denen ein Vokal-

buchstab fehlt z. B. N3w>o „findend" (Var. n2ujn>o), Nhrvawn „Preis" un-

miltelbar neben Nhrvowih ; so wird auch das Pronominalsuffix pn zuvveilen

bloss p geschrieben.

Die Schreibart mit voller Vokalbezeichnung hat fur die lebende Sprache

zwar grosse Vorziige, aber fur uns wird die Verwischung jedes Unterschiedes

zwischen langen und kurzen Vokalen vielleicht kaum durch die Bezeichnung

auch dieser aufgehoben. Bedenkt man nun, dass in einer Sprache, welche
*

die Worter so oft zusammenzieht und abschleift, starke Verkurzungen ur-

spriinglich langer Vokale wahrscheinlich , dass daneben Dehnungen urspriing-

lich kurzer wenigslens nicht unmoglich sind l
)

, dass ferner jeder Unterschied

der Bezeichnung von e und *, o und u fehlt, so wird man ermessen, wie

unpassend die Erselzung der Vokalbuchstaben durch. Syrische oder Hebraische

Vokalzeichen nach den Regeln der Syrischen Grammatik ist.

3 Im Einzelnen gestaltet sich die Bezeichnung der Vokale folgendermaassen:

1} a wird im In- und Auslaut, ob Iang oder kurz, durch n wieder-

gegeben z. B. DNp „er stand" (>oo)> n:t>n-» „der Jordan", p» »wer"G^)»
» c -

3ND3 „er nahm" f*»mjY ton»«n „Johannes" Ci5*^0- Es versteht sich, dass

der lange Vokal , der ebenso wie das kurze a geschrieben wird , nicht mit

Norberg nach der gewohniichen Syrischen Weise 6 auszusprechen ist. Auch

Petermann spricht immer a.

2) •", e werden im Inlaut durch i dargestellt z. B. wn „Kopf" (i&n), pain

„sie", yhw „abeuntes", *Wnro „er sagt" (r^li), ovm „bezeichnet", iwrw

1) Wissen wir doch nicht ei

auslautenden Konsonanten

grtindet, oder bloss aus d<

zu lich in der Sprache be-

Nicht eininal in den bib-

lischen Aramaischen Slacken wird diese, dem Syrischen fremde, Dehnung ganz

durchgefuhrt.
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„er leuchtet", riNpfc'O „sie ging aus"; im Auslaut dagegen durch nv mb „mir",

N->n*»3 „er kommt" 04j), N-nrro „er ist" (l?*^)' noon ,,er ging" (^DN),NnNp

„rufend", n^n^sj „uber" (V?}>); so im Plural des Stat* emphat. beim Nomen

z. B. N*»n~) 0?0» nv,n">3n>2 „Mandaer"
;
n^n-co „fremde" O^P*") u. s. w.,

ferner in den Arabischen relativen Namen, die in den ausfiihrlichen Nacb-

weisen der Abschreiber iiber die Handschriften nicht selten sind z. B. n^nitc
o - y

£#&S' *). Das Possessiv- und Objektsuffix der dritten Pers. Sing. Mask, bat

fur auslautendes n^ ofter bloss n z. B. n-o
, ;
sein Sohn" (pro) neben N->\m->3

„auf seinem Kopf" (nwnn) ; nV „ihm" (nS); n^u? „er nahm ihn" (nSjptfJ.

Das n fallt stels ab, sobald ein anderes Wort sich fest an das erste hangt

z. B. ni^tpn „er brachte mich" (aus nij-pn s irpN und N">V), pfowo „es

sei ihnen", jN^in „sei uns". — Ueber die Bezeicbnung des in- und auslau-

tenden i, e durch y siehe unten.

u, o ist im In- und Auslaut stets t: prrS-o „sie alle", NwinS „KIeid"

n»y» „Tag", "ijnNa „nacb dem Bilde".

4) Die Diphlbongen au und at werden stets durch *>n und in ausge-

druckt: Nhwn „Haus", »ndnd*3 „bedeckt", ">NrpN ,,bringe" Fern. (_&.!),

ainwitt „erhaben".

Besondere Beachtung verdient nun aber die Bezeichnung der Vokale4

im Anlaut nach einem blossen Spiritus lenis. Das n steht sowohl fur einen

ursprunglichen Spiritus lenis, als auch fUr das im Laut ganz zu jenem herab-

gesunkene ». Um nun Haufung der Schreibweise zu vermeiden, hat man

den sinnreichen Ausweg ergriffen , das sonst iiberfliissige y rein orthogra-

phisch zu verwerthen. So ist nun:

n =. 'a, 'd ohne Riicksichl darauf, ob das Wort urspriinglicb mit n

oder 3? anlautete: qnin „Adam", in«n „sagend" (Viol), NniN „vier", tmbt*

„Welt" (i*'ia\^) , >nan „thuend" (r^), n«on „Knecht" (V**).

1) Vergl. auch solche, von Nor berg durchgehends missverstandene, Formen im

cod. Nasar. Ill, 102 ff. z. B. Uoai.
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d —
*4\f

Hi, '&, mag das Wort urspriinglich a, 1 oder n haben: Nil)

„novit" (},*) und „Hand" (fr*l), ^ns „er sass" (*#i), N->Npy „Wurde"

(|-iL), n» „existit" (M), pNOs> „ich sleige" («jaij), h* - Kfl als Anfang

der Reflexiven, n>oi> „Mutter" (Ml)> nN,0iJ »wann" C-^l)> ^N,DiJ ,,'ch sage"

(j^i), iNnv „ich thue" (^Q, nNin» „sie that" (4^
Tritt vor ein solches Wort ein n, % i, so bleibt das »; sehr selten sind

T

Beispiele wie nwh hNpo-o „mit dem Siegel der Machtigen" (hNpoy =z AoCaT).

3) % 'ti ist — •>» z. B. NrpNvis „Gesetz" (]£u*o|), n-hn:^ „Thaten",

«B
u

Selten steht bloss i> fur ia» z. B. Ninu „Aeon" gewohnlich nihis.

'aw und '<w werden durch in und ">n dargeslellt z. B. ntpn „er

brachte

5) Anlaulendes urspriingliches » und n mit blossem Vokalanstoss wer

geschrieben, als batten sie einen vollen Vokal z. B. ->n>on „er sprach

9 07

fS»M, r^U, mhnSn „Gott" (ntiSk Ica^j), mn» „ich kam" C*™!*}
J

ging unter" (a^s «-^r^

Wenn also Norberg bloss nach der Etymologic a» oder n schreibt, so

verwischt er viele wesentliche Unterschiede der Aussprache. Nach seiner

Schreibart kann man z. B. nicht sehen, ob ein Wort mit 'a oder *i
f

mit 'au

oder *ti anlautet. Zu verwundern ist es, dass auch Lorsbach die rem graphi-

sche Verwendung des » nicht ganz durchschaut hat. Wenn aber in einzelnen
l

Wdrtern die Schreibart mit » und n schwankt z. B. n^nSn und n^n^v „uber",

nhnSn und seltner nhnSsj „Gott", so sind das nur Beispiele des haufigen

Schwankens der Ko&a/aussprache , von der wir bald reden werden.
•ft _

.

5 Zerstreut kommt nun a auch sonst als Vokalbuchstab fiir i, e, vor:

1) lm Auslaut z. B. S>n „sie" (ofter), »h „mir" (einrnal, s6nsl ""'Vj

vaNroSNV „die Friedliehen" (sonst n^n^nu;) , smwh „die Zungen" (sonst

2) lm Inlaut wwwa wir hdren (dreimal ,fiir wow'o = ^=^i)i wk»3 „Maass",
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"•n^vd „mein Maass" (unmittelbar daneben n^o), N->u?vn „Bose" (sonst ioupn),

N^rn und N^-osn fur das gewohnliche n^-ovi „aber" (n'tn pn). Etwas

haufiger ist diese Verwendung des » bei den Wurzeln ^, um die Wiederho-

lung des » zu vermeiden: z. B. ni"vxo
})
Svpd/usvoiu (m' stye*) Y

), wanw „woh-

nend" fem. Qs'riyd, zweimal in je zwei Handschriften), n">v-ind n-oo unmittelbar

neben N->nND we „stinkendes Wasser", n^u (leyd) „Irrlhum", vvofiir sogar

Nw« vorkoramt. Eine noch verschvvenderischere Schreibart ist arps-o fur das

sonst gewohnliche :pto „Mars", htw „wir treten ein" (niyul — ^o^j) und

das in der Sehlussformel der Abschnitte zuweilen fur pDm vorkommende

f>i>"ON7 (w>n) 2
) „das Leben ist rein"; ahnlich kdnnte ein *» fehlen in dem drei-

mal wiederkehrenden y^N"> [ydye) „stolz" (Sing. Stat. absoJ. neben -nn*o

und ppNn „leuchtend" und „fest").

Oft finden wir >}> in den auf el auslaulenden Eigennamen, wie in SiaJNno

„Israel", 'jijnnmNur. Der Eigennarae wn pi? und das als Fremdwort 3
J an-

zusehende h^s h^ „Gott
;
Golt!" sind die einzigen Beispiele des Anlauis ny.

Wenn nun auch die Schwierigkeit, den Spiritus lenis neben der Vokal-

bezeichnung deutlich hervortrelen zu lassen — eine Schwierigkeit, welche

bekanntlich in der Arabischen Orthographie so grosse Verwirrung veranlasst

hat — gliicklich iibervvunden ist, so bleibt der Doppelgebrauch des i und •>

als Konsonant und Vokalbuchstab doch auch bei dieser Mundart bisweilen

ein Hinderniss , die rechte Aussprache zu erkennen. So ist z. B. nur aus

dem Zusamtnenhang zu erkennen , ob n^ni im Stat, absol. wi oder im Stat.

emph. N^en zu sprechen ist.

Obgleich Schreibweisen wie fiw {m'styin) „Svvdju€voi", m^stt

„du kannst" zeigen, dass die Mandaer vor einer Haufung des > nicht er-

schrecken, so kann es doch nicht auffallen, dass sie in solcben Fallen zu-

weilen ein > weglassen und z. B. nv>jnd „viele" (saggiye), n^jn „Elende"

(aniye) oder ahnlich hnjnp „vocati" (jg'riyf) schreiben. Auch von zwei »

fallt mitunter eins aus : z. B. in Vpj „er tritt ein" (niyul =: ^cruj) neben Vmn
„du

1) Im Museum 13 steht durch einen Druckfehler 8^i«a.

ged

3) Wie ->am».

Hist.- Phil. Classe. X M

#
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Lautlehre.

6 Die 1 okalverhaltnisse sind, soweit sie die Schrift erkennen lasst, im

Ganzen dieselben wie die der Syrischen Sprache. Doch sind sie nicht so

fest, wie in dieser, geregelt, indem einerseits mehrfach dasselbe Wort mit

verschiedenen Vokalen erscheint, andererseits oft Vokale , die in einer Form

vorkommen, in einer ganz analogen fehlen. Die erste Erscheinung zeigt sich

besonders in einem mehrfachen Wechsel von n und "», bei dem freilich zu

bedenken ist, dass die grosse Aehnlichkeit des anhangenden n und •» die

Abschreiber leicht feu Fehlern verleiten konnte. Wir finden z. B. pmNWO
„ihre Schatze" unmittelbar neben pppwana, fiir das haufige NnSiww „Kette"

auch Nn^wna, w^a*? „er nahm" neben unj'? (ioj^V) und so ofter im Perf. Qal.

Das i (e) tritt in geschlossnen Silben, wie im Hebraischen, gem an die

Stelle des a z. B. nb'piiD „er nahm ihn" QnSjTtf), N^to-oh^c „Getodtete"

f]l&oAi£>) und in vielen Formen. d ; e in der Formenlehre vorkommen werden.

Seltener ist der Wechsel von u mit andern Vokalen, wie in Nmroin „Weis-

heit" CNn»Dn) neben Nn»'0'»n (Jtea:a**), n-on:i, ni-^nj (j^^) neben

Nniu £**^*»), nsw „sieben" Mask, (l^aj MStihe M»3to}, paw „siebzig"

G^o* \**pw jisnw) ; und in den Verben , welche im Imperfekl > stalt S

haben.
*

Das Gesetz, nach welchem vor auslautendem -> jeder kurze Vokal zu a

werden muss, wird nicht streng beobachtet z. B. tion und in>on „sprich", totn

(Var.-)ND-iN)„erwahne", -pmNo „erwahnend". Sehr selten sind aber Ausnahmen

bei eigentlichen Gutturalen, wie in mno „du offnetest" (&*£»), N3N?at9acy

„wir wurden darin getauft" (oio ^is-n^l).

Die Vereinfachung der Diphthongen in geschlossener Silbe, welche im

Syrischen schon fast ganz durchgefuhrt ist (z. B. in &*=>, ,-^, >ocuj

Mandaiscben vollendet z. B. n^ „non est" (^) n-»- als Verbalendung

fo*A In yl) „wie" wird das a durch einen Zusatzvokal geschiitzt *jn"»n, ahn-

lich steht ]N-»n fur ain als Suffix der I. Pers. Plur. am Plur. — Auch in ei-

nigen andern Fallen tritt ein einfacher Vokal an die Stelle des Diphthongs
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F f *\
namlich in nco „Schwerl" Usuajj, hro-a und nwn „zwisehen", -u „Inne

res" (Stat, constr., aber mit Suffix nin:q „in seinem Innern"), liter* fffift**

ntov „Tage", Nrnw „Tod", NtoHi „klein" (l£oi), nsdo „Stern", n^d^d „Sterne 4<

,

wn-vn ^magnates". Ferner stehen in einigen Ableitungen von Wurzeln >"S

audi in offener Silbe Formen mit ->n neben solchen mit \ Ob in diesen

Worten au, ai zu 6^ S oder gleich zu 6, i geworden sind
7
konnen wir naliir-

lich nicht bestimmen.
i *

Wichtiger als diese Vokalveranderungen ist das Sfreben, im Gegensatz7

zu der sonstigen Aramaischen Beschrankung der Vokalaussprache vielfach zur

Vermeidung von Harten Vokale einzuschieben. Freilich ist es bier oft schwer

zu beurtheilen, ob die Schrift nur einen Vokalanstoss ausdruckt, den audi die

kiirzeste Semitische Aussprache nicht enlbehren kann, oder ob die Soroche

selbst einen solchen Nothlaut zum vollen Vokal erhoben bat. Ein soldier
*

Vokal tritt mit einem Spiritus lenis nach Willkiihr vor ein Wort, dessen

erster Konsonant kemen vollen Vokal hat, und zwar haufiger ein n als ein

v (•). So haben wir j-invin „sie war" (Var. riNinj, ndvdon „gestiitzt" ( Var.

njd^d), NriN^D^N „Schechina's" neben Nnio^w, wsahm „zieh an" (Var.

•ttraV), Nmnaa* „Prophel" neben n.to3, wddv „wie", sonst n>03 l
) und viele

ahnliche. Diese Zusammensteilung zeigt, wie die vermehrten und unver-

mehrten Formen neben einander stehn; oft stehn beide Formen nahe bei-

sammen, zuweilen hat eine Handschrift bei einem Worle an einer Stelle die

langere, an einer andern die kiirzere Form, eine andere iiaudschrift umge-

kebrt. Nach 2, S, i ist ein solcher Zusalz selten; doch finden wir N^i-rosa

der Hdhe" (Var. NonieD) s

Wie oft im Syrischen 3
), aber in weiterm Umfange, wird da, wo in ei-6

1) Vergleiche in der s. g. Versio Hierosolymitana smrON ,,epigraphe' :

, era™ „Blul".

(Adler S. 142.)

2) An einer andern Stelle steht fca-nn-o mit der Variante KB-naa.

3) Vergl. Hoffmann, gr. Syr. pg. 115, Bernstein in der Einleitung zum Evang.

Joh. in Harqlensischer Uebersetzung S. VU ff. Auch im Chaldaischen haben

wir einzelne Beispiele dieser Einschiebung, wie «n:na fur wcna. „Auf?ang".

Im Hebraischen oft bei Gulturalen z. B. KB3$£.

M
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nem Worte drei Konsonanten ohne ejnen vollen Vokal zusammen trefFen,

gewohnlich nach dem ersten Konsonanten ein Vokal eingeschoben und zwar

meisfens ein •» wie in imperii? „er ward gerufen" (w^Z]), p-imo-o „sie zeu-

gen", pp\zn3">n „ihr kussl", Nnuprnri „du meinst inn" (oio«.*.2), N3Nm^3

„Feind" (\szai V&r*), wok^y „ bis wann?" (n^Viv); seltner n z. B. Nn^NnNn
* m

„Furchl" Qa^mV), NmNu/Nn „Gedanke", oder *i z. B. Nrwoin, Nrpo*0">n
*

,,W( isheit", Nnaiana „Pflanze". Obgleich nun eine solche Einschiebung mei-

stens stattfindet, namenllich im Imperfekt der Verba (besonders derer mit n

und n als erstem oder zweitem Radikal), so giebt es doch auch genug Aus-

nahmen z. B. stets wSnNB „Eisen", N3TW* „Jordan"; so auch riN-nnN „sie

kebrte urn''. Ganz unstattbaft 1st die Einschiebung bei den Reflexiven der
ft

mit Zischlauten anhebenden Verba z. B. Nnuxs „sie sind getauft" (nsn

£

jJ,

fonuw, „sie sind gefangen", V>prwo „er wird genommen". Dafur tritt in

diesen Worten wohl ein » hinter den zweiten Konsonanten z. B. p^mnizpi

„es h

j-ON^nun „und wir wurden gehorl" ( k
i s^A^o ) neben pa>wnw»i.

9 Aber auch ohne Noth treten oft gegen die sonstige Aramaische Form
-

Vokale zum Vorschein , die freilich zum Theil von der ursprunglichen voile-

ren Vokalisation herruhren. Bei gewissen Wortern tritt stets, bei andern ab-

wechselnd, ein n oder a> vor z. B. iNr:NpN, "]N>2NpN u. s. w. „vor mir, dir
4

u. s. w." (Chald. Samar. wsj?), NTnhN „unter", -lNriNSN „hinter", nip-on
^

„auf einmal", neben Nirvn 1
), NnttNJN neben h?n>CN3 „Seite", nvoywjj ,,Him-

4

rael" neben ntow, noiwi? „Name" gewohnlich now.
i

Im Inlaut bleibt bei der Verlangerung der flektierten Formen oft der

Vokal der kiirzern Form, namentlich im Afel; zuweilen verandert er sich

etwas z. B. nSi-nENW „baptizantes eos" (^poi^. ^^^io), p
c7"»T»n3N« J)

1" -

i* eos", Nii^iNnn „die Glaub

I) Man konnle diese 3 Worter als eigentlich nach §. 7. gebiidet belrachten, als

aus (eQqdama, (a)thute (a)b'atar entstanden. Auch im Talmudischen findet

sich coraa.
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hrott^rpo)

t

h

"ip inw */i „sie erlassen ihm"

vergossen" (Plur. von -n»Nh»)

belehrt mich" (der Form nach

(oft), p
t

?
,QV"

)p<o „sie nahen ihnen l p-pumnvc

D Prafixe d perfekts erhalten immer einen vollen Vok ' B

aip-o „er stent" (>oafij), pan-o „sie richten",
' tonwo „er macht eben",

nSionsti „du vereitelst esa

* Zwischen mj und 3 oder » wird in den Worten mow „Name" (ebenso

Chaldaiscb) und now „audiit, audiverunt, audi" C^3*, fc^a*. «-^£q*) ein i

gesprochen; ahnlich in N»i\r;
,n „Zeichen" Q^a*o?J.

Zwei gleiche auf einander folgende Konsonanten, welche aber nicht zusam-

menfallen sollen , werden durch ein n getrennt in n-oonxsn „VdIker", n-ocn>o>«p

Meere" 3
)

, wONONOhta „zerstorte", n:

lit Suffix), rvoNUNn „ich zeugte (Pa'el)

y^NSNaw „du offenbarstu (Part. Pa el

war giitig gegen ihn

r v

V

mit n^

obtexit

Die

Norb. Ill, 308

etztern Former

zeigen, dass hier n auch an solchen Stellen sleht, wo urspriinglich ein i war 4
).

Zur Erhaltung eines sonst leichl in den folgenden Konsonanten aufge-

losten 3 wird ein Vokal eingeschoben in pin:n „du", pn*ON „ihr", Nnbw,

nNt

?
,o ,>» u.s. w. „Wort" und oft im Suffix j-qnip neben pas*; zur Erhallunf

des Diphthongs in -jn^n „wie" O?) jn">n O-. Suffix).

Abfall eines den Vokals sehen wir bei einem frei steh

Wort nur in p-)0 „zwanzig" (^m^.); dagegen werden oft zwei Vokale von

1) Man wiirde eher NVip^tu-o, ilVOfp^a erwarten.

2) Vergl. bei Hoffmann pg. 181, 218 ahnliche Fal lenpN

"]N1pN

3)
zeigt, dass auch im Syrischen urspriinglich die

beiden u durch einen vokalischen Laut getrennt waren (wie in D^aa*), wel-

cher freilich spater verschwand, so dass die b< iden 73 dann in der Aussprache

zusamntenfielen.

4) In etnas ,,Frau" : lifljf, annast ist der eine Konsonant und also auch der

sie trennende Vokal weggefallen; fiir V^loiD findet sich sowohl Btattft als

KbsVttH».



94 THEODOR NOLDEKE,

zwei eng verbundenen Wortern zu einem zusammengezogen , besonders b

9 .f

nS z. B. ton*? „nicht thuend" . = ton nS Q^P), n^-unS „iiberschreiten

ibn nicht" (01^ ^cxL JJJ, mNiN 1

? „du thatest nicht" (4=^ V), prions ^
nrooioNphNVi „ihr waret nicht in Ordnung und standet nicht fest" (yh\ pnsStw nS

hn) und so steht fur n» nach nS ofter bloss n. Aber keine dieser

Zusammenziehungen ist nothwendig.

11 Die auslautenden Vokale ,' welche im Syrischen, obwohl urspriinglich

gesprochen, allmahlig abfielen, und daher zwar in der Konsonantenschrifl,

nicht aber durch die spatere Vokalschrift ansgedriiekt werden L
),

fallen im

Mandaischen auch fur dieSchrift ganzlich weg z. B. Snu: „sie t6dteten"(a^£.o).

nNp „sie standen" (o^)? op „stehtu (oioac), W» „geh" fem.

j 9

")NDD-»nv „hebe dich weg" fem. (-jas^, JNip »"ef mich" G-*-
3^)? av

„meine Mutter" O-^O u - s - w * Dagegen b,eibl das anlautende n rnit ganz

kurzem Vokal, welches im Syrischen, zum Theil auch im Chaldaischen, in ei-

nigen Wortern abfallt , meistens stehen z. B. npin „komm" (U3» ty 39 »Sen
"

, NWN3N und w«oj> „Mensch" (UjI). Aber n:n „ich" wird zu jo, wenn

es sich eng mit einem vorhergehenden Worte verbindet z. B. n3tuno „ich

bete an" (U) ,-^a), n^ni „ich bin gross" (h) =>0; »hnlich wird in diesem

Fall |-on „wir" zu px

Ausfall von Vokalen im Inlaut findet sich nicht leichtj wo ihn nicht auch

ein anderer Aramaischer Dialekt hatte. Sehr auffaliend ist aber der Aus-

fall des mittleren Wurzelvokals in einigen Formen der Verba fa Siehe un-

ten §. 40 und 45.

12 Die Veranderungeu , welche die Konsonanten erleiden, bestehen meist in

Schwachungen 2
).

Wegfall alle auslautenden u und i betraf, welche am-

betont waren.

2) Die hier gegebene Uebersicht der Konsonantenveranderungen ist sehr unvoll-

standig. Zur Erreichung grosserer Vollstandigkeit waren bessere lexikalische

Vorarbeiten, als das Norbergsche Glossar, eine unerlassliche Vorbedingung.

JSur bei der hier wichtigsten Klassc, den Guttiiralen, hoffe ich wenigstens die
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Von den Gaumenlauten verwandelt sicb p zu a in ND\ma „Wahrheit",

(Nmnp, JAaod), n>o^nd „Beschworer" (UaoycJ, Tna L
)
„langgedehnt" (von

iip), in mebreren Ableitungen der Wurzel MJip (heilig sein), neben welchen

jedoch andere in eigenthiimlichen Bedeutungen mit p stehn, und wohl noch

einigen andern Worlern.

Zu j wird p in bvi 2
) „todlen" 0^°) UI,d aUen andern mit Dp anlau-

lenden Wurzeln. Doch kommen von den Wurzeln -nop und jisp einzelne

Worter mit p vor 3
). Ferner wird anlautendes p zu i id 1&k^ „Sommer"

{\£*L\ , inlautendes in uib „nehmen" («-&jo^) und Uj^p (=' U^) „exp!orare",

sowie vor n in N*ON*i;nD „Auflrfigea (Ureas

Dagegen scheint eine Verhartung einzutreten in *j*s „explorari;u
f

welches auch vorkommt, und in Ujojx „krank" von «p (cn^)
7
welches sich

gleichfalls iindet.

Von den Dentalen steht n fiir h in ma „schreiben" (ana), und ?-w\s

schweigen" (prnu); doch kommen daneben obne Unterscbied auch die For-

men mit n vor, und so wechseln wohl a-na und a->na „geschrieben" in einer

Handschrift oder stebn als Varianten neben einander. Auch steht ein Verbum

„commercium habuitrt neben *|nw und noni-iyw „Genosse".

9

Bei den Zischlauten finden wir nurwenigeVeranderungen. |&» „exsultantesu

steht fiir das gewohnlichere ntin-j; j^a
f
|giQa „lascivia" sind wahrscheinlich mit

t^jjs verwandt. Vor einem i oder i steht die sonst wenigstens graphisch nicht

Hauptfalle gesammelt und mit geniigenden Beispielen belegt zu haben. Auf die

Fremdwdrter ist liier, wie iiberhaupt, keine Rucksicht genommen.

1) trmna «nrw „langer Schlaf".

2) Die Wurzeln seize ich vokallos; die mit Syrischen Buchslaben geschriebenen

Beispiele sind, wie ich schon oben bemerkte, aus Norberg genommen.

rSuchern" ist nicht, wie Norberg meint, gleich Syr, ^ , sondern gleich

* ..

lop, -ua.
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1

ausgedruckte Erweichung des d zu 7 im n™n» „Moschee" (*^w), fcv*»

„Schande" 0^*0 l
X. Die entsprechende Verhartung des zu x vor to sehen

wir einmal in Ut fur \&» „deflectere"; ahnlich rwpo-a „mit dem Siegel"

Stat, constr.) AjDtf*o#
\

Eigenthiimlich

* *

Mundart die Verwechslung von 7 und

Reihe von Wortern die, rait Ausnabme von n*7 „Blut" fwon), im Arabische

Hebraischen 7 bab d dies D fern

mtnh d

der selt

und *ir*°» -]N7 en

Fo jnwn r M3HN7 „Gold" neben ndhnt, Ipi n nnliches

Thier44
(1p?)> ***) „halten" (und viel ofter v

u ben

ND7 d Nm 2
*>rein sein" und vielleicht noch einige wenige andere.. Von

diesen stehn auch sonst im Aramaischen Nm und ND7 neben D

lautlich Verhaltni

4

wo Doppelforr

der sonstigen

NnnN-o und ebenso nach

Vokalen und Konsonanten ndhnt ge

gen des Mandaischen Dialekts mach

mraerhin auffallende, Wechsel dem Einflu

stehen sie, soweit ich sehe, Untersch

so stebt B. nach einem Vokallaut

Konsonanten

Ohnl

1 es

h )"> ahrend ach

1

t
3

). Die sonstigen Erscheinun-

g wahrscheinlich , dass dieser

>r fremden Sprache zuzuschrei-

ben ist %
14 Von den Lippenlauten stebt o fiir n in no , nND „Tochter*' (Stat, constr.,

sonst Nh>ro), nSimo „Jungfrau", viellercht auch in one zerstoren (vergl-

1) Vergl. Barhebr. gram. ed. Bertheau pg. 36.

2) So stehn z. B. fitnroen und KnrjOfitT (etvva „Reinheit" und „Unschuld") un-

mittelbar zusamraen.

3) Ich vermuthete anfangs, dass i hier nur fur das nach einem Vokallaut aspie-

rierte n als Rukdchform stande.

4) Das dunkle Wort welches zweimal in einer Abschreibernotiz vor

kommt, ist gewiss nicht, wie Norberg meint, „Wohnung" und von a«T (sonst

immer rrns) abzuleiten, da eine solche hebraischartige Aussprache des Ara

maischen n im Mandaischen ohne Beispiel ist.
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cmoma); ferner im Fremdwort jAa* „Sabbat"; i fur n nur in N->-nN „ver!oren

gehende" von r=>V

h fur n haben wir in NnbNO „Ausrufer" (flop), •> fur S in NT»»*wn

Schuler" (NTttbn) und zur Dissimilation in nSj-pj „Rad" (R^^ fur ft^sjsj.
*»

f f

^il Mprojecil" (huhu) und wahrscheinlich in ^^o = ^^o „perturbare

(nicht, wie Norberg will, be ^>^).

Der Wurzel pna, &&j& „lachen" entspricht nicht nur der regelrechte

im sonstigen Aramaischen aber nicht erscheinende Reflex "jnN (Chaldiiiscl

aber Tin), sondern auch die gewohnlichere, durch eine eigenthumliche Ver-

wandlung entstandene Form "jm J

Weit wichtiger als diese vereinzelt auftretenden Veranderungen ist die 15

Bebandlung der Gutturale, welche das wesentlichste Merkmal dieser Mund-

bildet. Die Gutturale wechseln wechseln llkukrlich, sondern

nach festen, nur wenig dehnbaren Regeln. Es sind hier besonders zu be-

trachten einerseits n und v, andererseits n und n. Wurzelhaftes n und »

werden durchgangig gleich behandelt, d. h. sie halten sich nur im Anlaut als

is lenis, wahrend n und n meistens bleiben.

Schon im Syrischen biisst ein am Schluss der Silbe stehendes n ganz-

lich seinen Konsonantenwerth ein ; steht es im Worte nach einer geschlossenen

Silbe, so fallt es weg und die Silbe offnet sich; ein blosser Vokalanstoss vor

mil diesem zugleich weg. Dies Alles gilt im Mandaischen nicht bloss

vom n, sondern ebenso vom a*.

Im Anlaut driickt v, wie wir oben sahen , nicht einen von * verschie-

denen Konsonantenlaut aus, sondern zeigt nur die Verschiedenbeit der Voka-

lisation an.

Nach Vokalen fallt also ein silbenschliessendes » oder n weg: 1) Im

fallt

1) 1„ dem eigentlich zu erwartenden T> ist ein Wechsel de. Anlauts geboten

zur Vermeidung der Aufeinanderfolge zweier sich zu nahe stehender Guttu-

rale- man wiirde nun nach ahnlichen Fallen -,rM erwarten, und d.ese Form

Lgt'auch der Mandaischen und dem Chaldmschen Tn zu Grunde, gewohnhch

tritt aber eine sonst fast beispiellose Verwandlung des 9 in *""

Hist.- Phil. Classe. X.

i em.

N



96 THEODOR NOLDEKE,

Anlaut N-inN7o „Uebergang" (V^io), NinnN „sie fuhrten ihn iiber (^gio^?),

bt*Div „essen" (Inf.), *iw»»3 „er sagt", iN3">n ndu thust" (r=>^/), in»» „ich

sage" (&V), nNn» „ich thue" G»s£). 2) Im Inlaut nsnd „Geschmack"

(Ua^£), n-»n-) „der Hirte" G*^0» NnhTiNn „Bitten" (Ua^), N3N«>V) „Ge

danke" (N^in for k-*H)> Nn*>\r/ „Stunde" (Nnyur fiir !&**). 3J Im Auslaut
V •». F»

Naaco „er farbt" (toy), n-iw „saend" (Wl), n»*w „audiit, audiverunt" etc.
r r

(^&io*, a^^*), nwnj ,,wir wollen horen lassen" (vjioju), nyo „er weiss"

So fallt v, wie n, nach einem silbenschliessenden Konsonanten oder
p

einem blossen Vokalanstoss weg L
)

; N"0*n"»o „Strafen" (fur Ni^q = jlA^^a),

ibr bittet" (^s^), wa^ ,,er bittel"():^u), ]N:m „taufe mich" (ouioo3
nwvj „sie horte" (te>ia«), rw»a „ich gerieth hinein" (3^^), N-m „Sam

Kii), n-hni „wissende" (l^e), "jNrvnNi „deine Versta^digkeit" (fur rfrpsfn)

pn"»-iN"» „ihr wisst*' (vo£j) ^h), n3nd „er sattigte ihn'* (cu>=>m) , Nma

„Bitte l
* (|A£>s) , rro „du batest" (Cui=>) , N3 „er bat" OLa), -ini-i* „er wurde

aufgeweckt" ("i^n**).

Wie schon im Syrischen ein n zwischen zwei vollen Vokalen immer

als "» gesprocben werden soil 2
), so wird im Mandaischen auch wurzelhaftes

j) zwischen zwei Vokalen zu Y. Also niin3 „bittend" O^Oj P,ur - |"N^ (r*^^*
7 p p

Svin>o „einfuhrend4
* C^°)»

t? "
|,, *r> »du trittst ein*' (^a^£) > N ,>*nN'»„Kenner" (l^<v)

V P

N^Nt-nzro „er wird reden" (J^/:.«jf), n"N11 „Arme" (l^?), nv>nw „Stun-

den" (fcj) 3).

1) Da sich das Vorhandenseiu oder Fehlen eines solcben Vokalanstosses oft z. B.

in Wortern wie trboau, „interficientes" und ahnlichen nicht konstatieren lasst,

so sind diese eigentlich verschiedenen Falle zusammengestellt.

2) So wird aus ab und rw, wenn sie aufs Neue zusammengestellt werden rp^ab

(Idyit), welches oft neben der altern Zusammenziehung rnb vorkommt, woge-

gen m«b (lait) dem Mandaischen ganz unbekannt ist.

3} Aus den Formen j*V*k fmV^?) „er fuhrte ihn ein" wan „erloschend" fern.
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Dagegen bleiben n und n, die, wie durch ein Zeichen ausgedriickt, auch 16

ganz gleich behandelt werden, immer als erste und zweite Radikale: 1) FiN^n

oder j-in^hn „sie war", N-nrro „er ist", pTrv>n „ihr seht", i^Nmn „du andersf".

2) mro „er stieg hinab", *onN „lachend", nins „ich steige herab", n\iN ,
»

„gebend", N*>SnN: „Bache", nshni „Gold", pnnNT?"0 „sie hiiten sich", pnrro'o

leuchten" (^<juj fur ,p$oi_Ljf), pnnino „sie schamen sich", nNWO „sie

leuchtete", n"»nn"»3 „ich stieg herab", pirrvo „er ist fern", -wnyo „er leuchtet,

>NninSNn „ich allein", Nur folgende wenige Worter verlieren ihr n oder n

als zweiten Radikal: NmnN „unter" (vergl. im spatern Chaldaischen *»nSrV),

wahrscheinlich aus Nmnn.N, *oNrpn „der untere" l
) (1»Um1 oder U^), ni>d

„Mond", (nvid) 2
) > n*11^ „Geschenk" (j^o*). Ferner fallt das n der Siif-

fixe pn und mpi sehr oft weg (wie im Samaritanischen).

In sehr vielen Fallen verschwinden aber diese beiden Gutturalen als

letzte Wurzellaute. Als solche halten sie sich zwischen zwei Vokalen wie

in nhnSn „Gott", ntinSn „Gotter", NmnN^N „Gottheit", Nrwo „Ruhe" ntyo

„demuthig", Nrm „Geist", nNrvony „sie hatte Ruhe", ferner nach einem Vo-

kal vor dem n des Femininums z. B. Nnmnwin „Dank", Nhrr>T»p „Wurf"

selbst beim Verbum NnnNhfc „sie offnete ihn". Sonst aber verschwinden sie

im Auslaut, nach einem Konsonanten oder blossen Vokalanstoss sowie vor

konsonantisch anlautenden Verbalsuffixen, spurlos z. B. n:t „er ging auf" (

r

(Vail"), darf man nicht schlicssen, dass hier ein s, auch ohne zwischen zwei

Vokalen zu stehen, zu •> geworden sei; diese Formen sind nichl unmittelbar

aus den ihnen enlsprechenden Syrischen, sondern durch regelrechte Ausstossung

eines Vokals aus b^N „er fiihrle ein" -pw „er!oschend" gebildet, wie Nimbi"

.,er bekleidet ihn" aus ursbs: und sn^p „stehend" fern, aus t="Np. Bei nVn
b

bs

1) s^KPKn, wie in Nor berg's Facsimile steht, i»l mir sonst nicht vorgekoro-

men und' scheint auf einem Fehler zu beruhen. — In einer Abschreibernotiz

findet sich auch rrnb „nach unten".

2) Aber po, der Name der Mondgottheit, kann hiermil nichl zusammenhangeii oder

gar eine altere Form von "irtb sein, wie Chwolsohn mcinl. (Die Ssabier II, 158).

N2



100 THEODOR NOLDEKE,

„sie gingen auf" (omj?)', NnN&hi> „er ward geoffnet" (.-MAaZjJ, n:inwo „ge-

priesen" (. »a«V), nd^n „er fand", O*a*0 »sie fanden", (<x»*a*D> *»3

„Noah" O-oj), NVP>0 » 0el " (k***0» n-onwo „gepriesene"

f-CMwio „findende", (vnmvn), mawM „ich fand" 0*^*0 > n>WM »ich schrieb

ab" (£**mj}), pmzmn „ihr findet" (jua^mZ) ,
prwawN „ihr fandet", (^

pN3WN „wir fanden" ^maa)), rrONWtt „du bist gepriesen" Onriawb fiir

nnSWtt. nNn2Bt*»"). Aus den Pronominalsuffixen oi- und ci_ wird n und n\
' - t- :' - -- :

y
• *

Eine Ausnahme bildet bloss Nro-iwo „0pfer".

17 Aber der gar zu starken Abschleifung der Gutturale wirkt die Spracbe

durch einige eigenthumliche Mittel entgegen. Urn das i? am Ende zwischen

zwei Vokalen oder vor detn n des Femininums zu schiitzen, verwandelt sie

es in einer Reihe von Wortern in n. So haben wir Nrpp-i „Feste" (N^'pi),

Nmnttwo „Sprudel" (von ^=>j), NnrrnN» „ Bewusstsein " (V)> niihiim
n

„Schreck" (W), Nn^'»2 ,,,"» „Thrane" (j£i^>?). Ebenso ist nh^j „Prophet"

(hn^:) gebildet.

Noch haufiger schiitzt aber die Sprache ein sonst aufzugebendes n durch

Umsetzung; so viele Formen von Nno 0-**^O z - **• n^gS Nhmo „er offnete

ihn, seinen Mund" (fur nnnq, nnna), mnnNO „du offnest" (£j?«j»Aa), Nnma'O

„er ofFnet sie" (ouIaslj) , pnrncpn „ihr offnet" (vcu*^>2) u. s. w., n^o •>"> N^mo

der Dienst den er thai" (*, ** \a> \ »Aa) und andere Formen von n^o
">i

aufgehend" von jot, hNarnnw „sie ward gefunden" (AmoZU),), N*irni>

„Weg" (VmSoQ. Vergl. noch bei N orb erg >oai2 = oiioZ.

Auf welche Weise ferner das n als Auslaut der Verba geschiitzt wird,

welche als zweiten Wurzellaut n, als dritten n haben, werden wir unten

sehen (§. 41 und 45).

18 Ausser in den angegebnen Fallen ist der Wechsel der Gutturale unter

einander im Mandaischen nicht haufiger, als in einer andern Semitischen Sprache.

Die einzigen sichern Falle, die ich kenne, sind das auch sonst im Aramai-

schen (und Arabischen) vorkommende -jgn fiir >^oi, pTiNH ,,alt" und Np>DNn
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m

„Bach" fiir die gleichfalls vorkommenden Formen pTiN (\ja*Ai»3 und NpiGN

(Hebr. p*»gn), endlich pvr fiir «_ooi>„angstigen". Auf jeden Fall hatNorberg

durch die Annahme beliebigen Wegfalls und beliebigen Wechsels der Guttu-

rale sich zur Bildung vieler ganz falscher Formen verleilen lassen '

In einigen Wortern haben wip die bedeutende Verstarkung des » zu

p und zwar vorn in N->DNpN „Staub" (te>I), N-vcNpN „Wolle" (jjiai), hin-

ten in Np->N ,,Erde" (Plur. NPwnNpiN), welche Form fiir nj^n sich bekannt-

lich schon Jer. 10, 11 findel, wo ihre Richtigkeit durch die Mandiiischen

Biicher gesichert ist. Zu vergleichen is! das Samaritanische psu? fiir und

neben v>ow 2
).

Ob die Mandaer die Unterscheidung von Rukdch und Qus'6i beob-19

achteten, lasst sich aus ihrer Schrift nicht erkennen, obgleich einige dep oben

angefuhrten Konsonantenvertauschungen, sowie der Umstand, dass in Niebuhrs

Alphabet das Zeichen fiir k durch das Arabische ~ erklart wird, dafiir spre-

chen , dass man die Aspiration vielfach anwandte. Ebenso wenig konnen

wir wissen, ob sie die Verdopplung der Konsonanten nach der im Syrischen

herrschenden Aussprache unterdruckten , oder nicht. Dagegen wenden die

Mandaer als Ersatz der Verdopplung in einigen Worten die Einschiebung

eines Nasals an, die sich auch im Chaldaischen und selten (wie in li^J-^

auch im Syrischen zeigt. Dass dieser Nasal nicht, wie man wohl denken

konnte, ein blosses Schriftzeichen fur die Verdopplung ist, sieht man daraus,

dass vor n meistens die phonetische Umwandlung des 3 in » stattfindet.

Diese Einschiebung ist ziemlich haufig vor t, a, a. So haben wir n-on*

wahrscheinlich := rpO-, »ra „Verstandu, 1^ = K*M „Maass", nvum „er

1) Selbst die Eigennamen hat er so ohne alle Noth verdreht, wie wenn er z. B.

aus VnTt d. i. der Hebraisehe barj ^ic^. macht.

2) Dagegen ist *£»? = W?, *i* nach einer Form> welche Nor berg auffuhrt,

schwerlich richtig ; die Wurzel findet sich in der gewohnlichen Gestalt in

^oj^i'oio (schreib «rn3*m*ra) „oppositio
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rjagte" (f kauften" (i-iat^N), nin::n3 „faber" (unaa),

Nnx:v „Frucht" (n3n), V^Nrvn „du verdirbst", (Sanri), taxnp „Gewolb

Ein doppeltes h wird nur in einem einzigen, aber sehr haufigen Wort
zu *?3 und hier scheint die Unertraglichkeit dieser beiden Laute neben einan-

der die Einschiebung eines sonst ganz unslatthaften Vokals bewirkt zu ha-

ben; so haben wir MnV>3>s das Wort fim|»)J Stat, conslr. nN^o-oo, mit Suf-

fix -jNnS-o-flo
,
„dein Wort", Plur. tfftata „seine Worte" *). Eigenthiimlich 1st

Nh3-o, Nebenform von w**n „Haus" (§. 57).

20 Ursprungliches 3 bleibt im Mandaischen hartnackiger, als im Syrischen.

So haben wir die Formen n^n „Gesicht", Nha-nz; „Schlaf" Nna-ntt „Stadt",

Snioi^ttN „wegen" C^), ONia-ob „Etwas" (fur bn^i), Osn»j X*&>> Ma»Nj

oder n:s»n3N „Seile" (.ai^). In mnjn „du" und pnWN „ihr" ist zur Er-

leichterung der Aussprache ein Vokal eingeschoben. Bei den Verben fo fallt

das 3 unter den bekannten Umstanden gewohnlich weg und Falle, wie "wroro

abfallen" (Inf.) sind selten. Zu a wird ein solches 0*^3
und *u«OttN» (k^O „Sprudel". Ferner fallt das 3 weg in Nrv»w „Jahr" zum

Unterschied von Nh3vw
,;
Schlaf".

Ein flexivisches auslautendes | fallt immer ab, wenn daran enklitisch die
-

Prapositionen n, b mit einem Suffix treten. Beispiele sind sehr zahlreich z. B.

P^oSnc „docentes eos" C^ooi.^ ^NyT), pVo^m Judicantes eos" GooiX /'t?)

NS-nn-o „sie freuen sich daruber" (oia ,$v**j), 'pVnp „sie riefen sie" 3
),

N^n-)N»N „ihr sagtet mir" (\^ ^4^U- Ausserdem fallt ein flexivisches
j

1) Doch im Plural auch tc^'a (^),
2) Diese Form soli im Targ. Jerus. geslanden haben (Buxtorf s. v.); ich glaube

fast, dass sie sich auch in der Inschrifl von Carpenlras findet, wo ich in der

zweiten Reihe lesen inochte ma? kV u)-«Na aan 3a „aliguid malt non fecit
1 '

ft %^»z>({) >V*>. — Das : ist audi in der Neusyrischen Form mindi

erhalten. (Siehe D. T. Stoddard, Grammar of the modern Syriac language

im Journal of the Amer. or. Soc. Vol. 5. pag. 147).

3) Ohne }ib hiesse es jrnp.
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oft weg in der weiblichen Pluralendung n fiir jn, und stets in der 3. Person

Plur. fern. Imperf. !

Dasselbe geschieht, wie in den andern Aramaischen Dialekten, bei der

Zusammenziehung der Participien und Personalpronomen (siehe unten).

Ein >' wird eingebiisst in riNO, no „Tochtera,
wie auch im Syrischen

Ipz das *i zwar noch geschrieben, aber nicht mehr gesprocben wird.

Ein n fallt in einigen reflexiven Vorbalformen weg, ferner zuweilen

auslautend in der 1. Pers. Sing. Perf. vor n oder b. Siehe unten $. 32.

Eine bloss graphische Zusammenziehung ist die zvveier b bei Wortern

die mit h auslauten und an die sich eng die Proposition b mit einem Suffix

hangt z. B. pV^N „eintretend zu ihnen" f^oou^^), ^N^ns? „ich gebe dir"

(^ ^)„)> P^ "'M^ »»cn £eDe euch" (\on^ ^), N^Npur „er nahm ihn" (ouiJ\kL*J.

Eine dem Semilischen sonst fremde Einschiebung ist die des 3 zwischen 22

X3 und ") in n-db3> „Lamm" Cte°0> dessen Plural N-nn>02> und im Diminutiv

N">D"n^>0i> „Schafchen".

Eine Einschiebung fiir die Verdoppelung haben wir noch in N:i
t

r>
c

? „Herz

(ziemlich oft neben Ni"*
1

?), in ndind „Hand" (z=. teio), n£Hn:i „Fliigel" (wahr-
m

scheinlich fiir nqj, **6Sx\ wie auch im Chaldaischen z. B. Targ. Cant. 2, 15, 16)

und wenn die Form richtig ist, in ]^h» „Jahr", wie Nor berg schreibt, wah-

rend Lorsbach Nmw hat.

Umsetzung der Konsonanten findet ausser in dem oben bei den Guttura-

ien angefuhrten Falle statt in den Wortern H^xh „Fuss" CR^l)> N3p">N

Skorpion4' Q^i" v3> in einigen Formen der Wurzeln *pn knieen (z.B. Nan-no

„wir wollen sie beugen" (oii=u) und vielen von tV» (z. B. uh-tw „gebah-

rend" fem.). In alien diesen trifft die Umstellung ein i oder b, welche Buch-

staben bekanntlich auch in andern Sprachen gem ihre Stelle wechseln. Dazu

kommt denn noch das von Altersher eingeburgerte Fremdwort nbn-uio „Sache«

1) Fasl durchweg fallen flexivische j bekanntlich im Talmudischen ab
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Z we iter Theil.

F ormenlekre.

Pron omina.

24 Die selbstandigen Personalpronomen sind n:n „ich", pn:n „du" (Tur beide

Geschlechter), in „er", j>pi „sie" (§. 5), }** (Samarit. Ta,m - PN) »wir">

pnN3N „ihr", p3*»n „sie« i

Nur p^n kann mit der Proposition *? stehn und verliert in diesera Fall

seinen Anlaut z. B. jrp-i
1

? "»n*i „wehe ihnen".

Die Objekts- und Genitivsuffixe werden wir unten beim Verbura und

Nomen behandeln. Ueber Sn rait Suffixen vergleiche unten §. 68.

25 Demonstrative*. Das in alien Aramaischen Dialekten vorkommende De-

raonstrativ )i ist im Mandaischen nicht mehr in einfacher Gestalt erhalteo,

dagegen koramt das Femininum nt doppelt gesetzt in neutrischer Bedeutung

noch vor in Redensarten wie fco b^ „iiber dies und jenes" (Norb. I, 138,

142). Haufig sind aber beide Wortchen in der Zusammensetzung mit der im

Aramaischen und Arabischen weit verbreiteten terjekti

und zwar bleibt auch die Maskulinform , wie im Chaldaischen und Samaritani-

schen, vollstandig und wird nieht ihres i beraubt 2
>; nur wird in beiden

1) Das Femininum JWI komnst nur mit pm«n zusammengezogen (p3"»m«n „sie

beide") vor,

2) Es ist mir niimlich nicht zweifelhaft, dass das nur im Syrischen vorkommende

in manchen Pronominalformen aus $ verstiimmelt ist. Denn wie y\^n = ^^w,
P

NnrT _ -u^
|501 g^ id A»r ^ntcnrpphftndft Sin*?. Mask. rin = .ci oder im Stat.

V
t #

9 '• 9

emph. tmrt = \Ict. (Das Syrische bildet alle diese Formen mit n, ^enlbehrl

aber der einfachen, die im Chaldaischen iiberwiegen). Ebenso ist ^o, l**>

„wasu == ft an , N31 vm ; U.1 = «Vl
"•« (wie das Fern. M = «1 + %

Plur. ^V.
f = y\» + -»). Auf keinen Fall darf man sich durch unsere

Syrischen Grammatiken verleiten lassen , wegen des zufalligen Gleiehklangs

^p mit V^ct zu verbinden; wie o^ und Jn aus k*«j und ***? (wofiir ieider

durch den Glauben, dass hier der Hebraische Artikel vorliege, die Schreibart
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Geschlechtern i in 7 verwandelt (§. 13.). Also prwn „hic", n7nh „haec kt 1

Beide konnen sowohl fur sich allein, als mit Substantiven verbunden stehn;

ebenso der Plural, yhnr\ „hi", wie ^^.01 aus p^n zusammengezogen. Fiir

die Femininform Nwn (z. B. Nmwi ninh ,,dies Bild") tritt oft die 31askulin-

form ein z. B. Nm3XN>o pun „diese Taufe", j>mn Nravt „dieser Ort". yhnr\

ist, wie in den andern Dialekten, commune z. B. 11 j^Nn „ii, qui" und

NnNiNn riN^n phun „diese drei Bitten".

Auf das Entferntere wird im Mandaischen , wie in den andern Aramai-

schen Dialekten , durch Zusammensetzung des Pronomens der dritten Person

mit nh hingewiesen ; vom Singular habe ich bloss einigemal die Maskulin-

form gefunden z. B. n-on:i irrfcn, |ni-)npi ^hnhS Jenen Tarwan" (n. pr.);

Nor berg bat auch das Femininum und schreibt es >_.ojot (IJ, 312; wahr-

scheinlich wird es vhnh geschrieben). Den Plural j-ONn (— ^ocn, pawn

Talmudisch "on) habe ich einmal mit einem Maskulinum (Voi-nNi} und ein-
I

mal mit einem Femininum (>»hN:s"Ow) gefunden. Gewdhnlich erlnilt aber diese

Form noch das auch im Chaldaischen 2
) 7

besonders aber im Arabischen vor-

kommende schliessende ^ und wird dann zu -pun „illi" 5} absolut und mit

Substantiven beider Geschlechter verbunden. Als Singular steht diesem -j-onh

dem Gebrauche nach zur Seite das kurze, auch im Talmudischen vorkom-

mrtrt und fcrrrtt gebrauchlich geworden ist), so ist <qjci aus yz$~ zusammen-

gezogen ; es ist weder der Ableitung noch dem Gebrauch nach Plural von \joi
9 9 *

denn \ic\ heisst vdieser", ,ojoi aber bedeutet ,Jene" und ist gerade so der
9 *

Plural von oci wie ,qj| der Plural von oci ist; die beiden Paare unterschei-

den sich nur durch den Zutritt oder das Fehlen des n. — Auch das Neusyri-

sche behalt das *r bei in h&di fur beide Geschlechler (Stoddard a. a.O. S. 23).

9

1) Norberg II, 146 hat mehrmals oxijci hie est (oci), mit j und auch j jxn

(fern.) „illud quod" I, 138.

2
) T2> nV.6? aus 11 und 1^*5 + *• Auch im Neusyrischen ^?oi „so" (Stoddard

137) haben wir das Anhangsel.

3) Vergl. -J3H „isti" im Talenud.

Hist.-Phil. Classe. X.
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mende -|Nn l
)

z. B. MWM -n «»•» *]*tri -p-n „ gesegnet sei jener Tag des

Lichts", n:n>o -]NnS „jener Mana", Nfia-ow *]Nn Nnhrcno „gepriesen sei jene

Schechina" 2
). Norb erg hat dafur, besonders beim Femininum (jedoch nicht

ausschliesslich z. B. Uocu laoi^ II, 26) oft U><i Einraal tinde ich als Femi-

ninum i>DNn in Nfpoio N3N3N aoNnV ,jene verborgene Anana".

Noch haufiger ist ein nur im Mandaischen vorkommendes Demonstrativ.

NnN3Nn (Mask. ntni NhNiNH „dies Geheimniss", wnw NrwiNn „dieser

Jordan", n>37 NhNJNn „dieses Blut", Fern, nww Nn»«Nn „diese Schechina").

Plural phNSNn (nj-oo prwaNn „dieses Wasser", n-otw* prwawn „diese Jor-

dane"). Obgleich diese Form auch beim Femininum vorkommt, (Nrw»wo prwahtn

diese Seelen"), so ist die eigentliche Femininform doch gewiss zu finden in

* #

.!_• -°^ ^jAjot Norb. I, 240. Demnach gleichen also die Endungen ganz

den betreffenden Suffixen der dritten Person (n = oi_ und ou.
; p = ,001 , p

Ich mdchte nun in dem, was dieser Endung vorhergeht, einen Rest des sonst

im Mandaischen gar nicbt, in den andern Dialekten theilweise noch als Ob-
*

jektprafix vorkommenden n^ sehen. Bekanntlich gebraucht die Mischna

miM, ohiN u. s. w. ganz als Demonstrativ fur das Entferntere, wie das He-

braische Ninn, ann. Schwerlich hat die Mischna diesen Gebrauch anders-

woher genommen, als aus der Quelle, aus welcher fast alle ihre Abweichun-

gen vom Althebraischen stammen
,
;aus dem Aramaischen. Ich erklare nun

NriNSNn aus n + nN + pn «+ nh; vorne also zwei hinweisende Interjek-

tionen; pn „ecce" werden wir unten wiederfinden 5
). Ich gebe diese Erkla-

1) Z. B. van\q Tjn vergl. Buxtorf s. v. ?jn.

2) Dies Pronomen steht besonders bei hoch verehrtcn Gegenslanden und Personen.

3) Wenn qjch (Norb. II, 4 lin. 15) richtig ist, so ist es eine ahnliche Zusam-

raenziehung aus in -+- pn + »n „en ecce ille" also gleich dem Talmudischen

la^n, in welchem das * von mat* mit dem 4 zu at verschmolzen ,
nicht weg-

gefallen ist. — Vergleicht man die Talmudischen Formen ws „er", fern.

-*rw (t»tff>i, *txm) , PIur. irsa^N, W« (mit dem regelrechten Abfall des

schliessenden flexivischen
i

fur JWK, lW*)i als Suffix ma •*ti (ebenso) mit

den sonstigen Aramaischen Formen psn, voj\, pa- — u.s.w., so kann es nicht

zweifelhaft sein, dass wir hier Zusammensetzungen des einfachen Pronomens
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rung durchaus nicht als gewiss aus, und bin bereit, sie gegen eine bessere

zuriickzuziehen , aber das halte ich fest, dass diese Fornien am Schluss ein

Suffix der dritten Person haben.

Misslich ist es, uber das Relativ zu sprechen. Das als solches erschei-26

nende Wort kann seinen Ziigen nach nicht gut anders als *i gelesen werden 1

Eine solche Form muss nun ab sehr bedenklich ersch

Sehen wir nun, dass -n nur mit der Proposition d verbunden werden kann

(v-o — ^3 sowie einige Male mit *?», sonst aber nach Prapositionen und t

die allgemein Aramaische Form n erscheint (N'oo^Npn h» „uber die, welche
T »

stehen", fO-nriN-n „und was wir thun" ^a-** ^r2^? > • • • n-ho^ NmN »l njqinx

]">rp\zm |TONmi „das Fasten von 4 Tagen und von 50 und 60", jNnN-n „und

unserer Bruder" u. s. w.), so kommen wir auf denselben Gedanken, wie

schon Norberg, dass dies "n bloss eine kurzere Schreibweise fur das etwas

weitlaufige Zeichen 1 ist. Freilich spricht dagegen, dass der Buchstabe n

im Mandaischen sonst sich dem folgenden anschliesst, wahrend das Relativ

frei stent: doch hat die Annahme keine Schwierigkeit, dass die Weise des

Estrangelo, H nicht mit dem folgenden Buchstaben zu verbinden, in diesem

Falle geblieben sei, indem bier das Interesse fur die Deutlichkeit dem sonst

herrschenden Streben entgegenwirkte , die kleineren Worter recht eng an die

grosseren zu hangen. Das an drei Stellen vor n vorkommende Relativ o

(-]NnNHNnNi3 Nf»mi „die Geister deiner Vater" und zweimal tqnb

„wer da thut") ist dann gleichfalls fur ein verzogenes n zu halten. Da auch

^ ,n? p^ yn m it den demonstrativen "jn, •}» haben. Bei dem im Talmud

als Kopula gebrauchlichen nns-a „sie" sc!iu»int dies Wortchen sogar zweimal

vorgetreten zu sein. iarr und pan ist hiervon zu trennen.

1) Freilich isl im Weimarer Facsimile der erste Strich immer viel schrager, als

der des anlautenden l und der letzte Strich des " fehlt oft ganz; auch in

den Oxforder Handschriften ist nach dem Facsimile bei Hyde und einzelnen

Abzeichnungen bei Lorsbach der erste Strich nicht ganz wie der des i, da-

gegen gleichen sich beide genau in Nor bergs — jedoch schweriich ganz zu-

verlassigem — Facsimile. Das dem is entsprechende Wort wird aber auch

Weim
02
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Petermann immer de ausspricht, so ist es wohl kaum zu bezweifeln
,
dass

N orb erg in diesem Punkte Recht hat. Jedoch wollen wir, bis die Sache

vollig aufgeklart und die Aussprache des iiberaus haufigen *53 bestimmt ist,

einstweilen die Schreibart m beibehalten l
).

27 Fragepronomen sind jno wer und no was ; beide verbinden sich oft mit

in zu i3N» , *inNO. Die indirekte Frage bildet rt vino : nv-qn v» ihno Nnw nS

„nicht wissend, was sie thun", n")NON yi *>nNo^r> „quicquid dixisti."

V e r b u n>.
-

28 Die starkenVerben zeigen, wenn man die allgemeinen Laut- und Schreib-

regeln beriicksichtigt, nicht viele Abweichungen von den Syrischen Formen.

Die gewohnlichen Stamme, Qal, Etpe'el, Pa
c
el, Etpa

c
al, Afel, Ettafal, sind

alle hinlanglich vertrelen , auch linden sich einzelne Beispiele von Safel und

andern sellneren Stammen, welche aber fiir die Praxis als vierradikalige

Verben betrachtet werden konnen.

Das n der Reflexivstamme erfahrl bei Verben, die mit Ziscblauten be-

ginnen , die Umsetzung resp. die bekannten Veranderungen. Beginnt die Wur-

zel mit n.'so verschmelzen beide n fur die Schrift wenigstens zu einem
7

(z. B. pmiONh:: „ihr wurdet gebrochen" = pn^N >
pnmnv „ihr steht

gerade — phx-jtw) , vor i und o assimiliert sich zugleich das n des Reflexivs,

also WN-1NOS? ,,sie wurden taub" (von uno), prpNDNiy ^ihr seid gereinigt*

Qin^^Nj. Aber auch vor andern Lauten verschwindet (wie im Talmudischen)2)

das n nicht selten z. B. nNiNDv „ist geordnet", ^NnttNny „sie wurden zer-

f

stort" (oN^mZ)), wnsn^ „er bekleidete sicb (Tar. WNiiN^niO, prpN-ONjs

„ihr wurdet bewegt" (Pa
c
el nach §.19 von nio); namentlich geschieht dies

in den Participien z. B. n^wmo „gerechnet" (^r^wAio)
,

p^oo^o „entfernt",

r r

pjioiurpo „wir sind gezeichnet" kj-n^vviA:*)), n>idno^ „dissoluti", n^nd^o

„pudefacti" Q^£io).

1) Auf keinen Fall darf man das Mandiiische Relativ mit Lorsbach aus dem

Persischen ableiten.

?] Z. B. ott-PN (Ab. zara 17b) "TOl* -w» fur on-inst, *van«, «ga$tt.
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Im Qal wechseln die charakleristischen Vokale starker als im Syrischen.

Auch bei Transitiven hat das Perfekt oft i z. B. a>i» „er mischte", 3">D3 „er

nahm"; im Imperfekt und Imperativ breitet sicb i fur « aus, und zwar stehn

in beiden Fallen oft zwei Formen nebeneinander z. B. :r>o:> und 3ND3 „er

nahm" w>j
{

? und dn:6 («-&oV); Impf. nND-o und mco, too und -nao ..bete

an" (Perf. t»jd). Auch vom Perfeklum mit u haben wir die jedoch nich*

sichern Beispiele n*\Dw (neben :row „lag") und aim (neben a">m) „liebte".

Im Etpe
c
el erhalt der erste Radikal, wo er nothwendig vokalisiert wer-

den muss, nicht a, sondern i z. B. nNnronu „sie ward erhdbt" (naxan.N,

Die Feraininforraen werden allmahlich durch die Maskulinforraen ver-

drangt, auch wo sich noch Reste von jenen erhalten haben.

Im Folffenden gebe ich eine Uebersicht tiber die Formen des starken

Verbs so jedoch
7
dass ich die Belege fiir die einzelnen Personen und Nu-

meri aus dem Qal und den andern Stamraen zusamraenstelle. Urn nicht fiir

manche Falle zu wenig Beispiele zu erhalten, hahe ich auch solche von Ver-

ben jo und tert. Gutt. aufgenouiuien.

Die nicht sehr zahlreichen Infinitivformen werden wir besser beim Nomen

zusararaenstellen, wahrend wir die Partizipien schon bier auffiihren miissen, da

sie zur Bildung eines neuen Tempus dienen.
w

Perf. Sing. 3. Pers. m. Qal pNnu; „er verliess", y»on „ordnete", unj'?

und wuS „nahm", Wd: „fiel", n->o:> „nahm", too „betete an", rpro „stieg

hinab", ami „liebtea, n-ow und niDur „schlief ', n:h „ging auf", trow „horte".

Pa
c
el

tr>t

7»m „redete", TONp „nahm an'4

, ^nj „offenbarte" x
) , -*nNW „sandte".

Afel U7-ODN „lehrte", o/nriN „zerstdrte", nown „fand". Das n in jN>o">Nn

(_1o.ct) „glaubte" ist sehr auflallend. Etpe'el n>&»riJ> „ward ausgebreitel"

r^-jZ)), 'paaw „ward gebildet". Etpa
c
al 3NurNnnv „dachte sich aus",

phnNony „ward befreit", iN-rNnws> „ward gesandt", inindv „ist geordnet".

Ettafal ^NDUWh* „ward erniedrigt", jK^wnW „und er glaubte" ($. 2>

3. Pers. fem. nNia^V „sie nahm", rwpcpa „sie ging aus", ni*nrro „sie

1) Im Pa
1

el so immer fiir wbea.
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Ieuchtete"; nN^D^n „sie ward abgeschafft" and moa-D „sie ward schwanger

haben vorne w; riN-nnN „sie wandte um", mox-ony „sie ward erhoht".

2. Pers. fur beide Geschlechter da versagtesl

aus", munjS „nahmst" *) , nrr»na (sic) „sliegst hinab", m^ND „logst" (Pa
c
el),

nn^Nn „dachtest", nnnnN „zerstortest", nn^^^nv „wurdest gepflanzt"

npN"iNon» „bist befreit", nnwiNrvws dasselbe.

1. Pers. m-mo „ich betete an", rpnro „ich Jog«, rrnon „ich bin ver-

mindert", rpiaW „ich bevollmachtigte" (Pa'elj, nmw „ich erhob", rrowN

„ich fand" O^l), nnsNno* „ich bin abgeschlossen" (Etpa'al).

Plur. 3. Pers. in. ganz wie der Sing. 2
) wn „sie zurnten" (01^$), ^**?™

nahmen &vn „liebten", nji „gingen auf" , (omj?)

uch "tnsno vor
i

„horten" (o^a*'), T>pN& „befahlen", wofiir seltsamerweise j

kommt3)
;

tj-^Ntt „redeten", hra&li» „wurden erhoben", wwonv „wurden
erziirnt", -iN-TNhw* „wurden geschickt", WNiGNnv „emanierten".

Ausser der Form mit erhaltenem \ welche wir weiter unten betrachten

werden, haben wir hier aber noch eine seltsame Nebenform auf p, die

aber dem i ein -» vorhergehen lasst, fur welches ich noch keine rechte Er-

klarung habe finden konnen «•). So haben wir p-wnsNT p-a^ro „sie

schrieben und lehrten", p^wm 1

? „nahmen", p^p^o „stiegen", pw:n „zurnten",

piN»w „horten" 5
), p^nup „nahmen", $*joud „zeugten" Norb. H, 114.

1) Zur Erleichterung der Aussprache wird dafttr einmal ein Vokal eingeschoben rpUNaV
2) Auch im Talmud slehen neben Formen mit erhaltenem i nicht selten solche,

welche dasselbe eingebiisst haben; nur hat dann das i wenigstens den vorher-

gehenden Vokal gefarbt z. B. pat „sie kauften" ab. zara 13b, 24b, spaa „ka-

men zusammen" ebend. 19b, nia* „thaten" ebend. 26b, *ma „bestimmlen" 36b

und sonst, ''yr&m „wurden Proselyten" (ofter, Etpa'al).

3) Auch bei Norb erg s. v. fto.
-

4) Man konnte an eine Zusammensetzung mit inn, r»81 denken, aber dies ist wenig

wahrscheinlich bei der abnlich gebildeten Imperativform ; oder man kann f als

Bezeichnung eines eigenthumlichen Vokallauts auffassen (etwa ti).

5) Museum 66 ist dafur falsch fnmw gedruckt; uberhaupt sind in jener Gegend
viele Vokalzeichen ausgelassen.
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1

3. Pers. fem. lautet gleichfalls wie der Sing. m. pNnw „sie (die Frauen)

liessen" (..nm), bt*e>> „fielen", 3">oj „nahmen", ovmw „wurden bezeich-

net", N5D2£i> „wurden getauft" (nsn/^), |N»"»Mnn5» „glaubten". Aber in

jn">u/n->d . . . vi wnNJO© „die Schechina's, welche emanierten" haben wir

eine der eben besprochenen Maskulinform sehr analoge Bildung, welche sich

zu . i\^o fast eben so zu verhalten scheint, wie p"ONro zu ^,"

2. Pers. m. pnaiwun „ihr dachtel" (Pa'el) , pntowN „fandel" (va£u»a*|),
*

pnxnhv „standet gerade" (Etpe'el), pniM3Nh» „seid gebrochen" (Etpa
c
al),

pnwNJNrwy „seid verwirrt", prpN&Nny „wandtet Euch" ("jgn = xAaamZl).

Fiir das Femininum steht gewohnlich die Maskulinform, doch findet sich

noch pn^co „ihr fielet".

1. Pers. parvro „wir stiegen hinab" (^AmS), paaNoa „wir nahmen",

p:VND3 „wir fielen", piV-ONp „wir empfingen", ps^Nn „wir dachten",

yotowN „wir fanden" (^i »» ">•?), |"ON»rw»i „und wir vvurden erhort" 1
).

Imp

und

»effingat"t Tciwo „

/. Sing, 3. m. Qal bipw „er nimmt", una'pa „legt ai

nimmt", ion^o „nimmt", novo „hort", ^a-o „fallt". Pa'el

"Ciwo „macht eben" ahnlich nnwvo „erbebt". Afel

„lebrt". Etpe'el T^W „wird abgewickelt", Vfonvo „wird erniedrigt",

•3^^n^3 „wird erlassen", ^pnwo „wird genommen". Etpa'al *]NDN»rvo

11
demiithigt sich", nwoNnrro „verbirgt sich", iN-wrpa wird gemischt" (pt±£j)

heraus

. Pers. f. ->NPiy>n „sie leuchtet", unnnTi „sie sucht", p*i£>"»h „sie geht

[

, (pco), P* ^ »)
sie steigt", (pon von pbo), yiin^n „sie wird geord-

net" Cvinn)* ^NSNprpn „sie wird angenommen", unSni-wti „sie erhalt Macht".

2. Pers. m. u. f. cnrnTi „du liebst", piw>n „du erlasst", Sipunn

nimmst", "prnvi „lachst", (Norb. an derselben Stelle — II, 62 — dafiir

rxu+y.1), iNJTn zurnsl",— fpbNTpn „veranderst", h^bwri offenbarst", *n3»Nmn

verdirbst'4 — iNiaNh „entscheidest geebrt

Die 1. Pers. behalt unter alien Umstanden ihr v selbst vor dem n des

1) Mit i dafiir an einer andern Stelle pawrnwi.
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Afel, vor dem dann ein » eingeschob 1
) ich driick

b ich falle" b geb mn» ch steige nieder pNDi) „ich steig

auf", -jn^S

(oft) 1N>0Nr

»*ich offenbare dir" (fiir ^nV V^NaaT), un-iawa) „ich lehreu

hi? „ich verb mich".

Plur. 3. Pers. m. p-jrvo^a „sie leuchten", pnrnn-0 „

„zengen", iw^y ,,salbenu Cal>+m±qj fur xl»»^niiJ

erd besch

pimco „zei

den beschamt",

chen", Cr^^O

Vwer

pbpmvo „werden genommenu
J
pimrpj „werden gebro

3. Pers. f. |NW»"v»a
* >

nVw dtenu (A^J)

(fern.) blinzeln", sonst immer mit Verlust d

toco „sie steigen" NmNprpa „sie w« rd

genahert erden verschl

2. Pers d f

.

hr Qxl&££±1), piOTnn „habt Man

gel", pnann^n „dasselbe", pnrpo^n

„steigt", pSnNp'in „empfangt", tSbii

ffnel" (§. 17), ppo">n

werdet

Pers. pinuna „wir lassen", pio-o ..wirv genei aus", pNO-o „wir stei-

ugen", y d aufrecht" Cp.H 3.)

31 Imperativ. Bis auf die Nebenformen des Plurals lauten alle Formen

gleich; ausser ii

in den Passiven

Qal Imp d 3. ra. sing. Perf. auch

SlDID b ymn „bereite", diici

tuo „bete :r»D3
?>
nimm", nud „

V 7

S^nNp „nimm", ^ne „rede"f NnNW „preise 4
' f

7 7

1ND1N h

P">dn „lass steigen", mnN „lass hinab steigen" (nr»3N), P^nh „glaube",

jNttwrun „und glaube" (Reflexiv), WNiDNhi? „lerne" (Ettafal).

Fem. umab „lege an" (, •on^), ynn „bereite", -)N03">ni>„hebe dich weg".

1) Vergl. von *>: eraofip* „ich gehe" und mit Suffixen j-ipswpBNT? „ich fuhre

euch heraus". Diese hartnackige Bewahrung des i im Prfifix des Afel findet

sich bei den andern Personen nur in den beiden Beispielen aab»^

kleidest ihn an" und nennern Kb „wende nicht um" Zu vergleichen sind

Chaldaische Formen wie sntrm, pr:nn.
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Plur. u*ia? „nehml" (a^oal) , iNm „leuchlel", n»*w und N>cur „hort"

(q^iq*), p-»nN-) „entfernt", ndwn „Gndet" (a**L«)), pNiNon^ „befreiet euch",

-iNHN-nv „hiitet euch", U7*ofcNh3> „lernt".
*

Aber auch hier giebt es eine Nebenform auf pi
: p">-mo*i „und betel

an" *), p>n>inN „zerst6rl" (2 Handschriften), p-ooNnNim „und erbarml

euch" (2 mal}.

Ehe wir weiter gehen, miissen wir noch die Veriinderungen angeben, 32

welche die Formen des Verbum finilura erleiden, wenn an sie enklitisch die

Prapositionen h und n mil einem Pronominalsuffix treten. Zum Theil werden

durch diese Verbindung die altern Formen geschiitzt, zum Theil entstehen

aber auch Abschleifungen.

Die 3. Pers. m. Plur. behalt in diesem Falle gewohnlich die alto En-

dung 1 faber ohne l}, also n">W?n-i:i „sie flochlen mir", n^-in^n „sie saglen

mir", wVmnN 2
} „sie umgaben mich", NmoNEVi „sie glaublen an ihn",

N^pinu; „erlasst ihm", n^itwst „spielt mir", N^vinNmy „hiitet euch mir* 4

(ofter).

Das ) der 2. und 3. Pers. m. Plur. Imperf. und der 2. Pers. Plur. Perf.

fallt in dieser Verbindung ab: NSip'OMPJ „sie erlassen ihm" (oft), pS'Q-np'O

?>
hen ihnen", N^imN^N „ihr sagtet mir".

Bei der 1. Pers. Plur. Perf. tritt in diesem Fall der ursprungliche Vo-

kal a vvieder hervor, aber das i fallt ab: N3Nrottxy n „in welchem wir

getauft wurden" ("caa , isn/J?").

Die 1. Pers. Sing. Perf. kann in diesem Fall ihr schliessendes n ver-
g

lieren, vokalisiert dann aber, wie die 3. Pers. Plur., nicht den ersten, sondern

den zweiten Radikal 3): pab-nNttN „ich sagte euch" (= puS rrnx35>), paVnNiN

1) An dieser Stelle fe hit bei Nor berg das "• (H, 90).

2) Man wiirde eher trb"nNnna erwarten mit Bewahrung des Vokals der zwei-

ten Silbe.

Vergleicbe die Chaldaische Form mVoR oder rV$C$ = rfotoj? z. B. Gen. 4, 23;

20, 5. Der Abfall des n in der ersten Person ist im Talmudischen haufig z. B.

-n*9 „feci" und mit deutlicher Vokalisierung >Ottrt „ich kaufto" ab. zara 39b.

Hist- Phil. Classe. X.
P
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„ich that euch" (\a^2,p^), *]NVoNri3> „ich gab dir" £§. 39), pD^timoN

„ich lehrte euch".

Bei der zweiten Person kann in diesem Fall wenigstens eine Vokalein-

schiebung eintretenz.B. pSrwiNOtt „du ubergabst sie" (],pciX ijiaio), pnnN">NpTz;

„du betrogst sieu (Variante: pnriNipNu; „du betriigst sie" Partic), N^hNtt^V

>,du nahmst ihn".

33 Die Participien sind ganz die Syrischen: Qal act. ^ttNn „eitel wer-
7 P

dend". -rriN „baltend", n^DNi „nehmend", *inion: „hiitend" G&a), n-w* „wis-

send" (^r»). pass, rnro ,,geschrieben"
7
-pin „gesegnet". Pa el act. :mNp£

„nahernd", j^nge „einlheilend". pass. i2nSn\i?*d „bevollmaehtigt"
?
dn"?nw

„iibergeben", ]xpNn>2 „fest" ; ahnlich SN'YiNntt „erhaben". Afel act. \zni&N»

„lehrend", ^otpnb „erniedrigend", p>ON* „herausfiihrend"
;
toinb „erwah-

nend", in;-on>2 „leuchtend". pass. mjn^nb „bekleidet", wn-)£)N>o „erklart",

-ind-in* „genannt". Etpeel a">w»rp« „genommen", y^ttiip „aufgerichtet",

^anw>» „sinkend", p^w»
;
,erlassen" *). Etpaal -nonncx: „eingeschlos-

sen", ahnlich nrmmmtt „erhaben". Eltafal urN->fiNrp>3 „belehrt".

34 Durch die enge Verbindung der Participien mit dem selbstandigen Per-

sonalpronomen bildet das Aramiiische ein neues Terapus. Die Verbindung der

Theile ist im Mandaischen noch inniger, als im Syrischen; diese Form ist aber

auch iiberaus haufig. Fur die dritte Person steht das blosse Participium, nach

Zahl und Gescblecht flektiert. Mit den Pronomen der andern Personen ver-

bindet sich das Particip je in der betreffenden Numerus-, aber immer in der

Maskulinform 2
).

Sing. i. Pers. Aus non wird N3
;
wie in den ubrigen Dialekten : ndt>jnd

„ich bete an" (\1) ,gj> Nruo), n^nuns „ich warle", NJKnN-> „ich weiss"

(wv-n), N3»">nn „ich bin versiegelt", nsninmno „ich preise" (Ml

1) Verkiirzte Formen siehe oben §. 28,

2) Im Syrischen tritt die Maskulinform fur das Femininum nur im Plural der ersten

Person ein. Hotfmann pag. 178. — Uebrigens werden zuweilen auch reine

Adjeklive ahnlich verbunden z. B. Ktefth k=n „ich bin gross" (U\ «.o$ JjQ,

rPTper ,.du bisl kerrlirh" (n» ^$1).
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N3u;"»-)0Mtt „ich erklare", NJp->ON>o „ich lasse steigen", nii-pd™*: und n:"»ndhn>3

„ich erwahne" torptfihovo „ich s'iitze mich".

2. Pers. Aus ruN, rw wird re, vor welchem der kurze Vokal der End-

silbe, ausser im Afel, wegfallt 1): rpp'?NO „du steigsl" Oi?W» rvnN1 » d "

weisst" £ri^f»)'i rr>3^ „du taufsl" (nan*), rro'na „du bist gesegnet", n*>a&
f T ?

„du bist getauft", (n^asf), rmpNvo „du bist geehrt" (>j| ,o*io), rpaNuno „du

bist gepriesen" £nnaiir»}, n^oiN^o „du erwahnst", n^WNn^o „du denksl"

(nn^nrpq).

Aber wenn V mil einem Suffix eng anlritt, wird der urspriingliche Vo-

kal a bewahrt pShi^nON* „du iibergiebst sie", N^hNnnN> „du giebst rair
a

,

)V?ni«n»N „du sagst ihnen", N^riN-w „du kennst ibn", pSnwWNroa „du

verwirrst sie".

Plur. i. Pers. Aus pN bieibt pi: prp^NO „wir steigen" (jrj?^),

r*n3N
,;
wir thun", jW*Vtfi „wir sind gerade", pppwyc „wir sind verun-

reinigt", £^»wptf« »wir sind verborgen". Tritt aber h Oder a mil einem

Suffix daran, so erscheint auch hier wieder der urspriingliche Vokal o:

NaN^pbNb „wir steigen darin" (<n» r^^O, nSn^son: „wir nehmen ibn",

paSN:"»pDN» „wir heben euch".

2. Pers. proN und p ziehn sich zu br nabt

euch ', pW&m „ihr liegt", JWW „ihr wisst" Go^h), prrona „ihr seid

gesegnet", pma^o „ihr seid gestiitzt", prpaNwa „ihr seid gepries

(\oz.u**=i*io)
,
prpawNtt „ihr findet" Go

Als besondere Femininform komrat prpnnNQ „ihr offnet" vgl. §. 17 (und

prwwp „ibr stent") vor. Gewohnlich verlritt das Maskulinum auch bier das

Femininum.

Die Verba Jo assimiiieren, wie die angefiihrten Formen zeigen, meistens

ihr 3 dern zweiten Radikal, wenn es eng mil diesem zusammentrifft. Selbst

nm bildet mn» „ich steige nieder", mnN „bring herab"; aber nha bewahrt

sein 3 immer &m*3 u. s. w.). Neben p?Wi ppo^n steht pnn^n; soist

auch in iNiown „sie bewahrt dich" das 3 durch einen Vokaleinschub bewahrt.

1) Ganz so im Neusyrischen &&g> „du endigst". Sioddard a. a. 0. 40 u, s. w.

P2
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Im Imperaliv stehen neben pyz „geht heraus" (Plur.), pNO „steigea (fern.)

und „steigl", nNO „nimm" (fern.) die Formen mit erhaltenem : : n->o: „nimm",

(Mask.) und mro „steigt niederu (Tlur.).

36 Die ursprunglich mit » anlautenden Verben richten sich ganz nach den

allsremeinen Geselzen, welche diesen Laut betreffen. Wo der erste Radikal

im Anlaut eigentlich vokallos ware, steht n, also in^n „er machte"

„sie machten" (o
f
=^), ^"W „er ging unter" (*-=>r^), miON „du thatest",

mi-oxS „du thatest nicht" (§. 10), p-noN „wir thaten", p-ntON „sie tha-

ten" (§.29). Imperat. tan (Var. -pun) „thui". Das Imperfekt lautet nach
I

MB

der Regel inrro (er r^^), nN^h (du), inns (ich), pnnTi Onr)« Part.

n^N „thuend". Afel: i-awo „thun lassend" Cr?^0> T»n*«3 „uberfuhrend"

. Im Etpe'el fallt der erste Radikal spurlos weg: Tons „es ist ge-

'i i '<

than" fzweimal •=
r
^^Z) 1. Vergl. unten die Verba no und id.

Die sonstigen Verben mit Gutturalen brauchen hier nicht naher bespro-

chen zu werden, da auch die wichtigsten von ihnen, die tert. gutturalis, durch

die in den Lautregeln und beim starken Verb gegebenen Beispiele hinrei-

chend erlautert sind. Ich bemerke nur noch, dass in der Form prpNWir nS

ihr hortet nicht" und ebenso in dem in einer Abschreibernotiz vorkommen-
IIP

den poaN „sie schrieben ab" Verba mit schliessendem 3> und n ganz wie Si

behandelt werden. Doch mochte ich die Richtigkeit dieser Formen nicht ver-

biirgen ; wenigstens in der erstern Form erwartete man priN»w (vote£a«) oder

rmwow, wahrend bei dem spaten Abschreiber eine fehlerhafte Bildung nicht

auffallend ware.

37 Die Verba no unterscheiden sich nur wenig von den »p. In Fallen,

wo der erste Radikal im Perfekt eigentlich vokallos ware, tritt n ein, aber

statt des i in der ersten Silbe der 3. Pers. sing, f., 1. Pers. sing. (hNpo^.

nn:po) haben wir oft ein a.

Perf. ->n*n „er spracb" (&$ ), nN<?iN l
) „sie ging", mN*N „du sprachsl",

>

1) Aus dieser und andern hier aufgefuhrten Bildungen sieht man, dass b?N sein b

nicht , wie im Syrischen , in manchen Formen unterdruckt.
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rrmos* „ich sprach" neben it'Sin „ich ging" (ebenso rphv und rvnN „ich

kam") *), inen, piiN^w „und sie sagten" wofiir einmal sogar p-pcn\ pmwoN
„ihr s." fem. ^tnNSN, "j-o-inen „wir" s.

Imperf. "w»^, Swo „er", -iwdti, Swn „sie", ->N£->n, hnwi „du",

S-ch „du isst", in>ov, 'tnh? „ich", jV?d^ „sie essen" (mit b nSvto^ und

NV-nN^-o „sie sagen ihm"), p-)ttin „ihr", Swo und Vsita „wir".

Imperf. -ncN und "»n>3n „sprich", Sidn „iss", Sni) (einmal mil Var.

Sniv) „geh", N^'iiNttN „sagt miru
,
pi^NTN „geht".

Part, h^w „gehend", *in*:n „sagendu . y>03> „gefangen".

Im Afel erhalten diese Verben, wie im Syrischen, vorne at (>nrpN „er

brachte"} oder au fpawnS^aiN „ich speiste euch"j; doch linden sich von

n?in einige Forraen mil Suffixen, welche bloss a haben: N^riN oder n^pin

„er brachte ihn" (ouAt)), jn^m „er brachte mich" (\^ljA.i)3' ^vhn „sie

' 2brachten ihn" (^cna»^])

Im Etpe
r
el fallt der erste Radikal spurlos weg: *w>onTO „gesagt" CiK>)Aio),

-}iorv»o „umgewandt" ("jon), und aus dem so zu bildenden iNonv „ist ge-

fangen" wird dann durcb die Umsetzung sogar -iNnoa> (zweimal} 3
). Im Etpa'al

wie in den ubrigen Stammen haben diese Verben nichts Auffallendes z. B.

p}-DN£Nri}> „ihr drehtel euch".

Verben mit mittlerem n sind mir im Qal und AFel nicht vorgekommen.38

Im Pa'el und Etpa'al, verwandeln sie ihr n, wie im Syrischen, in » und ge-

ben dann ganz regelrecht: S^nu; „frag" (Impt.), ^^"O „fragend", SfcnNrrttro

„er wird gefragt", 'rN'wnwy „ich werde gefragt", njSnindw^ dasselbe (feh-

lerhafle Variante N3*?v»Nnw>»), n^wn^tt „du wirst gefragt" (fiVrTOo).

Die Verba ->h behalten im Qal nicht bloss beim Perfekt, sondern auch39

beim Imperativ ihren ersten Radikal, wo er vokallos ware, als 3? bei; beginnt

derselbe aber eine geschlossene Silbe, so Ziehen sie den Vokal a, dem sonst

hier gewobnlichen i vor, um die Verbindung yi zu vermeiden.

1) Die Form der ersten Person vor b mit Suffix siehe oben §

b)

3) Vergl. das Talmudische T»fint*, inmK, ions von in«, -ra«, no« u. s. w.
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Perf. n"»n» „er sass" C*-^^0 » T,l?a) ?^rnte" O-^iX ^Nnu ;>gab"(

Nii? „wusste"
(*f*) t „sie wussten" (a^ri), ixpv „brannten" CQr^i)? MNanNi

„sie sass", nNnnw „sie gabu, rpnrtN"* „ich gab", aber -jNbinNnv „ich gab dir".

Imperf. nto „er weiss" (tyo) , inhj) „ich gebe" («^>oi}J mrph „du sitzest".

Impt. raw „sitze" (y=>/), Nii> „wisse" ([^), aber snh „gieb" ( oot ). Merk

wiirdig ist aber die Form nSn^hn „gieb ihm' 4

,
jn^nsh oder jN^NnriN „gieb

uns", dessen n als ein inlerjektionelles Anhangsel, vielleicht sogar als ein

Ueberbleibsel der freilich sonst ira Aramaischen ganz verlornen Kohortativ-

endung .17 anzusehn ist. Plur. n^-ohm „gebt mir". Im Etpe'el fallt der

erste Radikal (wie Nund j>) weg: sinnv „er ward gegeben", (nrnhN, oouZj ),

nvirpn „sie wird gegeben", :r>nm» „gegeben", Y^rpB „geborenu x
).

Im Afel wird der Anlaut regelrecht zu an: i3nwin» „ausgebreitet",

aimNtt „setzjend", N3"»»*>Ntt „ich beschwore", h'h'wrm „jammernd". Doch kommt

mit Suffixen nicht selten bloss a vor z. B. "jnin^ }n>o „wer lehrt mich',

( - » < y;" * ,Jso) und andern Formen, welche unten bei den Suffixen folgen werden;

an einer Steile findet sich sogar in zwei Handschriften gleichiautend jNams

„er setzte micb" unmittelbar neben pnmN „sie setzten mich".

Im Ettafal ist au in ntinhv „es ward bekannt".

40 Verba n*>.

Qal. Perf. 3. Pers. m. oNp „er stand", -jnx „er bildete". 3. f. riNENp „sie

stand", nNnw „sie zitterte" C^O- 2. Pers. nfcN*? „du lehrtest" 2
). 1. Pers.

rr>»N? ,,ich stand", rwo „ich schlief". Im Plur. ist nur die 3. Pers. zu
» »

belegen DNp „sie standen" (aiao und %^jid)
, ini „sie wohnten" neben

)*t»13nS „sie verfluchten" und ohne 1 px3Np „sie standen".

Im Imperf. fallt der lange Vokal meistens aus, wenn er in offner Silbe

1) Im Qal stebt Vr fur nV\

2) Aus Pjb"1 ist wahrscheinlich durch Vermittlung des Etpeels *pbm:, jisnbma eine

neue Wurzel jpb entstanden, deren Substantiv NB"i»b „Lehre" ziemlich haufig

ist. Aehnlich gehn im Neusyriscben sjV und die andern "<s in die Form 5pb

M. s. w. iiber (Stoddard a. a. 0. p. 67).
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steht. Durchgangig geschieht dies vor Suffixen (siehe unten §. 45) : a*ip*>a

„er steht", inS pmifi n 1

? „nicht sei (3. Pers. f.) dir angst" (^ u:o^: U),

mri? „ich sterbe", piopia „sie stehn" (<ov>o n i) neben prp^a „sie ster-

ben", pa">T>a „sie richten", p»p^n „ihr steht", N^Si^p^n „ihr steht rair".

Imperat. cnp „steh", mac „hdre", pn „richte". Plur. n"ip „sleht" neben

p-o^n „kehrt um", p^oin „erbarmt euch".

Part. QiiNp „stehend", D^Nn „sich erbarmend", inin* „bildend", jvn-i

„richtend". - Nar^Np „ich stehe", rp»">Np „du stebsl", rpow^ „du lehrst",

pShNa^hn „du richtest sie", |Na^»v*P *) „wir stehn", prprpNo „ihr sterbt",

prr»»>Np „ihr steht" (fern.) — qio „gesetzt", n^ 1

? „du bist verflucht".

Vom Etpe
c
el kommt vor ^Nnv ("vtffiN) „er erwachte" und „erwache"

(Impt.) und nN!-pah» „sie hatte Ruhe" (A**jjZ|J, also sowohl die Syrisehe

Vokalisierung mit t, als die Chaldaische mit d 2
).

Vom Afel fmden sich nur wenige Formen con „er legte" 3), c>pN

)5
richtete auf", nNxrnNi „und sie erhob", o">dn „lege" (Impt.)

hebend", opNfc „aufrichlend". Formen vom Imperfekt siehe bei den Suffixen.

nMn^Nnvi „und sie erbebte" scheint Ettafal zu sein.

Im Pa'el und Etpa'al wird das •> nicht anders behandeJt, wie ein starker

Konsonant, also n^Nptt „aufrichtend", aN">Np>2 „aufgerichtet", o^Npny „sie

wurde aufgerichtet", oN">Nprpa „er wird aufgerichtet", rrooiNprntt „du bist auf-

chtet" N»"»Nprv»a „sie (fern.) werden aufg." (^aa*o£-j), nuhn*?

den verunreinigl" (dieselbe Form ohne n) u. s. w.

in

Die Verba &*, welche auf n oder n ausgehn, wurden in den Formen

elcben der dritte Radikal den Auslaut bildet, bei der gevvohnlichen Be-

handlung des G den; daher halt die Sprache

Schlusskonsonanten dadurch, dass sie ein a anhangt; dafiir fallt aber der

Wohl Es stehen nahe dabei einige Formen mil deni

Objektssuffix JW „uns", durch welche der Abschreiber in die Irre gefiihrt ward.

2) Doch findei sich auch im Chaldaischen die Form mit i.

3) DNDN „sie legten" ist wahrscheinlich verschrieben fur D"CK, oder es ist Qal

mit vorgesrhlagenem t*.
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radikale Vokal, wie in ahnlichen Fallen, aus. Wir haben also Nm „sei ruhig"

(dfter Impt. von «-wqj); NrnNhm nht „erschreckt und erbebt" (mehrmals)

Impt. Plur. Qal und Ettafal von owl = Uol, Nnwnv '
„er erschrak" (Perf.

Ettaft'al), \^) bei Norb. I, 106, welches, wie das folgende \&J> (so ist zu

lesen) Perfekt sein muss, NrnNa (Part. Af 'el. Mask, im Stat, absol

zweimal in je 2 HandschriftenJ, ni-onito „er ruht aus" (Impf.). Diese For-

men konnen nicht, woran man zuerst wohl denken kann, als von Neben-

wurzeln <
<£

? abgeleitet angesehen werden, denn sonst miissten sie zum Theil

auf n*» statt atif n ausgehn.

Die Verben, wclche ihr mittleres i immer als Konsonanten behandeln,

wie 7NT) „exsultavit", werden natiirlich ganz wie die starken flektiert.

42 Die Verba ft sind auch im Mandaischen stark vertreten und wir kdn-
m

nen daher die meisten wichtigern Falle durch Beispiele belegen.

Perf. Sing. 3. Pers. m. Qal wn „er sah", *op „rief", NhN „kam", N2

„bat" (l^o). Pa'el n^nt „hob auf". Af
e

el nuon „ginga . Etpe'el N-np^nv

„ward gerufen" C*&>2$. Ettafal *oiriNni> „ward gesehen".

3. f. nN^ „sie ward voll", rw-w „lds'te", nNnN „kam", nwD^n^

„ward nicht verdichlet" (Z^mi^ P) , hN^Niu „sie glich".

2. Pers. rwn „du sahsl", rt>3 „batest" (A*^), rvON-> „erzogst" (Pa'el),

rv^nv „offenbartest dich".

1. Pers. rv>Tn „ich sah", n^D dasselbe, rrnp „ich rief", mri* und dfter

rpnN „ich kam", rro „ich bat" (^ui^), rpwnN „ich lieh", mac* „ich ging".

Es gleicht also die erste Person ganz der zweiten.

Vor n und b mil Suffixen kann die erste Person wieder die alte voile

Form m> erhalten !) ND^nnn „ich trieb ihn", pDN^rpn^ Jch brachte euch",

;

V

.a .s) „veni tibi" (Norb. Ill, 4). So bildet ein Abschreiber N^rpou „ich

schrieb ihm ab" (von noi).

1) Auch in den Targumen ko.mnl die rolle Form von h nichl selten vor z. B.

Wp Gen. 4, 1 (Onk. Jon.). *>*&, <m* Cantic. 5, 6. mm Gen. 18, 31.

Ill
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Plur. Die 3. Pers. m. geht immer und in alien Stammen auf p aus l

pin „sie sahen", ptrc> „kamen"
7
pn „baten" (o^), JiriN „kamen", pi3N«

„kamen" (Pa
c
el), pjo uh „gingen nichl" (fur pJDN nS Afel), pSe^ns „wur-

den voll" pnpTiy „wurden genannt" pnnu?i> „wurden gefangen" p"»*on»

ierten" Onj), pnNnwv „waren in Ord

Vor n und *? ohne t: n^TD „vocavei

„wurden gesehen

I ..wuchsen darin

NDT'Nnury „redeten darin".

Die 3. Pers. fem. wird meistens durch die Maskulinform ersetzt, doch

finden sich die Formen nhwrw „sie wurden gefiillt", wjpw „wurden ge-

rufen", n-oniw „wurden gereinigt"; die mil den Syrischen Formen iiberein-

stimmen.

2. Pers. prpwn „ihr saht", prpNrw „ihr kamt", prvoN-iy „ihr rei-

nigtet euch".

Als besondere Femininform kommt vor prrwuios „ihr seid erschiittert"

(fur'bns).

1. Pers. p^Nip „wir riefen", p^nvj „wir anderten" und mit der kiir-

zern Endung p-rw -„wir priesen".

Imperfectum. Sing. 3. Pers. m. imp^ „er lies't", m'^3 „bittet" (l^cu),

kommt", nvww Qa*u) „]e&", *rt**fS „wird geschlagen", Mnn^a

J?
wird gelos't", n^ndm-o „wird befreit", N«Nfiw^ „spricht aus" (k>

3. f. Nnunn „sie wohnt".

2. Pers. NW>n „du wirfst", *eo-y»n „du bekummerst dich", N-»mn „du

kommst".

1. Pers. Nnpy „ich rufe", hmn» „ich sehe", fN^w „und ich weide

dir" (^ U^o), n^on-oj „ich gehe" §. 30.

• » _ • • W* ..** I _ __ J — _ - E> _5

Die vom Qal ...

Imperativ (im spatern Chaldaischen vergl. z. B. Deut. 32, 46
;

35, 5 Jon. und

im Syrischen siehe Hoffmann 224) vorkommenden Formen mit p haben nur

im Mandaischen die Alleinherrschaft erhalten und sich auch auf die andern

Verbalstamme ausgedehnt. Einzeln so auch im spatern Chaldaischen, und auch

aus dem Talmudischen sind die Formen auf V ganz verschwunden
,

wahrend

im Ablaut erscheinen kann, da der Dialekt ja fast alle

hier freilich kein ]

flexivischen schliessenden j abwirft.

Uist.-Phil. Classe. X.
^
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Plur. 3. Pers. m. pno „sie bitten" (^»oj), prvo „kommen", p^nto

„erheben" paoN3 „gehn" Nmurvo „thuen ihm Boses" NSYirpa „freuen sich

dariiber".

Fiir das Femininum findet sich die einzelne Form n^dnj „sie gehn",

welche wohl nasg'yd auszusprechen sein wird.

2. Pers. pimn „ihr sehl", pnin „bittet", paNunh „andert", pjONh „geht",

p^p^rpn „werdet genannt".

1. Pers. N*a*o „wir bitten" (I^oj). •

Imperativ. Sing. m. N^n „sieh", N*np „Hes" un „bitte" (be oder bi

l^p); aber NnN „komma 1
). Im Pa

c
el und Afel mit i[e) wie im Chaldai-

schen, nicht rait o, wie im Syrischen: ni-inw „stelle"
?
n-cnt „reinige", n->jion

„geh". Beispiele von Reflexiven fehlen leider.

Fern, wie im Syrischen in den beiden Formen: iNrvN bringe" fmehr-

mals) und W^na „offenbare dich"

Plur. pin
,;
freut euch", pnN „kommt"

7
pa „bittet", p^Nx „betet". Sel-

ten ohne ] wie wi „werft".

Participien. Qal w»»m „gleichend",N"nNp „rufend". Pass. n>d:d „bedecktu
,

win „konnend". Pa
c
el N"6n-po „erhebend". Pass. ">ndnd>o „bedeckt", ininwo

„aufgelosl". Afel n-»jion» „gehend". Etpe
c
el Nnp*r>» „genannt", wotoo „ge-

worfen" Cfur **»w> §• 283-

Mit Personalpronomen

:

Sing. 1. Pers. woko „ich weine", n^ni „ich bitte" (\j\ l^o)
;
N^tt-i

„ich bin geworfen", nwo „ich kann" njudno „ich gehe", N^ttiNtt „ich be-

schwore", NmNnuno „ich bin gelds't.

2. Pers. rpiNp „du rufst", n^NS „du suchst", rywNpnTO „du leidest".

Ohne Zusammenziehung der beiden i (e) : nwac» „du kannst" (m'siyif), wo-

fiir einmal rynattt geschrieben wird, und n,»'»",

)''pn'»>2 „du bist genannt". Vor

Sbleibt auch hier das a, also N^hN'ONO „du hassest ihn" p^hN-oohn „du

wirfst sie", j^hN'owx: „du giebst uns Sieg."

|\z Syrisch und Neu-

syrisch (Stoddard a. a. 0* S. 74)
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Plur. 1. Pers. p^Nn „wir suchen".

2. Pers. pn^NS „ihr sucht", prp>ON->
,;
ihr werft", prr»s» „ihr kdnnt",

prrnu; „ihr wohnt".

Das Verbum Nin „sein" erleidet einige Zusammenziehungen. Ich stelle 43

hier sammtliche Formen dieses Verbums auf, die ich gefunden habe.

Perf. Nin „er war", nwn oder iin^hn „sie war" l
) , mil „du warst",

rmn oder rpviN „ich war", pn „sie waren" vor a und b bloss in (N^in

„\varen mir", ^NVin „waren dir", *pVJ „waren darin").

Imperf. N?irTO „er ist", NWfl „sie isl" und „du bist", w*inv „ich bin"
f

prro „wir sind" 2
), pmn „ihr seid", nt»tto „wir sind".

Von den bei N orb erg haufigen verktirzten Formen des Singulars und

der ersten Person Plur. finde ich nur ein Beispiel srro „er ist"(Syrisch )ou = joou,

Chaldaisch, Samaritan isch w>
Impt. fcf»>-| Hsm% pn „seid", «^n »seid mir"> N£?1n »seid ih,n

"

Part. rnwn „du bist
44

, N^hN^Nn „du bist ibm".

Von den s. g. Verben &> sind die allein vom starken Verbum abwei-44

chenden Slamme Qal und Afel (nebst ihren Reflexiven) zieralich schwach

vertreten. Die Formen sind aber den entsprechenden Syriscben gleich.

Perf. ono „er zerstdrle", jinSn „sie ging ein" (^), ron* „du ebne-

test", nONO „du zerstortesl", n^ich trat ein", rr-ONO „ich zerstdrle", p^nmjn

„wir machten fest", inidn „sie machten fesl".

Imperf. hw (fur Vpv;, Ua^) „er tritt ein", ™u;*o „er macht fest"

TrPh „du reibst", ^n „du trittst ein", W: (sic) „wir geben ein".

Imperat. hw „tritt ein", inti;m „macht fest" (Plur.).

Part, <?»n „eintretend" (^), pfe* »zu ihnen einlrelend"> O^^lrO;

->nvn» „fest machend", Hr**> „einfuhrend" (^), mowo „du zerstdrst",

pSriNCNO „du zerstdrst sie".

1) Das N in dem zweimal vorkommenden am«X frttfwfc ri> „ihm war keitie

Gesellschaft", weiss ich nicht genugend zu erklaren.

2) Auch im Syriscben ,ocu neben ^oou. Hoffmann p. 176.

Q2
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Die Formen mV^KNW ,,du redest", prpV^BWO „ihr (fern.) redet", welche

wie aufgeloste Afel-Formen aussehen , scheinen rair nur durch Vokalver-

schiebung aus rpb^NEtt, pJ-pV^Ntto entstanden, urn so mehr, da sonst nur

das Pa
c
el ^S^Snx:) im Gebrauch ist.

Verbum rait Objektsuffixen.

45 Die Suffixe des Singulars treten unmittelbar an das Verbum, die des

Plurals setzen davor die Silbe i">, welche im Chaldaischen auch bei den Sin-

gularsuftixen iiblich, im Syrischen nur beim Suffix der 3. Pers. Plur. Qui")

gebrauchlich ist. Die Pluralsuffixe verbinden sich weniger eng mit dem Ver-
r *

bum und haben weniger Einfluss auf die Vokalveranderungen in demselben, als

die das Verbum vielfach umgestaltenden kurzen Suflixe.

Der kurze Vokal der Endsylbe des Verbums fallt gewohnlich aus, nur

im Afel ist er etwas zaher. Die dritte Person Sing. Perf. m. im Qal erhalt

vor Singularsufiixen die Form vyth (nicht u*ub~) fur iW? Plur. iro^S. Imperat.

id^S oder loan
1

? Plur. vast*? oder iioaV?. Die 2. und 1. Person, sowie das
7

Femininum der 3. Pers. Sing. Perf. lauten gleichmassig nuN^S, analog in den

andern Verbalstammen. Nur bei den Verben tert. n tritt hier ein Unterschied

ein, indem nach §. 16 das n vor dem r» des Femininuras bewahrt wird

fNnnNho „sie ofFnete ihn"}, wahrend es sonst wegfallt f^nNiNu; „ich pries

ihn"}. Die erste Person Pluralis im Perfekt lautet vor Suffixen bloss auf
]

(nicht auf ]jo oder p:) aus. Die Endung der 2. Pers. Plur. Perf. ]in scheint,

wenn man aus einem Beispiel scbliessen darf, vor Suffixen ihr | zu verlieren.

Die 3. Pers. Plur. im Perf. und Imperat. lautet vor Suffixen stets auf i aus.

Die Verba S'» verlieren im Imperfekt und Imperativ, besonders im Afel,

gewohnlich ihren Wurzelvokal. Die Verba fy machen den Auslaut w> vor

Singularsuffixen stets zum Konsonanten >. Ebenso wird der Auslaut der 3. Pers.

sing. Qal vor den SufGxen der dritten und zum Theil der erslen Person Sin-

gulars behandelt, so dass aus Nm wird -»pn. Als Pluralendung der 3. Pers.

Perfekt und Imperat. erscheint vor Singularsuffixen meistens Y» selbst im Qal ]

1) Diese Formen gehen beim Qal von den im suffixlosen Verbum ganz verschwun-

denen Intransitivformen auf » Plur. -n aus, welche sich hier nun auch iiber die
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Der ursprungliche Diphthong wird bei dem Riicktrilt in offne Silbe in der En-

dung der 2. Pers. Sing, und 1. Pers. Plur. Perf. gewohnlich, jedoch nicht

immer, wieder hergestellt; und audi die erste Person Sing, erhalt zuweilen

einen Diphthong, der ihr eigentlich gebiihrt.
t

Die Gutturale werden im Auslaut ganz nach den allgemeinen Regeln

behandelt. Nur die Verba tert. n, welche zugleich i"i> sind, erhalten ihr n

z. B. NnjN">j> „ich beruhige ihn" (oi>j.*jf), pjipNTN (sic) „er vertrieb sie",

p3"»mwo „sie riechen lassend" (Part.).

Fur die Femininformen treten vor Suffixen durchgangig die des Maskue-o

linums ein, ausser in der 3. Pers. Sing, des Perfekls und Imperfekts.

3. Pers. Sing.
m

Das eigentliche Suffix des Maskulins ist nach Vokalen *o (ye?), nach

Konsonanten n"> (V), wofur aber haufiger bloss n geschrieben wird, so dass

dann das Maskulinsuffix ausserlich nicht vom Femininsuffix zu unterscheiden

ist; denn dieses lautet nach Vokalen n"> (#a), nach Konsonanten n QaJ± Da

auch die Verbindung beider Suffixe mit dem Verbum genau denselben Ge-

setzen folgt, so haben wir uns erlaubt, die Beispiele unter einander zu stel-

len. Von dem urspriinglichen n dieser Suffixe ist keine Spur mehr vorhan-

den ebensowenig von den mancherlei Veranderungen , welche sie im

schen in der Verbindung mit verschiedenen Verbalformeto erleiden.

I. Antritt der Suffixe an das Verbum ohne Endung. a) Perf. nVu-o

„er todtete ihn", thp-tw „nahm sie", nl^S „nahm sie", ndd» „verkehrte ihn",

linn* „offnete ihn" (§. 17), n^ns „tbeilte ihn" (Pa el), njnjnh „war gutig

gegen ihn" (Pa'el §. 9), N^n^N „bekleidete ihn", n^n „fuhrte ihn ein'<

(Afel §. 15 Anm.). Von $9: N"^p „rief ihn", n*^ „warf sie", N->r>n „sah

ihn" 1
), N">DNr! „bedeckte ihn" (Pa'el), n^iton „brachte ihn her", wnN und

N-.HN „brachte ihn". 6) Imperf. n-iu-o-o „er bewahrt ihn", n-.uo'jn: „beklei-

det ihn" Nrnzprpn „du rechnest es", n-qnh „lasst ihn thun" (cn^Z), N^m
ich rechne ihn", n-d» „ich iiberschreite ihn" (^pM.)

TTransitiva verbreiten. In den andem Stammen ist die Herstellung des r? fur

vor Suffixen ganz in der Ordnung.

1) Vergl. Talmudisch H"tn „er sah ihn", &*** „er erlaubte ihn" (ab. zara 49b).
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ihn ab". Von fo : Nt^Vo „er verflucht ihn", nub*>r\ „sie verflucht ihn", n^os
„ich richte sie auf" J

J — NspNj „er stellt sie", N*pNh „dti stellst ihn",

N*t*m „ich beruhige ihn". Von \S: n«d^i: „er bedeckt es" (nekesye),

Msnrro (nehezye) „er sieht ihn", n-hojo-o „er bedeckt ihn" (Pa'el) , Mvwiy
„ich werfe ihn" (Tar. Nva-njQ, nwo-o „wir vergessen ihn", Nm'wo ,,wir

3n ihn". c) Imperativ nioid „streich ihn aus", nsis „laufe ihn" (oiipoA

N^ „taufe sie", ncji*? verfluche ihn", NttpN „richte sie auf", N-»nn „sieh ihn".

II. Anlritt der Suffixe an die Endungen n, }, pn.'

Nhr»nNW „sie erziirnte ihn", untoM*? „sie verfluchte ihn", Nnnnno „sie

ffnete ihn". — Nhsm'? „ich nabm ihn", NhDNm „ich druckte ihn", NnNSNw

„ich pries ihn" (o&**£xm~), njindwn „ich fand ihn", Nmmn „ich sah ihn",

NrrnNW und nd^n^ (ohne Unterschied unmittelbar neben einander) „ich

setzte ihn". — Nfi^MN „du liessest ihn hungern", Nhp-ONG „du reltetest sie",

wpwj „du vergassest ihn". — tuumh „wir nahmen ihn", N-own „wir sahen

ihn". «U NnrvONu; „ihr habt ihn verandert".

HI. Antritt der Suffixe an die Endungen i und p.

a) Perf. joittv© „sie horten ihn" (yjonwl) , N"»innNi 2
) „gaben sie",

ni-uSns „theilten ihn" (Pa
e

e!J, wonto „priesen ihn" (-.oicu^), ni-idn'?

„verfluchten ihn", N->v>vp „riefen ibn", H?!V*?.V „warfen ihn", N-n^n „hangten

sie" 3
), NV|iON3 „bedeckten ibn", nwiw „brachten ikn" (ofter).

Fur das Femininum fallt hier in den Formen Tnww „raiserunt earn" (ok>v«

neben wm^ nahe dabei in derselben Bedeutung) und larro oder -oto
„scripserunt earn" (an mehreren Stellen und so hat auch Norberg III, 196

in einer fast wortlich gleichen Verbindung oo^) das Suffix selbst ganz ab;

das auslautende i genugt aber zur Unterscheidung der Form von der suffixlosen.

b) Ira Imperat. N^ttovn Ninoy „bindet sie und versiegelt sie", n-toto

„legt ihn", fcmwnSN „bekleidet ihn", N-naiSriN „bringt ihn voruber", HVfOmi

und wt»»v> „werft ihn", n-»vdn^ „bedeckt ihn", n">*id*n „bringt ihn".

1) Von -pri oder p£;

2) Das a der ersten Silbe sleht hier, wie oben §. 39.

3) Vergl. Talmudisches »hr»th „sie sahen ihn" ab. zara 1 8b.
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Imperf. N-O'-nnN^a „sie fesseln ihn", n-oi^nwo ,.fragen ihn", NaiVrro

„geben ihn", N3i»^Np^a „richten ihn auf", Naia^a „suchen ihn", wavpioiri

„ihr tadelt ihn", N3ipDNn „ihr bringt ihn heraus".

Plur. x) Das Pluralsuffix bleibt nicht , wie im Syrischen, gelrennt stehn, 47

sondern verbindet sich, wie im Chaldaischen, als p3">, pai eng mil dera Ver-

bum, lasst jedoch die Form desselben, bis auf den Wegfall der meisten kur-

zen Vokale in der letzten Silbe 2
), ganz unverandert. Nach i und 1 tritt, wie

im Chaldaischen, bloss pa, pa 3
J an; bei p ziehen sich beide a zu einem

zusammen. Das Maskulinsuffix steht sehr oft fur das des Femininums; die

Behandlung beider Suffixe ist ganz gleich; wir stellen daher auch hier die

Beispiele fiir beide Geschlechter durch einander.

I. Antritt an konsonantischen Auslaut.

pa^Dioa „er schlachtete sie", pavwaio „er sammelte sie", fftttfifaN

„er setzte sie", paovw „er fand sie" (parpw), yunw „er bewegte sie",

(von *ii3 oder -fia), p3">nwN „er vertrieb sie". — paipONa „wir lassen sie

steigen". — paiD^aS „nimm sie", J-o>p>"}Np befreien sie", fonpNa „befiehl

ihnen", pa^HNT „warne sie", pa->3">niN „selze sie", pa^N-rnN „fiihre sie zu-

riick", patpDN »lass sie sleiSen"> p^nnNw „befreie sie". — pa^wpN „sie

richtete sie auf", pa^m-aNn „sie zerbrach sie", pa->nnnnN „sie zerstorte

sie". — pa->nnNnD „ich schrieb sie", pa^nSitaNa „ich vereitelte sie", pa^rrONw

ich pries sie" 4
), pa-Ti^nN „ich sab sie". — JiainsNin ,,du hast sie auf-

gerichtet".

1) Fur die folgenden Personen ist es weder nothig, noch moglicb, so viele Bei-

spiele zu sammeln , wie far die dritte Sing.

2) Im Afel bleibt der Vokal der zweiten Silbe auch hier meistens.

3) Auch im Syrischen kann im Verse die erste Silbe von ,qjJ wegfallen z. B.

ol] |JZ Vlo nun (2 silbig) ,oj| \±L ikannt nun (4 silbig) bei Afrem. - Tal-

mudisch tna , TO mit Erhaltung des ursprunglichen n nach dem Vorsatz fa

(vergl. §. 25).

, wie vor
4) Vor |tn fallt das % der ersten Person (rpsaii) = k**p*) nicht weg

y j *

n (anaaKW „ich pries ihn" = oiAj*»a)
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II. Antritt an vokalischen Auslaut und p.

p^ip „lies sie", p^puw „tnmke sie", p3">rpN>c „sie bringend" l

pJi^Npw „sie nahmen sie", pJi^n „sie warfen sie", p^T^p „riefen sie",

j>3T»n „sahen sie", p3V3">nn ,,versiegelt sie", fo-ntoN:} „bewahrt sie", jw^o 2

„setzt sie". — pmio'O'O „sie bevvahren sie", j'Oicf^nNn „ihr bringt sie vor-

bei". Hierher ist denn audi noch "po-ax „bapliza eas" zu ziehen, wobei *>n^

^Oj
f
^So^) als ein einfach mit einem Vokal schliessendes Wort angesehen

wird, ohne Riicksicht auf den abgefallnen Guttural.

48 2. Person. Sing. Das Suffix ist, wie im Syrischen, nach Konsonanten

-|N, nach Vokalen "]. Beispiele einer abweichenden weiblichen Bildung lie-

gen nicht vor.

*]NU3"»
t

? „er nahm dich", ^NSmw „sandte dich" (§. 17), -jn^m-i „er sah

dich", *in3-p3i'o „wir segnen dich", -|N-)pN*o „wir ehren dich" -in:inup: „er

preist dich" (^lm^mj) f
-|Np->NC>i? „ich befreie dich", -jNunnoNiy „ich belehre

dich", „te honoravimus" (Norb. III
; 264), yj^?] „te commemoravimm

(Norb. I, 290). — ^iinw „sie sandten dich", iianiN „sie setzten dich

n^ms -pnNJ n 1

? „non adulteratae sunt tecum mulieres", *y>ip „sie riefen dich",

(ofter), -p^NW „sie setzten dich", "jNJinNuro „sie preisen dich".

49 Plur. Die eigentliche Endung ist pDjn (Chaldaisch |Sd>— ), wofiir aber

meistens ohne Unterschied der Bedeutung nach §. 9 pDN^ eintritt; nach Vo-

kalen bloss foa, 1*on3. Die moglichen Falle sind langst nicht alle zu bele-

gen, da fur diese langen Pluralsuffixe noch haufigcr, als fiir die des Singulars,

die Umschreibung mit b ffo
1

?, p*?) eintritt.

pawaNwrro „er rechnet euch", pa^pawy „ich fiihre euch heraus",

pNJ^NTi;^ „er fragt euch", pDio-^y ,,ich lehre euch" (Afel von rpS)

pD3>nnN-)3 „ich plunderte euch", paavrmN „ich machte euch bekannt

(p3>3 -+- ^?o|), ^aM^n^aiN „ich speiste euch", pDN3-»rv»3DN „ich machte euch

viel", pDN3,

»n\rr>nN'U7 „ich verwirrte euch" 5). — pONi'ony „ich baue euch".

1) Participien mit Objekt- wie mit Possessivsuffixen sind seltr selten.

2) Norb erg hat an der entsprechenden Stelle ^ w-n.m (H, 90).

3) Norberg hat dafur an der entsprechenden Stelle II, 104, das Suffix ^ru, wie

er iiberhaupt gewohnlich das k hier weglasst.



Cber DIE MUNDART DER MAXDAER. 129

Das Maskulinum vertritt gewohnlich auch das Femininum , doch finden

sich an einer Stelle unter lauter Maskulinformen : i-omaNn „sie falirt euch

iiber", (jojmyn), j-otOEwp'O „sie richten euch auf".

1. Person. Sinq. Das Suffix ist nach Konsonanlen in, nach Vokalen |.

Jede Sour des schliessenden t ist versch

I. Antritt an das Verbum ohne E

)Perf. jNU^ 1

? „ernahm mich", ]N-)Oi>„band mich", jnSdujn ,,stiirzte mich

|NnniN „setzte mich", |n*wn „liess micb horen" (. . isvt]), }W3^p „richlcte

mich auf". — Von ?j jn^o „hasste mich", ^l&o (d. i. ?Nnro>. Norb. HI,

262) „erreichte mich", aber daneben ]N-)p „rief mich", ,-** „\varf mich" (Norb.

Ill, 260 etc.); JN-ONn „erzog mich", )N>iNn „zeigte mir", jn^nm; „setzlc mich",

iN"»nN ,:brachte mich". b) Imperf. ji^n „sie frisst mich", fNumoto „er be-

lehrt mich", jninj ^±Aiq1^ dasselbe. c) Imperat. p^pin „wage mich",

taufe mich" (~a*^oA ]NpON „lass mich stei

gen", jN-nN „fiihre micb iiber" Oj-r^D *> Von -*

jwDN „heile mich" (Pa'el).

II. Antritt an die Endung n:

^NnSNDN'? „sie ass mich nicht", fNnNJO „sie hassl |NnpNDo „du

entferntest mich", jNn^p „du riefst mich", jNnproo „du entferntest mich".

III. Antritt an die Endungen H und p: p2an „sie erhohten mich",

p<7mur „sandten mich" (§. 17), piON >nden mich", p^Np „stellten mich

auf", fttm „versahen mich mil Reisekost", Tomw „setzten mich". — r***

„hassten mich", ftm* „schlugen mich", pit* „sahen^ mich"; aber daneben

tfip „sie nannten mich" $
]vdnd „bedeckten mich" (Pa'el).

P/wr. Das Suffix ist ganz nach Analogic der 2. und 3. Pers. 1n3">,

ch Konsonanlen jn: 2
). Der Einfluss desselben auf die Vokalisation d

1) In -prrT und f£ffi (nebcn einander) „kaufe mich" und pS* neben J*3TX

,taufe mich", ist y stmt j* , welches neben dem Syrischen nicht be-

fremden kann.

2) Chaldaisch «:s" z. B. »»>D* Num. 11, 4. Auch im Samaritanischet kommt
/ "TIT B T I

12 als Objektsuffix vor.
-

Hist.- Phil. Classe. X-
R
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Verbums ist nicht grosser, als der der andern Pluralsuffixe. Bei der Endung

p ziehen sich die beiden ) zu einem zusammen.

I. Antritt an konsonantischen Auslaut: iNy>ttNun „er zeichnete uns",

jN^unaVio „er bekleidet uns", lio&nNMnn „du machst uns zu Genossen"
?

pwoT»n „du richtest uns", jN^p-iNS „befreie uns", jN^ttwp „errichte uns"^

]NJ»n"PpNO „du befahlst uns", fN^mStt „du erfulltest uns", jN^rpiNn „du zeig-

test uns", jNJnnp-'DN „du fiihrtest uns heraus", )N:nnoN t

? „du belehrtest uns">

jN^nwpN „du errichtetest uns".

II. Antritt an Vokale und an n:

jj
|wn\mn „du wirfst uns", ]*oidn33 „er bedeckt uns", jN^n „sieh uns" 1

).

jNJicnN-) „sie verfolgten uns", |*ovr»ONn „sie schmahten uns", |wim „sie

stiessen uns", nwt'pNWO „sie fragen uns", ]N3ip%iN3 „sie angstigen uns",

lto-mro „sie sehen uns"

N o ra e n.

52 So wiinschenswerth eine Uebersicht der im Mandaischen vorkommendei

Nominalstamme ware, so ist eine solche doch schon wegen des Mangels brauch

barer lexikalischer Vorarbeiten unmoglich, zumal bei dem beschrankten Um

fang der Quellen, welche uns zu Gebote stehen.

53 Wir gehen daher sogleich zur Flexion iiber.

Die Formen des iibrigens nicht zablreich Status absolutus ha

ben nichts Auffallendes; die Wdrter auf m verlieren, wie im Syrischen, ihr

n z. B. *dx „Sache". Die gewohnliche Femininendung ist n; im Plural hat

das Maskulinum p, das Femininum jn, fur Welches aber beim Adjektiv oft

bloss n eintritt, z. B. Nrr>N» &vrjoxovocct , Np^NO „steigende" (Frauen). Das

) fallt ferner bei jn und p regelmassig ab, wenn ein n oder b mit Suffix

sich eng anhangt.

Der Status constructus gleicht im Singular Mask, dem Status absolutus:

n^n njo-T „Ende (Schwanz) der Welten", nino W) „Geheimniss der Ge-

heimnisse der Wohnung, der Wohnung der B

1) Hierher ist auch jNrajr „taufe uns" zu Ziehen, wie oben -prase.

2) Die Yereinfachung des Diphthongs in geschlossener Silbe, wie im Syrischen
j

vergl. oben §. 6.
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Die Femininendung auf n tritt in der urspriinglichen Form hN auf z. B.

n^ 1
? rwnNn ..Freude des Herzens'4

, N^Nnv nw>i „der Garten Eden"; auch

die auf m behalten ihr n z. B. niwd m»nN-i „Liebe zur Wahrheit". Nur

das wie eine Proposition gebrauchte to-q, vonNii „instar" ist immer ohne n

z. B. n-)ndv l»TH3 „gleich dem Landmann" (n^Sn W»VO*

Im Plural der Maskulina wird der Diphthong ai wie im Hebraischen und

Chaldaischen zu n-> zusammengezogen z. B. -pwn N-»Y>h „Thuren des Dunkels"

£
1'

.y > rnn), N3HW K03 „Sdhne des Geschlechts" und so oft iroa oder

N-onN, NpT»7 ^W3 „Erwahlte der Gerechligkeit" (Sing. Np-m ttq), Ferai-

ninforra ist hN: hion „Tochter".
r

Endung des Status emphaticus im Singular Mask, ist n, fern. Nn. Aber

eine Reihe von Adjektiven, welche vor n einen Konsonanten haben, bilden

dafiir hPh namlich nton-i „magna" (oft), pww „nova", lomnwa Nnr»w

„langer Schlaf", NTipTiNn „antiqua" (JAa^I), N^nJmn !
) „alia" Q6*«4>

Hierzu kommt noch das Substanliv wrmwn „Schwein". Diese Formen, denen

gewohnlich gebildete wie NrroiONp „erecta", NmwpN „unfruchtbare 4< (Frau)

NmNn „ingenua", NrpwcnNp „prima", Nn»**n „alta< (als Substantiv: die Hohe),

o-Ajrpniiherstehen. diirfen durchaus nicht, wie Lorsbach 2
) will, fur Plural-

formen gelten.

1

Im Plural ist die Endung Mask, w, Femin. npin.

Die inneren Veranderungen , welche die Nomina beim An tritt der En- 54

dungen n, rw,* 4

.,
p". fN, nhn erleiden, d. h. besonders der Wegfall der kurzen

Vokale vor dem letzten Radikal in offner Silbe ,
folgen ganz den Syrischen

Gesetzen, fz. B. von ->n»* i„sagend" m-ibm, mubm, p-WN, Jn-wn, von

D^Np „stehend" ro*p , von V****; „fragend" pWre u. s. w.) und wir

konnen daher weiterer Beispiele entrathen. Dass sich die kurzen Vokale aber

in manchen Fallen , namentlich den Participien des Af
J

el ,
auch in offner Silbe

1) Mask. Rnm (cfr. nW , p> ^ «**• Plur ***** ^a**"' bei Norberg

After als Femininum vorkommend, ist gewiss mit dem Suffix rn gebildet, also

eigentlich „alia earum".

2) Museum S. 44.
R2
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erbalten, 1st aus den oben §. 9 angefiihrten Beispielen klar z. B. M'O'oo^Mrpo

„die Glaubigen" fneben MOtt"»Mmo)
,
pVn^NO

;
,baptizantes eos" (^ooiX ^visy*).

Dagegen verlieren auch die Participien des Afel von 4
i» in offner Silbe ihren

langen Vokal; wenigstens findet sich zweimal pS^pN)o „erigentes eas"

Die Participien vora Etpe'el erhalten im Einklang mit der sonstigen Vo-
*

kalisierung des Stammes beim Antritt der Endungen nach dem ersten Radikal

nicht a, sondern i z. B. Nvs^rnD vberatbende", M-oio-orroo „getodtete".

(N^tONJn^ an einer andern Stelle ist Etpa'al).

Von |nSo ^aliquis" ist das Feraininum NrrONSs *}; ebenso ist als Mas-

kulinum von NrroN^NrON>2 anzusetzen NJNn^nDN>o.

Die Worter on*) „Meer", on „Volk" trennen im Plural die Doppelkon-

sonanz am Ende durch das ursprunglich in alien Semitischen Sprachen der
7

Pluralendung vorhergehende a, also nvcn^n ('»q>cv "p>q>qv Ua^o^), n^n^n**

. Vergl. §. 9.

55 Die Bildimgen der Wurzeln ^ lassen vor den Endungen m, jm, MnN
9 9

ihren Auslaut zum Konsonanten •» werden, also M-nMp „der Leser", Q^o),

m^ond 2
) Mm „der verborgene Herr", MnM"»DMr) „absconditae", n-onx „P<>d-

Zo{ikvr\ (l»Oj), fN^Nn „ovocuu ,
pDN3 „dccxQvovoaiu

,
jM-^CMtt „gehende

(TrauenJ"

Im Plural werden m> und ]» mit dem Auslaut verschmolzen, also NnNp

„legentes", momu; „splendidi", pun ovtsg, pnNX „volentes", p:iM">rp>3 „cre-

scentes", fnpWE „vocati" 3
J.

Allein die Bildungen mit urspriinglich langem i bewahren dies oft. So

finden wir neben p>c*i „projecli" und y-yv „habitantes" noch y^w „konnende"

und ebenso M-ny^tt 4
) ; auch N^ip „vocati", n"»"Om „miseria, n-»">;imo „multi",

» 9 >

1) Also wie im Syrischen k
-\~> j^iAa.

2) Intensivbildung -sdd. Fem. NrvoJO. **

3) Dafiir stent zweimal das nicht wesenllich verschiedene p-rpm» und einmal

selbst p"n-»prra. Nor berg hat an den entsprechenden Stellen immer ^.oA^

4) Vergl. oben m^sra „du kannst" (§. 42).
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-

n"Ond hr»w*> „verborgene Geheimnisse" sind so aufzufassen und ihr Auslaut

1st iye zu lesen (§.

Eine analoge Singularbildung 1st Ntjnw „wohnende" (Frau) an zwei

Stellen in je zwei Handschriften.

Einige zu Substantiven gewordene aktive Participien bilden ihren Plural,

wie im Syrischen, mit der Endung |N (niin), indem sie ihr i in ein i mit

r 99V
utendem a verwandeln (wie U*? <c£»0 : NnwNON ">W?n »!i n>dn nN3N

NnN^N^Nix: Ni'ONSy -n n^nici „du bist ein Arzt iiber alien Aerzten und ein

Erheber iiber alien Erhebern".

Die Worter auf m haben natiirlich ini Plural |ni (NhN\), aber die Ge- 56

setze, nach welchen im Syrischen vor dem i ein a stehen oder fehlen muss,

werden im Mandaischen nicht inne gehalten. Ohne a: NnNi-)N3N3 „Wun-

der" (dvvafUHs), wnNiio^ „Thorheiten" ; mit a: NnNitoSNtt „Konigreiche",

NnN^nNia „Giiter", nmnindnt „Reinheiten", NnNiN^n „Bilder".

Von tvM „Nachtdamon" kommt regelrecht npn^S^ ,
ebenso NrwoNJ-iNtt

-

von Nrro:n>3.

Uebersicht einiger abvveichenden Substantivformen: 5T

nN „Vater", Plur. NhNHNnN.

NnNnN
7
,seine Schwester" (mit Suffix n), Plur. NnNinN

wo» „Mann" (Talmudisch urow d. i. uton), Stat. emph. n\cn:n oder

vielmehr nu/jon "D, Plur. nvu/jon oder nwnjn n-02.

Nh3» „Frau" (Nriw*i), p,ur- *iw:y (N5*> Hi) oder N^NiN ^^
Aber eine ganz eigenthumliche Form ist nNinN „Weib", welches als Singu-

laris und zwar als Stat, absol. erscheint z. B. n"On-i*

wie ein Weib, welches kein Kind aufzieht" 2).

l

nS Nt 5

?

,;
Erde", Plur. NnNHNpiN.

i oder Nn:>3 5
) „Haus", Stat, constr. rvo, Plur. wniG.

Sohn" Stat, constr. -o. Plur. im Stat, constr. und emph. n

ode

1) Von rw kommt der Plural «->n« , mil Sufflx *&rW „meine Briider" vor.

2) Vergleiche bei Nor berg II, 94, 88 und III, 142, wo er es falsch durch „sig

nurn" iibersetzt.

3) Auch mit Suffix -MRTZ „dein Haus".
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Tochter" (Xhald. Nh-o) ]
), Stat, constr. riNfc, no, Plur. St

constr. nwa.

Nil? „Hand", Stat, constr. -w>, Plur. N"n» und NnMHNnv.

•»n>o „Wasser" Stat, constr. und emph. n-oo.

NnVo^o „Wort", Stat, constr. naVo-flo, Plur. niVoto (§. 19)

NiN)3 wHerp
u

, Stat, constr. n>"in)o, Plur. ]nt»-in» (so einmal), NnNWiNtt.

wn „Kopf", Plur. NnNwwn und Nnhnwn dicht bei einander.

Nrpw „Jahru, Stat, constr. n*our3>, Plur. n-ow.

n*3*iu? „Name", Stat, constr. oto , Plur. NnNroow 2
).

Von jAam „Lippe" kommt die Pluralforra n">do» und jwiNnNno (sic)

„unsere Lippen" vor.

Ein Beispiel einer Genitiv-Verbindung, in der das zweite, nicht das erste

Glied das Pluralzeichen anninimt, baben wir in N'Odwn*: \zm NTi^Na „es ster-

ben die Schulhaupter" 3).

i

Nonien mit Possessivsuffixen.

58 Das Eigenthiimlichste bei dem MandaischenNomen mit Genitivsuffixen ist die

Vermischung der Numeri. Es giebt wenige mannliche Plurale mit einem Suf-

fix, welche nicht auch als Singulare erscheinen konnten; auch die Feminina

im Singular und Plural konnen die Suffixe in der Form annehmen, welche

durch Verschmelzung derselben mit der Endung des Maskulinplurals entsteht 4
)

Bei der 1. Pers. Sing, war die Annahme einer starkern Endung (af)

fur das ganz wegfallende i nicht so unpassend. In der 2. Pers. zieht schon

das Chaldaische die Endung r\\~ oft zu r\~ zusammen und macht so Plural-

und Singularsuffix gleich. Das im Mandaischen durchgefuhrte Streben, Di-

1) Neusyrisch \J^ Stoddard 116 (was wohl besser \}^ zu schreiben ware).

2) Es wird w zu lesen sein. xrmtt „Magd" hat den Plural ohne

3) So erwahnt auch Petermann S. 465, dass der Plural von resch amraa («73N tt"^)

„Haupt des Volks" resch ammi {watt am fur ktbkbk ffi-n) ist.

4) Beim Plural kommt dies auch im Chaldaischen vor und ist im Hebraischen be-

kanntlich herrschend.
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phthonge in geschlossnen Silben ganz zu vermelden, hat eine ahnliche Wirkung

bei der 1. Pers. Plur. £wo auch das Chaldaische gewohnlich ohne Noth Sin-

gular und Plural in der Endung N3^r vermischt). Der Verlust des Unter-

scheidungszeichens der 3. Pers. am Plur. (auhi) ist sehr fiihlbar. Am selt-

samsten isi aber, dass auch da
;
wo zwei verschiedene Formen vorhanden

sind , der Gebrauch das Pluralsuffix oft an den Singular setzt. So kommt es

denn, dass bei dem Mangel der Pluralbezeichnung in manchen Formen des

Verbums man oft in ganzen Satzen nicht weiss, ob von Einem oder Mehre-

ren die Rede ist.

Die wenigen Vokalveranderungen , wie der Wegfall des a vor dem n

des Femininums bei vokalisch anlautenden Suffixen und die Aussprache der

kurzesten Stamme mit dem Vokal nach dem ersten Konsonanten (sefr fiir s'fer

u. s. w.) j sind ganz wie im Syrischen.

Pers. Sing. m. Das Suffix n-» (>_) wird , wie beim Verbum
,
ge- 59

wohniich bloss n geschrieben. Es tritt an den Singular und Pluralis und zwar

bezeichnet die Schreibung oder Nichtschreibung des » keinen Unterschied des

Numerus

1) Am Singular. h*& „seine Hand" (ajr«0> N^Q » seln Mund "; *"*'

„seine Gattin" 1
), fc*Oi» und n>dto „sein Thron" (owmqs), N-nnN „sein

Vater" N-nnN „sein Bruder" 2\

Am Plural. N>onNi fvita „alle seine Freunde" O*aio»0, nVoto

jsmzmw „seine Worte sind sttirmisch" 3
), HiJ*V „seine Fiisse", N3n prVno

„alle seine Sohne", n^njno „seine Verehrer".

Fern. n. (Nach Vokalen wurde es wohl n> sein) N^m „ihr Gatte", N33

„ihre Sohne".
f

Plur. Das Suffix ist eigentlich mask, pn, am Plur. mask, prrw, fem.

on nnu Das n erhalt sich nach Konsonanten nur in |*fco :
prfrfi? vs]e

I > ' ^ r.ii ar\ ivr:^i,»

nach Vokalen kann es willkuhrlich bleiben oder wegfallen *> Nicht

Wort
ularis

3) Museum 20 steht falsch »w»a».

4) Ganz ahnlich im Samaritanischen.
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selten steht die Pluralform am Singular. Da die Behandlung beider Suffixe

dieselbe ist, so stelle ich die Beispiele wieder durch einander.

Am Sing, und Plur. fern. pn^N „ihr Vater" x
), pnc^o „ihr Buch",

(^ocntsxa)), pJNoSv „ihre Lehre", p^Npn^ „ihr Gewicht", pnu*n „ihre Schuld",

7 7

pnN?o (^coi.L.yio fur ^ooi^^) und pnmnNtt „ihre Einsicht"(§. 17), pnVos? „ihre

Speise", pmnxNtt „ihre Taufe", pnNttu?"0 „ihre Seelen", phNhuJNp „ihre

Bogen", pn^nNDN „ihre Vater". Daneben aber pniNci^ „ihr Name", inniN^

cnWo „ihr Maass ist voll", ptNmi „ihr Geist", jy>nddnd „ihr Silber",

p-wnnNn „ihr Gold", jv>Nmm „ihre Gestalt", tpn^nh „ihre Kraft", liiNnV^n

dasselbe, "j^Nnaii „ibr Ort" neben "pron.

23 Am Plur. mask. 7*i.-PNnN3 und p->NnNn „ihre Hauser", piN^Nn „ihr

- Leben", pniNi^ND ,.ihre Korper", prnNVoiJO „ihre Worte", l^NnNn „ihre

Briiste", ppNtoNn „ihre Siinden".

61 2. Pers. Sing. m. Das Suffix "|N, nach Vokalen -|, tritt ohne Untersehied

an den Singular, wie Plural.

Ton „dein Vater", -]N->D-nD „dein Thron", ^N^y „deine Mutter", *]**-)**yo

„dein Herr", -pnxv „dein Bewusstsein", -jNnS"O^0 „dein Wort", iNnNTOu

7
,deine Thaten", ^NhNHNnN „deine Vater", ntpno "]N-»mj „deine Manner

sterben", "pror-t^n pn^o „alle deine Freunde", "]NriN „deine Brtider".

Als Femininform kommt vor -j-anw „dein Gold", -pun „dein Zorn";

gewohnlich ersetzt das Maskulinsuffix das des Femininums; so steht z. B. ne-

ben -pnnNT die Form "ini-ino^-in* „deine Perlen".

62 Plur. Das Suffix ist fur das Maskuhnum am Singular ]*d oder Pon 2

Doch tritt die Pluralform 7i3-»n oft an den Singular. Die Femininform prw,

foiN wird meistens durch die Maskulinform vertreten.

fan}* „eure Bitte" (,asZai>o), poVnSne „eure Rede", fDN^N-r „euer

Riehter", .pDNmoiNn „eure Frommigkeit
", fONnrrounn „euer Preisen",

1) „Ihr Bruder" ist p-nrm (fur pmns) mit der Variante jT»»n« (Pluralsuffix).

2) Das « ist wahrscheinlich eine vollere Bezeicbnung des Vokalanstosses, welcher

dem Suffix der 2. Person im Hebraischen und Aramaischen iramer vorhergeht

und bewirkt, dass das -| stets rafe bleibt. Im Neusyrischen ist dafur sogar 6

(Gchun)} vergl. Stoddard 25, 27.
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pSNnNims „eure Wege", pawisiur „euer Name", pa^n^JD „euer Gottes-

haus", fo^hnwc „euer Herr" x
), foww „eure Frauen", pD"»NonN-) „eure

Freunde", pd*»no3n „euer Antlitz" rcNO->N „eure Belten (
*.

/. Pers. Sing. Das im Syrischen schon unhorbare Suffix mussle imG3

Mandaischen auch aus der Schrift verschwinden. Und so findet sich denn ouch

ziemlich haufig nN „mein Vater" («-*£>) J und ay „raeine Mutter" (\-a^); fer

ner dnjoupj „jueine Seele" und noch wenige ahnliche Beispiele. Gewohnlich

aber wird das Pluralsuffix in auch an den Singular und Femininplurul gehungt:

in\udn3 „ich selbst", ">nSnd „meine Stimme", in-in>2 „mein Herr", >ioxn:

Sohn", ">ioD"n3 „mein Tli

cpgd ..mein SchifF" ^NnN."

„mein Pflanzer", in>ovd „mein Mund", ^Ntn ,

who'll „mein Ort", •>Nn>cu? ,

>:> „meine Seele

„meine Vater".

Am Plural mask. -iNa-nn „meine Kniee", ^npn „meine Briider", "-N^nNi

„meine Freunde' 4
, *«:& „meine Sohne".

Plur. Das Suffix ist Jn, nach Vokalen y, fur den Plural wird am Iheils

zu jn*i gedehnt (J. 9), theils zu ]n zusammengezogen. Da nun aber ]n-»n

auch am Singular erscueint, so ist wieder jeder Unlerschied der Numeri

verwischt.

1) Am Singular und Plural fern. p2N „unser Vater", jntip-) „unser

Haupt", |N-)N»7 „unser Gesang", jWDtrtt „unser Zeichen", jNntoJn'? „unser

Fang", mrven jNhS-nz; „unsere Frage und unsere Bilte", ^nhwv „unser Wort",

INnN^DD „unsere Thorheiten", jNsnN-inN unsere Schwestern". — jfifteVfe „wir

alle", ^n">n-in>2 „unser Herr" neben |n->n>c s

Am Plur. mask. l^NUNn „unsere Siinden", \H+n* „unsere Hand

vunsere Briider" fofter).

I n f i n i t i v e.

Der sehr haufige Infinitiv des Qal ch

1) Moglich ware es, dass das ai in mm mil Suffixen von dem ursprunglichen

und im Slat, constr. wnaa noch erhaltenen vokalischen Auslaut herriihrt; doch

ist dies wenn man die andern Formen vergleicht, kaum wahrscheinlich.

2) So ist i*r«l« „unser Vater" gebildet; woftir wir oben schon ri« hatten; die

Variante jenae* ist schwerlich statlhaft.

Hist- Phil. Classe. X.
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schen Bildung ganz ttberein. ^Nionro „eitel sein", wnsdvd „summisse agere"

pN^D^ „steigen x
) , -wnavs (ohne Assimilierung} „abfallen" 2

), Sns^ „essen",
m

bi*VK) „gehen", ni^3 „wissen" 0&r*>), "TNpi*) „brennen". Von isf jntoo
,;
rich

ten", (Spat-Chaldaisch und Talmudisch p^»), *]noto „untergehn" Ol^^).

Von ?7 rait i (V) wie im Samaritanischen und oft im Chaldaischen: n^tjq

„werfen", joima „sein", N"»n"»3 „bitten" (j»ip>oJ, N">ry»o „kommen".

Alle andern Stamme bilden ihren Infinitiv durch ein i vor dem letzten

Radikal und die Endung n*> 3
). So vom Pa'el N-cmNn „segnen", hmipio

„ehren", nttonut „preisen", N,
»>o

,
i'»Np „aufrichten", n^-i^ni „erheben", n^iwn*:

„hingelangen" ; in n">idn heilen" ist nur ein » geschrieben (§. 5). wirro

fmit i fur n) „besanftigen" muss von nt-d = w*»qj kominen. Aehnlich ist

noch N-omN-) „erheben".

Vom Afel ist die einzige vorkommende Form n^iin
,7
erheben" Coi*)) 4

).

Reflexivformen sind : j-ounnNVm „und bekleidet werden", Nini-wns vge-

mischt werden" (p£»'), NvnoNrnus? „ausgegossen werdcn" O3 *2**)) NTi-i^rrr'?

„offenbart zu werden" (Ttir "j?V). Zum Theil setzen sie ein to vor xmnN^^
„sehr gross sein" joyoNnrptt „befestigt werden". Die kiirzere Form

N^Nrnmw „reden" (U**), findet sich ebenso im Chaldaischen: njrtuniS Targ.

Cant. 5. 10.

Im Status constructus verandern sich die Infinitive nicht, wenn man von

dem Beispiel ^"n TinaSa Nv>n nN>2\m3 N^-ON^m „und dass die Seele des

r7 •*

1) Man wiirde pNOTD (*-amio) erwarten.

2) T8*n«n „frohlocken" wird in TSi-VTa zu verandern sein.

3) Vergleiche im Talmudischen Infinitive wie isn^o „helfen", ""ifcfc 'mopa ^isnoN

anschauen"
; ganz genau so ist die Infinilivbildung im Neusyrischen z. B. f&rflqe

„retten". (Stoddard 52) saldwe „beten" (167), mastuwe „tranken" (169).

Hier wechseln nach bestimmten Gesetzen a— o und a— u. — Wahrseheinlich

ist sovvohl o als e nur aus a verfarbt , also jrsvwa za P»n». Der Syrische

3>

^ m ^ ^ —

Infinitiv unterscheidet sich nur dadurch, dass er statt a die Abstraktendung ui [A)

ansetzt

4) Wie 'maw „hinstcllen" ab. z3ra 34a,
>
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Lebens mil dem Kleide des Lebens bekleidet werde", einen allgemeinen Schluss

Ziehen darf x
).

Der Infinitiv nimmt zuweilen Possessivsuffixe (pd^nSd^S „zu eurem

Essen" jiDvorTOVoS „zu eurem Trinken") und Objektsuffixe an. (Nipmc 1

?

„siezu sehn"(mehezyaY)
7
jN^n^^S „mich zu kaufen", pynmttS „um sie zu selm").

Das Beispiel -jNttVNpV iwjvin:!
1

? ^NniviNV? -[NVtpNi'? -jntyowi^ „dich

zu preisen, zu ehren, zu verherrlichen, zu segnen, zu erheben" zeigt
;

dass

die Endung n-» vor Suffixen abfallt 2
J.

Z a h 1 w 6 r t e r.

Die vorkommenden Zahlen sind

:

-

Mask. Fern.

6«

1 inh Nin 20 r"10

2 fnri, p-inN pmNh 3
) 30

3 NnNVn n^n 40 f?:n»

4 urn* n>h-in*1 50 ^wwnr

5 NV7>CNn - 5
)

60 y^MJ

6 wro - ™ P»P
7 N3W NnNu; 80 jN:wDn

8 wawcn (t'manyd) N-ONion (fmane) 90 p^h

6

9 Nu?n wzm

10

11

100 wo

300 NErwSn

400 NcmN 7
12 ->NO ,nh(nonnTalm.)

—

1) So auch im Talmudischen z. B. 'lurp* T£>* „Geburtshulfe leisten bei einer

Heidin" ab. zara 26b ; na ^mn^ „meinen Sohn herunter zu holen" ibid. 27a.

2) Ebenso im Neusyrischen vergl. Stoddard 102 f. wo l*amb zu Grande liegt.

3) *

4) i in der Femininform flndet sich auch im Neusyrischen *oi

5)

6) Die einzige Form, in vvelcher aus a (at) und der Plural

Chaldaischen, dn geworden ist. (Chald. fflfi\.

7) Einmal mil der Variante 8WWJ8.
S2
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wa^n500 N^woNn 900

600 Mit b : *»*n*S (Vat. wsrwsV) 1 000 ^>
t

?N (Plur. n-»oSn)

700 N>3<oN\tf iOOOO |Nni-)

800 T

Von Ordinalien sind mir vorgekommen N-»h«nNp, NSN^n, N-wrp^n, i^rwrnN

(fiir nwo->n), N^N^^on.

„Einmal so viel" heisst: p«jmwi (\-**2 ,*/)

P a r t i k e I n.

Prapositionen.

67 Die haufigste Praposition ist b, welches sehr oft in der Form by er-

scheint. Es ist namlich unzweifelhaft, dass b* sowohl die „auf" bedeutende

Praposition ^, als eine durch den bekannten Vorschlag entstandene Veran-

derung von b ist. Beispiele fiir *?!> n ^ begegnen uns in grosser Menge
(vergl. unten §. 76). Seltner erscheint Sn fur h*, b z. B. jowdjn Vn „auf

euer Antlitz" neben )i3inqjn bv, n^n^On Sfco „und zur Linken", ni->nt ^nt *?«

„in Ewigkeit" neben "nb
}
-insSn j>o „von aussen" fiir nmb p. Man wiirde

eigentlich erwarten, dass in der Bedeutung „auf" nur Sn vorkomme $ es bleibt

aber iramer wahrscheinlicher, dass in bv — ^L die auch sonst vielfach belegte

Veranderung des a zu i in geschlossner Silbe (§. 6), als eine sonst gar

nicht nachzuweisende Riicksicht auf die Etymologie die Schreibart mit a ver-

anlasste x
). Uebrigens kommt auch b in der Bedeutung ^ vor.

Ausser b verbindet sich nur noch n „in" eng mit dera Substantiv. Beide

treten vor einen vokallosen Konsonanten gewohnlich ohne Bezeichnung des

Vokals, nicht selten aber bezeichnen sie ihn auch durch 1 oder n (§. 2).

Die sonstigen von mir aufgefundenen Prapositionen sind:

\a nicht bloss „von", sondern auch , wie N r b e r g richtig erkannt hat

„mit" und in diesem Fall =>o^ z. B. n^-oni-i p prpS^EN^ *iv „wenn ihr

mit einem Weisen redet" (vergl. Norb. II, 70); pJON *>N3"»50 „sie gingen mit

1) Auch das Neusyrische vennischt ViL „vulgarly" mit ^ (Stoddard 153).
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mir", In^dnt "n>d 1nj">« riNiN „du bist mit uns: wer besiegt uns?", 7i3N

n:tin ,
»
c

7 jN'wrDO N*>iDN h^rw „unser Vater Sitil
,
geh mit uns zum Jordan",

NriN^Na n^w n^tn vi „welche mit ihm, bei ihm gehn" 1
). f

twh oder dn^n „bei" „hin zu".

KmNVy oder n">"W?n „tiber" C\1^)-

QNTip und N^ONpN (Spatchald. "top, Neusyrisch >ODStoddard 192) „vor".

iNnN2N „hinter".

N">mn Orvin ^ur ,r»inn, ^ow2), N^mnN „unter". (Adjektiv: NiNrpn)
r r

N'3^3 und zweimal n"0">n:i „zwischen" f*3>a . »i.»^>); vor Suffixen ge
r

hnlich nNJj>n

Jo" 2nNroN „wie

Die meisten dieser Prapositionen konnen noch ganz in ihrem urspriing-

lichen Werthe als Substantive gebraucht und mit den Prapositionen 3, *?, )io

verbunden werden. Z. B. n^ DN-np p „von vor dem Wasser", NnNitan

„bei ihm" u. s. w.

Von den Prapositionen nehmen die selbstandig stehenden (einschliesslich

\o) fast stets und h zuweilen die Suffixe an als waren sie Plurale. (V

Talmudische Formen, wie wono „von ihnen", faqm
,7
von euch", wv „von

mir", ">Nttp „vor mir").

3. Pers. Sing. m. h6 „ihm" 5
), n^v „zu ihm", „uber ihn", N3 „in ihm",

iiflb „von ihm", Nmrw „unter ihm", Nnw 1

? „bei ihm".

Fem. **hv „uber sie", wo „von ihr". An einer Stelle finden wir die

sonst im Mandaischen beispiellos dastehende Form ion 1

?* „iiber sie" (aus

Plur. m. prh, p
1

? oder auch pSs „ihnen" pa „in ihnen" pnwa und

*o als „mit" ror (Stoddard 141).

^ooc) b»np jtt „von wegen,

dass" gefunden. ^£> = cum (£*) hat Norberg wohl nur aus der dunkeln

Stelle HI, 74, 8 genommen. Die Bedeutung des dort stehenden ,ooiiio zu er-

kennen, raussten wir erst die eigentliche Schreibart der Handschriftcn erfahren.

nVt „eius".
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pmNriN^n |w „zwischen ihnen", prr»NnN*iS „bei ihnen", pn*>N:}-»2, p"»i«»»

„von ihnen".

Fern, pS ahaisy und selbst puS, pa „in ihnen", phWN-npb „vor

ihnen", pN^*: „von ihnen".

2. Pers. Sing. InS, "jnSv „dir", "]ni „in dir", "|NmnN „unter dir", ^ninSi)

„iiber dir", nNiriNnN „hinter dir" u. s. w.

Von besondern Femininformen kommt vor "jm, *]ib, "paTO.

Plur. paS, pD 1

?^ und auch oft pDNb 1
) und selbst pD"»N? „euch", pD^N:^

von euch", pdininSs „iiber euch", prnNriNico „zwischen euch", pD^NioN-npSV

„vor euch".
-.

Fern. ^Db „euch"
;
pr>">N3">E „von euch", pmNiNbv „tiber euch", pD^tonNnN

„hinler euch", pauiwNTip „vor euch".

1. Pers. Sing. tr>b oder i>S , mir" 2
) neben *»N7V, *»Nn „in mir", ttcm

„von mir", r\veh „bei mir" (\_*foX §. 63), neben "»MnN*6, -woNpN „vor mir",
-

•wW?}? „uber mir" u. s. w.

Plur. po 3
) und \\hv „uns", jn:tdo und in^oto „mit uns" „von uns",

]N">NnN*i t

7 „bei uns" neben "jNnNiS'O, 7N3"»n po aus unserer Mitte", in^ninSv
ft I

,,iiber uns".

SonstigePartikeln.
\

69 Im Folgenden gebe ich eine Uebersicht der Wortchen, welche man ge-

wohnlich Konjunktionen nennt, sowie der Adverbien von allgemeinerer Be-

deutung. Bei der nicht sehr grossen Anzahl wird es nicht nolhig sein, die

Worler nach bestimmten Klassen zu ordnen.

>pn „wie?" „gleich wie" (^f §. 9).

*o (k>) „hier", ndS „hierher", ndnh „hier", (Von). Mit n» (A*|) und

n^ zusammengezogen erhalten wir die Formen ndv „existit" „there is" (Talm.

1) Auch pa»y>n „euer". Vergl. Neusyrisch „lochun" (Stoddard 30); Sainar

2} Auch erVn. Dies tst das einzige Wort, in dem sich das Suffix i rein er-

hallen hat; im Syrischen «^o falll das I bekannllich auch ab.

3) Aueh iKb^n „unser".
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nd-w), ndiV „non existit" „there is not", (Talm. ebenso). Fiir das erslere

kommt einige Male auch *on vor. Dieselbe Form ist anderwarts ofFenbar

Fragewort in der Bedeutung „wo ist?" oder „num existit?"; als solches ist

es entweder mit n = dem Fragewort |, n oder wahrscheinlicher, da diese

Partikel sonst gar nicht vorkommt, mit ai „wo ? " zusammengesetzt, also aka

fur aika. (Norberg schreibt U>| oder \o) z. B. II, 76). i

• •

>o^(lies QNn = en) „dort", mit n.-i: ONhNn (ann). Einmal komml
r

als Gegensatz zu ndnh f& „von bier" vor ]i«nd ]» „von dort", wofiir viel-

leicht jwsNn f>o G-iOi£ <J*>) zu schreiben ist. enn „dann" von der Zeit, ist,

da sich der Gegensatz des Zeit- und Ortsadverbs durch die Vokalisierung im

Aramaischen nicht findet, als aus dera Arabischen J* entstanden anzusehen.

Ein e=-ai „wo ?" liegt in ni*? oderw^N „wohin'?, wo?" fiir inh (Talmu-

disch n^ 5

? „wohin?") und in No^„woher?" (bei Norberg \i±o und ouiio z. B.

II, 34, 36, 122) fiir menai, m'nai. (Auch Talmudisch N3>o „woher?").

nNXDV oder mit b : nN^j? 1

? „wann?" C,rP3,N ^^°L Talmudisch und Spat-

chaldaisch z. B. Gen. 30, 30 Jon. rwN) n rw»» b^o „so oft als".

NDWNn (Nhwn) oder Nuwn (?*oi) Jetzt" J
).

J >

jonhS „hierher" (vgl. nan up).

Sin'? „weiter" C^oiX Samar. <?»<? Gen. 19, 9. vergi. rwbn, Chald. nbn

and 7*711 in der Mischna).

NttNpN 1

? „zuvor", iNHNnN ? „hinterher".

oio| „warum?" (Norb. Ill, 192, 228; ,a*> vielleicht aus fuovl')

njcSn „wozu?" aus S und nxd.

n^o^n „bis" ist dagegen wahrscheinlich aus noV-in also aus fco-r-^+
r

zusammengezogen. Mit b (b n^Sn) wird es als Praposition, mit ?«i als Kon

junktion („bis dass") gebraucht.

r

MoVnsJ „bis wann?" ist aus denselben Elementen ©

I) Zusammensetzung von *n*6, »9X0 mit demonstrativem tt, vergi. das Talmu-

dische *man (fur fimrn) und das Samaritanische «3atn „jelzt" (Gen. 46, 30)

An den Hebraischen Artikel ist naturlich durchaus nicht zu denken.
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-]Ni^n (r*fftn iHoli) und pTwn oder pi^n C^f? 01 ) »dannu.

3

7

* J

wm „schon" (

"INi^y „vielleicht" (y!£).

nS (tf) und starker inS (cu^, inS aus in -f nS) „nicht".

Das Fragwort a»o, »o»» auch >»» (Variante >»} „num", welches sich

gem vorn an die Wdrier hangt z. B. rrnNVO „weisst du?" ist wohl nur eine

Umlautung von n?c „\*as?" Bei Norberg findet sich so v^io^ „bis wann?"

(II, 286 lin. 16j, welches sicher — ne -f- iv ist. Mil nd ist ndn-oo „num

mitexislit?" ^Norberg schreibt M*i£>, teUo und selbst laic, welches er

„inde" ubersetzt, als ware es = iOx:) 1

i&z> (siehe die Stellen bei Norberg s. v.) „so lange"; im Nachsalz

steht immer U^| „bis". Es scheint von -hm „warlen" herzukomraen , kann

aber I, 218 nicht die erste Person Imperf. sein, der es sonst gleicht.

An einigen Stellen, wie n-hdn^ Np )vvoh *n**w> nV „ich weiss nicht,

wen sie bewachen", N"»-o-iNp Nv>n ->VN>o*ni7i „und sie nennen den Namer

des Lebens" (wofur an einer andern Stelle N-nDNnp) kommt ein Wortchei

Np vor, das auch wohl in der Form »p erscheint (prjNOp „sie gehen") 2
)

den Sinn hochstens sehr leise modificiert und sich nur vor Participier

hangt. Es ist nicht zweifelhaft, dass Lorsbach Recht hat, wenn er

schriftlich zu der ersten Stelle) dies Np mit dem Talmudischen Np zusammen-

stellt, dessen Gebrauch (es steht oft vor dem pradikativen Particip, seltner

vor dem PerfekQ ganz ahnlich ist. Ursprung und Verwandtschaft des Wort-

chens ist ganz dunkel ; natiirlich ist die Zusammenstellung mit dem Griechischen

yt verfehlt 3
).

1 „und".

qN „auchu .

i) *

zara Fol. 2).

n nicht sellen „num", nd-»n ^73 „num existit" (z. B. Aboda

2) Auch bei Norberg komml «~ix> so vor

3) Das Neusyrische U> (kc) isl allem Anschein nach dasselbe Wort (Stod da r d 41)
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N^oin, auch ubv^n oder NS-oun „aber" (haufig) ist aus )>n „ecce" und

nVn (nisi) zusammengeselzt.

•nn „wie J> (§. 26) ; aber nicht bloss temporeli vvie dieses. Oft tritt 11

noch einraal dahinter z.B. r.N^in nS vi vq „als sie noch nicht da war". Aehnlich

ldet

Mil vj Prapositionen werden auch im Mandaischen verschiedene Kon

junkti w.onen gebildet z. B. >*i DN^p |« „ehe dass" u. s.

*1 ^iimton „weil" (^a&io, SitottN).

ij> „wenn", seltner pn (v) ). Die erste Form ist wohl aus em, en ent-

standen und das u erne Trubung in Folge des Nasals (Spatchaldaiseh -»n).

nnawsM und ohne >V) „als ob gleichsa Der Schl

) („dass ist"); die ersten beiden Silben mogen ~> in

? »

(also)

oder hi Cd - 1. d° »wie ) sein.

Das Relativ -n erscheint oft als reine Konjunktion in der Bedeutung

dass" auch Einfuhrung direkter Red

Von Interjektionen finden sich nh d oder **n» ..wehe

(mit h B. "n n'jNn'? S^hn „wehe he . . .") und
?>
0",

das in der Anrede vor das Nomen tritt und gewiss dem Arabischen ent

lehnt ist (V)
2
).

Diese Ueb lib die Mandaischen Partikeln ich freilich

keineswegs • fur ganz vollstandig ausgeben will, zeigt eine ziemlich

des alten Vorraths. Worter, wie \±z>

n"0 u. s. w. fehlen ganz und, was

•9 uif,
3

9 \9

&
r

9 9

gebildet ist nicht so bed

)
1) So scheint das Syrische £ur>

2) Auch das Neusyrische braucht \

3) Wie ,-»> gewiss ein altaramaisch

Griechische 36 beeinflusst ist, so roochte ich es nicht fur unmoghch halten dass

Gebrauch nur durch das

auch nicht geradezu ydq ist, sondern ursprunglich

Wort

„ wahrlich".

aber auf seinen Gebrauch und

seine Bedeutung ein ; nur der lange Vokal bezeugt noch seine Verschiedenheit

von yag.

Hist.-PhiL Classe. X
T
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I

tend, dass es den Mangel ersetzen konnte , einen Mangel, der um so meh

auffallt, als der Reichthum an Partikeln gerade ein Hauptvorzug des Aramai

schen ist.

Dritter Theil.

S) ntaktische Bemerkungen.

70 Wenn wir in den beiden ersten Theilen wenigstens den Rahmen einer

vollstandigen Grammatik einhielten , so beschranken wir uns in der Syntax

auf die Besprechung einiger wichtigen Punkte. Im Satzbau weicht das Man-

daische nicht sehr stark von den ubrigen Aramaischen Mundarten ab, und

wir werden in diesen Abweichungen meistens nur ein Verwischen der alien

Regeln, ein Vergessen des syntaktischen Unterschieds der Formen, keine

wahre Neugestaltung linden. Sodann waren aber fur eine genaue Syntax

sorgfaltig gereinigte und durchforschte Texte noeh nothiger, als fur die For-

inenlehre, nnd ich muss gestehn, dass ich auf Grund der mir vorliegenden

Quellen eine systematische Darstellung der Syntax nicht zu unternehmen wagle.

Vom Gescblecht.

71 Dass dem Mandaischen vielfach der Sinn fiir die Unterscheidung der

Formen abhanden gekomraen ist, selbst da, wo noch verschiedene Formen

neben einander besteben, haben wir schon mehrfach in der Formenlehre ge-

sehen. Hierher gehort besonders die Vertretung des Femininums durch das

Maskulinum, obgleich die weiblichen Formen noch grdsstentheils daneben er-

halten sind. Aus der Menge der Falle gebe ich nur einige wenige Beispiele.

1) Pronomen. NriNwa *nrm pnSo „alle bosen Geister (fiir prr^a)

|N«">nN pniNSi^n NnNVpn „Braute kommen mit ihren Kronen" und so sehr

oft pn fur pn, ebenso oft pa fur pa, *]n fur -p ; ferner Nmn*N» pinn „diese

Taufe" (fur ntnh) und dfter pTNn fur WNnvgl.§. 25. 2) Participium undAdjektiv.

Nntopia NnN^iV p»iNn n>*o*>j poi „und von den Mannern sind weibliche

Damonen" (fur |n^n,-i), |n^mh wpno NhNiND-iio a<
jNjyno), p^NW vj nmnm>;i-)N» „glanzende Perlen", p^iNn nii'wnw tDNrwn
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7
,dort wird ilinen eine Untersuchung werden" J

), px:n Nm*nn vj NriNwuna

„die Seelen, welche in den Schmutz geworfen sind" (und ahnlich oft NnN^izro

mit dem Maskulinum) u. s. w. 3) Dass im Verbum finitum viele Feminin

forraen allmahlig aussterben und durch Formen des Maskulinums erselzt werden

(z. B. pn durch pn in der 2. Plur. Perf.), haben wir oben gesehn; auch dass

vor Suffixen ausser in der 3. Sing, das Verbum stets die Maskulinform erhalt

z. B. Njmmm ndn^wj p^Nn Npo-o „diese Seelen werden steigen (fein.)

nnd ihn sehen (mask.)".

Doch ist zu bemerken, dass — abgesehen von vollig verlornen weibiichen

Formen — nur die Selzung einiger weibiichen Pronominalformen sowie ein-

zelner Verbalformen fiir die mannlichen hiiuiig ist, dass das Pradikat gewohn-

lich dem Geschlecht des Subjekts, das attributive Adjektiv stets dem seines

Substantivs folgt.

Worlstellung.

Die schon im Syrischen freie Wortstellung ist im Mandaischen vielleicht

noch freier, wie schon die Umkehr derselben in den sehr beliebten sonst
*

gleichlautenden Parallelsatzen zeigt. Das Adjektiv steht gemeinlich nach sei-

nem Substantiv, doch kann es des grossern Nachdrucks wegen auch vorlre-

ten z. B. "w-wttt N-ONt 1

? Niin-ONW uh ">*i „dass ihr mein reines Wort nicht

verandert habt", N>o*nim n"«dnt VaNp „er empfing das reine Zeicben"

(und so ofter N-GN-f), Nn*nu> N-»naNi TNVifco „wehe dir, grosses Gesetz",

n-o N^NtttNp „der erste Sobn".

Das Demonstralivpronomen steht gewohnlich vor seinem Substantiv, kann

aber, ohne den Sinn irgend zu verandern, auch nachtreten.

P r o n o m e n.

in, a>n, TOXi stehn, wie im Syrischen, in Nominalsatzen als Copula und

zwar auch bei n:n und n^iN z. B. in N"n n nstw \o jn>o Sid ,jeder der

zum Stamm'des Lebens gehort", tonm in njn „ich bin der Erwachsende",

inv»t in nhON „du bist unser Glanz", s?n iNn Nn^uro iv „wenn die Seele nur

•jab Brn«n Rn*w«iB.

T2
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Einer (ein Mensch) ist" (ofter), !** psm t»:nh n-on^w „friedfertig sind

die, welche ...

Wie im Syrischen sagt man "iww i:>n>2 „wer ist dein Name?" (Nor-

berg II, 108 dafiir falsch clx^d „was isl").

Der Gebrauch des Relativs ^S ist gerade so ausgedehnt, wie der des

Syrischen ?.

Urn ein Objekts- oder Possessivpronomen nachdriicklich hervorzuheben, wird

dasselbe mit b'n wiederholt, besonders nach Prapositionen : N">
c

?
,n c

? N*nm» p^o*©

„es hassten mich, mich die Genien", ^nS-h -jnew hv „um deines Namens

willen", ^n^t -jN)0N-np )v „vor dir her", nS'H N3"»3 „von sich selbst", n^NS

jipN** N^in "»*0"»3 ^h nhn^n „es giebt keinen Gott, der machtiger als ich

ware", *oVn Nt^ttNT vi nhto3 ^riNtt „was fiir ein Prophet gleicht mir?" Selt-

ner wird S"H so vorangestellt z. B. pnro hnVnbi „und mich stellten sie auf".

Ueberhaupt geht in Vn der BegrifF des Possessivums oft ganz verloren und

es tritt an die Stelle der reinen Personalpronomen z. B. n-hjnd p'm 1
?*! „und

sie verehren sie", Nmww pa^nS nVo ^nim „und ich habe die ganze

Erde euch gegeben".

V e r b u m.

74 Die Tempora unterscheiden sich im Gebrauch nicht wesentlich von den

Syrischen. Nur greift der Gebrauch des Participiums als Tempusform allmah-

lig um sich und beschrankt das Imperfektum mehr und mehr, ohne darura,

wie im Neusyrischen , dasselbe ganz zu verdrangen. Das Participium, das

zuweilen, wie die 3. Pers. der beiden Tempora, auch ohne aUsgesprochnes

Subjekt sleht (Nnt^TDio pSnNp^i „und sie nennen sie Anachoreten", Vkmvsn

nhjnd wyta hv vi „weil sie das Feuer x
) anbetet") , ist keineswegs auf die

Bezeichnung des Prasens unserer Sprachen beschrankt 2
) , sondern umfasst

den vollen Umfang des Imperfekt's. So kann z. B. r» mit dem Particip heissen

„auf dass" t,. B. N3-nN*> »*» m^idns "|N
t
?io

,
»
,

>N
t

7 t*b *>i N"»Ttmn nV njtinu — i Np*n

1) Spater noch «»»«» b* (die Sonne), arrtt&b (dem Messias) u. s. w. Sonst im-

mer dieselben Worte.

2) Ein Prasens in unserra Sinne bildet auch im Syrischen diese Zusammensetzung nicht.
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„Speichel und (andere Unreinigkeiten) wirf nicht in den Jordan, damit dich

nicht der Hiiter des Jordans verfluche" (gerade wie auf derselben Seite

"]ahv . . Nil? toN^Nnwn nS "»i „auf dass die Hand .... nicht Macht erhalte

tiber dich"), N-na JoS nonS *i „damit euch nicht das Feuer fresse" *).

Ein Ueberbleibsel des ursprunglichen, im Syrischen schon fast ver-

schwundenen Gebrauchs des Imperfekts zur Bezeichnung gleichzeitiger Zu-
-

stande oder Handlungen auch bei der Vergangenheit findet sch in der haufigen

Redensart inwz »l ^Vnw rr J^flj (**&» oder Jyy^ (oder JjS ^>i)*

Die im Syrischen so beliebten Zusammensetzungen des Verbum linilum

*

init )oci sind im Mandaischen nicht gebrauchlich.

Der Infinitiv wird sehr haufhr. wie der flebraische Infinitivus absolut

und das Arabische $>»**. dem Verbum finitum oder Participium zur Verstiirkung

hinzugefugt z. B. rpp^NO paSo-oo „du steigst", noons ^Nioa^o „sie sind ganz

eitel", rvfrun Jn-pxd „du richtest", ntoNha? NPEn N-»:Nn Nonwnj) „der Wein

ward mit Wasser vermischt", -wrw^TO NninN^nw „er wird sehr gross."

N
* *

Die drei Status kommen zwar alle vor, doch, wie man denken kann,

ist nur der Status emphaticus haufig. Der Stat, absolutus ist nur beim Ad-

jektiv etwas haufiger, bei Substantiven kommt er selten vor in Fallen, wie

NVnmn nS w»n no piotti pN^n „er wird weder Antheil Q3^>) noch —
im Hause des Lebens haben" 2

) , o* So „alles Ding", )hzi So ,jede Zeit".

Etwas haufiger ist der Absolutus — abgesehen von einigen als Eigennamen

gebrauchlen Wortern wie un»NW „Sonne" (aber immer nio = nvjo „3Iond"),

-

1) Ebenso im Neusyrischen ^^cu? „auf dass du horest" (St ode

ganze Konstruktion mit Ap (fttr
fp vergl. p. 109) d. i. ? l^=>

pass.), ut" mit dem Particip z. B. .001 fiS „ich werde sein" = h) ]ocm i^

(ahnlich wie \±J> Jooiioj d. i. kvjo **erfc -n, was Nor berg s. v. ganz

falsch mit dem Hebraischen Ria zusammenbringt).

2) Was M orb erg II, 113 ubersetzt sicher falsch „mo-

nile et torques".
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-n-n „Licht", "jwn „Finsterniss" (doch auch zuweilen tcvina und Nmwn)
in distributiver Wiederholung z. B. timS <?!> mah „mit Kleidern iiber Klei-

dern", jNm 7107 „von Zeit zu Zeit", *o* N^n „Theil fur Theil", ->n>3 t«3*a
"•n^S „zwischen lauter Wasser", w*-»3 um fo „von Kopf zu Kopf" d. i. im-

merdar, -pn *pn p „von einem Ort zum andern", ^io ^vqo „in verschie-

denen Stadten" (Norb. I, 58). Aus den beiden letzten Beispielen sieht man,

dass die Femininendung in solchen Fallen abfallen kann.
p

Der Stat, constructus ist nicht haufiger, aber auch nicht seltner, als im

Syrischen. In der Verbindung zvveier Substantive haben wir ihn z. B. in

-pwn nvy»n „die Thuren Quia!) der Finsterniss", Niacin W*Wh „die Thiiren

der Wahrheit", nlwo m»rw) „Liebe zur Wahrheit", N"n mawo „Gute des

Lebens", n^n-. n-6-o „Wogen des Meers" u. a. in.; haufig ist **•*«* ->hn „Ge-
schlecht der Geschlechter". Ziemlich beliebt sind adjektivische Verbindungen
wie inwu 3N-nhn* „gewaltig von Licht" d. i. von gewaltigem Licht, ifYrrii unw
„von ausgebreitetem Licht", M-»n -prihn „reich an Leben". Gewflhnlich wird

naturlich die Genitivverbindung durch vi = j ausgedriickt.

Als Pradikat steht der Singular des Adjektivs und Particips regelm'assig

im Stat, absol. z. B. ynn nS *i NwONn „der Weise, welcher nicht gerade
ist", ->N^Np>o nSnp „seine Stimme ist rauh", :wtn:>» nVnW „seine Rede ist

gelogen", NxviriN wnw „seine Rede (oiZq^m) ist gerade", n\zps>3 NnnnNvj

„seine Kenntniss ist ausgebreitet", phwcx-) . . . Nrm „der Geist wirft sie" l\
» » ynuins iwawia „meine Seele will" (Uoj ^io^), N1Nn nv;onj „seine Seele

suchl" 0*^o), NittNi N">n*n -wnNiV nijdnh wrn „der Geist geht zu mir und

kommt und spricht". Hochst selten steht hier der Stat. enroll, z. B. * n~
Mawpa rnN>2N „was du sagst, ist ricbtig", to-ora rrnNn mn:n ii> „\varst du

(0 Juschamin mask.) demiithig".

Im Plural hat das Femininum als Pradikat immer den Stat, absol. z. B.

jN->nN NhNi-nn „Braute kommen", 1*012*00 ^ndS-ow iNn^^fc „dein und

unser Wort sind bewahrt", jNmoNM "»*i NtiNttvo „Seelen, welche gehen",

1) Ware arm Maskulinum , so stande pynwri.
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N^n\B"»>3 jowas Vo „alle Weiber werden gefangen" *) , NhnNi *1 npiwdwo

N?:-nNi t

? „Seelen, welche zum Jordan herabsteigen".

Dagegen ist fur das Maskulinum im. Plural der Stat. emph. ebenso ge-

brauchlich, als der Stat, absol. Jeder Unterschied ist geschwunden, so dass

in denselben Redensarten bald der eine, bald der andere steht. Audi wcch-

seln beide Formen nach den Handschriflen, und zwar ohne dass in einer die

eine Form durchgefiihrt ware 2
). Beispiele sind sebr zahlreich N*»nN N^Np

hPiNnma „die Bruder stehen bei einander" (Yariante j'^Np), n^oSn iNCnn

pnnN-> N-nrm ,,12000 Genien sitzen" (so der Oxforder Cod., der Pariser

), Nonw Knm» n'-dSn n>od (hier gerade der Pariser j-an^) 3
)

NtnnN-* nW pmN^tt pNn ^ „welche von ihnen fordern und nicht geben

Gewohnlich ist der Stat, absol. nur bei den Wurzeln >V; vergl. ausser dem

eben angefuhrten Beispiel noch pmnN p-wm N^Nn pnS-o „Alle kehren urn

und sucben ihren Vater". Doch findet sich audi hier der Stat. empb. z. B.

wjonw -h N->n^ „Briider, welche gehen", jpSaftfo N-nNp *1 pViinS jwV*

„Wehe denen, welche lesen und nicbt handeln".

In den zahlreichen Fallen, in denen sich a und h mit einem Suffix un-

mittelbar anhangen, ist es beim Maskulinum nicht zu entscheiden, ob das Pra-

dikat im Stat, absolutus (mit abgefallnem )~) oder im Stat. emph. stehe z. B

gcuf
-]N3n w>r\ jnWtfn ih n»t» „am Tage, da deine Sohne dir Streit

pSio^N^o vi „welche sie lehren".

Als Objekt wird ein bestimmtes Substantiv gewohnlich durch h oder Sjj

bezeichnet, wobei dasselbe noch durch das Objektsuffix am Verbum oder durch

h mit dem Suffix hervorgehoben wird z. B. iri-j&frato S* ftiWW „«nd rich-

tet sie, die Schatzmeister" (Oberpriester), N»ia Si? Nnmooder Nhrvo n>oid h»

„er offnete seinen Mund", Nhrm )v N^aw |M» fJ&^»^ ^ »und wer warf

den Juschamin von seiner Stelle?", n^W? N^n *1 wow 1

? „den Namen des

1) Fur fj^rnwa (§. 53).

2) Moglich ist freilich auch, dass »» in diesen Fallen bloss eine Form des Stal.

absol. ware mit abgefallenem yt
wie im Talmudischen stets i nicht bloss

fur den Stat. emph. = |_, sondern auch fur den Stat, absol. = p steht.

3) An einer andern Stelle haben beide in dieser Redensart ftttm
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Lebens verfluchen sie". Aber oft fehlt dies Objektzeichen auch bei bestimm-

ten Substantiven z. B. pmNw&to pDhrn „nnd reiniget euch selbst" (und

ofter bei wons), niidni ,m»» »l nmiwi „und den Namen Jesu nennen sie",

Nwn^Ni nin^ N"ONMna p^NnittT) „und ibr Bild verandert er und sein Weib

bekleidet er" na^S yo^ny nS „mein Herz gebe ich euch Gaa^ V£) nicht",

pSNnmrru) psNtt'O NpT»n „und Gerechtigkeit ebne eure Pfade", -]Np-)N noNO

lN3N>y>m „du hast deine Erde und deinen Bau zerstort".

Vierler Theil.

Ueber den Wortschatz.

77 Der Wortschatz des Mandaischen beruht zum grossten Theil auf altara

maischem Grunde; doch hat dasselbe noch mehr Fremdwdrler aufgenommet

als das Syrische. Freilich ist die Zahl der Griechischen und Lateinische

Worter viel geringer, als im Syrischen x
); dagegen ist die Menge der Per-

sischen Lehnworter, wie man nach den Wohnsitzen und der halbpersischen

Lehre der Mandaer von vorn herein erwarten kann, ungemein gross, noch

bedeutend grosser, als Norberg annahm. Auch £nden sich einige Arabi-

sche Worter, wie o*m (y) , n*» (Y), wahrscheinlich auch *]**« „schrie"

±j*>, Haufiger werden diese Arabischen Worter in den Beischriften der

Abscbreiber. Da haben wir z. B. riNpN*? (<-*sJ) „Beiname", NinNiNn vj T>D£Nn

„Erlauterung 2
) Q*~ijJ der Gebete" und bei Eigennamen selbst Turkische

I

Worter wie njn (Ut), nwni £Ufc Arabische Aussprache fur Lai$). Die weni-

gen Hebraischen Worter wie V>:r>n &r&& nmsnu? (nawY V>y 0*i)> brauchen

nicht unmittelbar zu den Mandaern gekommen zu sein, da sie durch die

christliche Bibelubersetzung 3) in den Syrischen Sprachschatz gebracht sind.

1) Mir ist nur ein Lateinisches Wort aufgestossen , das im Syrischen nicht vorzu-

kommen scheint, nSmlich ]hosoo] (Norb. II, 258, 13), oftenbar = usura „Zinsu .

Norberg versteht die Stelle falsch.

2) Oder „Uebersetzung".

3) Es ist ubrigens sehr zweifelhaft, ob die Mandaer die Bibel in einer unmittel-

baren christlichen oder jtidischen Uebersetzung gekannt haben. Die hin und
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Auf keinen Fall hat jiidischer Sprachgebrauch einen injendwie nennenswerthen

Einfluss auf die Geslaltung der Mandaischen Mundart gehabt. Ebensowenig

aber lasst sich ein unmittelbarer Einfluss der Syrischen Schriftsprache auf die-

selbe nachweisen.

f

Fii nfte r Theil.

Ueber das raumliche nnd zeitliche Gebiet des Mandaischen

nnd sein Yerhaliniss zu den iibrigen Aramaischen Mundarten.

Die Mandaische Mundart stellt sich nach dieser Darstellung als ein echtT-

Aramaischer, von fremden Einfliissen — abgesehen vom Wortschatz — so

gut wie gar nicht beruhrter Dialekt dar, der sich aber hauplsachlich durch

Llliche Verweichlichung, dann auch durch Schwinden des Gefuhls fur die

Scheidung der Formen stark vom Allaramaischen unterscheidet
,
wenn auch

lan*e nicht in dem Grade , wie das Neusyrische ,
welches auch die alte Weise

der Formenbildung durchgangig geandert hat. Steigen wir nun von der jetzi-

gen Gestalt des Mandaischen zu einer alteren empor, welcher die genannten

Entarlungen noch fremd waren, so erhalten wir eine Bpnche, welche zwar

mil den sOnst bekannlen Aramaischen Dialekten im Ganzen stark iibere.n-

stimmt aber doch von jedem im Einzelnen verschieden ist. Am ahnlichsten

st sieder einzigen Aramaischen Mundart, welche uns in grammatisch genau

festgesetzter Gestalt vorliegt, dem Syrischen, nahert sich aber in andern Punk-

ten mehr dem altern Judisch -Aramaischen CChaldaisch - Samaritanisch). Bei

dem Nachweis der Uebereinstimmung mussen wir uns aber hiiten, nicht zu

viel auf blosse Analogien in Entartung zu geben , welche auch

Dialekten die in keiner Verbindung unter einander stehn, unter ahnlichen

wieder vorkommendcn Bibelstellen scheinen blosse Gedachtnisscitate zu sein

u„d weichen von dem Wortlaut des Textes sehr bedeutend ab Man belrachte

z B die Stellen aus Jes. V (Norb. I, 322) und aus Psalm 114 (Norb.l, 320),

und man wird linden, dass der Wortlaut sowohi von der Syrischen w.e der

Chaldaischen Uebersetzung zu verschieden ist, als dass wir annehmen konnten,

sie seien aus einer derselben genommen.

Hist.- Phil. Classe. X.
U
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Verhaltnissen ahnlich fortschreiten kann. So ist z. B. die Erweichung der

Gutturale im Samaritaniscben und Galilaischen x
) kein Zeichen eines naherii

Zusammenhanges mit dem Mandaischen , welches diese Laute ahnlich — im

Einzelnen freilich in mannigfach abweichender Weise — behandelt; diese Er-

weichung findet sich ahnlich auch im Neusyrischen, ja auch im Neupunischen

und Aethiopischen. Wichliger ist schon die Analogie des Abfalls der schliessen-

den unbetonten Vokale, der Behandlung des n, der Zusammenziehung des

n^>~ im Status emphaticus Plur. zu n*» (?~3j welche sich auch im Syrischen

finden , zum Theil hier aber erst eingelreten sind , nachdem die Konsonanten-

orthographie festgestellt war 2
j. Ohne grosse Bedeutung fur die Stellung der

Dialekte zu einander ist ubrigens die Aussprache der Vokale d— d, 6 — au,

e— ai, hinsichtlich welcher auch im Syrischen nie vollige Einigkeit erreicht

ist, wenngleich die an der zweiten Stelle angefuhrte Aussprache wenigslens

in der spatern Zeit die gewohnlichere geworden ist 3
). Das Mandaische hat,

nach seiner Orthographie zu schliessen, in diesem Punkte fast durchgangig

die alteste Aussprache a, au, ai beibehalten 4
J. Am meisten Gewicht lege

1) Siehe Buxtorff s. v. V*Vi.

2) Im Syrischen stellt uns die konsonantische und die vokalische Schrift zwei ver-

schiedene zeitlich, vielleicht auch raumlich, getrennte Zustande der Sprache

•

dar; offenbar wollte, wer zuerst |£j_j,io o,-a2> -.jaass ^Iaj, >o\£> u. s. w.
• • 7 7

schrieb, dass man m'dinta, p'qadu, p'qudi, nis''al, qftim sprechen sollte; aber

nach der spatern (Edessanischen?) Aussprache lauteten diese Worter m'dtto,

p'qad, p'qud , nes'al, qoyem, und die Vokalisalion beriicksichtigle allein diese

Aussprache, liess jedoch die alte Konsonantenschrift unangetastet. Dies Thema

liesse sich noch viel welter ausfuhren. Ich bemerke nur noch , dass schon

Afrem die Schlussvokale nicht mehr sprach, wie das Metrum seiner Hymnen

zeigt. — Auch im Talmud fallen zuweilen u und % im Ausfaut ab.

3) Vergl. Barhebraeus, gram. ed. Bertheau p. 3 f. Andererseils lasst sich

beweisen, dass auch im Jiidisch- Aramaischen stellenweise o, ai, au gesprochen

wurde.

4) Dass man urspninglich d, au, ai sprach, lasst sich noch aus der jetzigen Punk-

tation nachweisen. Dietrich hat in seinem verdienstlichen , wenn auch noch

grosser Vervollstandiguncr fahigen Buche iiber den Unterschied des Chaldaischen



OBER DIE MUNDART DER MANDAER. 155

ich iibrigens auf die Gleichheit der Bildung der dritten Person des Imperfekts

durch 5 im Syrischen und Mandaischen *), gegeniiber dem, vielleicht nur

durch Hebraischen Einfluss enlstandenen , * im Jiidisch-Aramaischen. Wichtig

sind ferner einige syntaktische Gleichheiten', wie das ausschliessliche Vorwal-

ten des Status emphaticus, u. a. m. Auch im Wortschatz stimmt das Man-

daiscbe mehr zum Syrischen, als zum Chaldaischen.

Diese Stellung des Mandiiischen entspricht auch seiner geographischen

Lage. Weniger die Anaiogie, dass noch die Araber dem Dialekt des 6\>

die Eigenschaft beilegen, z zu », t zu - zu machen (^uatremere im

Journal as. 1835, Mars, p. 218 f.), als der Umstand, dass die Mandder, so

lange wir sie kennen , zu beiden Seiten des untern Euphrat und Tigris woh-

nen, bestimmt tins', ihren Dialekt fur den der Aramaer (Nabataer) von Baby-

lonian zu halten. Freilich mocbte die Sonderstellung der seltsamen Sekte

hrer Sprache etwas anders gestalten, allein, da wir keine Spur
Manches

gelehrten WilMhr in derselben entdecken, so haben wir k

Grund . anzunehmen , ihre Sprache sei von der der iibrigen Be*

Geo-end wesentlich verschieden gewesen *). Das Syrische nun wird von ein-

heimischen Syrern als der Dialekt von Edessa CUrhoi) angegeben
,
muss also

jedenfalls aus dem nordlichen Mesopotamien stammen. Das Chaldaische aber,

Pal
entfernt

Freilich nimmt man, wenn man nicht den Unterschied des Chaldaischen

und Syrischen ganz leugnet <>), gewdhnlich an, das Chaldaische sei die Sprache

u^SyHs^heTnicht mil Gluck zu beweisen gesucht ,
dass man schon im ersten

Jahrhundert & wie 6 gesprochen habe. Dabei will ich naturlich nicht leugnen,

dass diese im Hebraischen so alte und in so vielen Sprachen vorkommende

Trubung mundartlich auch im Aramaischen schon sehr alt sein kann.

\) Auch im Talmudischen ist diese Form gebrauchlich.

2 Es werden also auch die Nabataischen Schriften, die dem Ibn Wahsiya

vorlagen in einem ahnlichen, freilich wohl etwas altern, Dialekt geschneben

etwa

gewesen sein

Wer
wenn er

in den von Landsberger herausgegebnen Fabeln des Sofos deutlich eine

sy

sen bat
'

odcr im Targum der Spruche eine ahnliche Dialektvermischung s.eht.

y ) U2
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Babylon's und ebendaher ist der ungliickliche Name Chaldaisch gekomraen.

Allein, seitdem man niclit mehr glaubt, dass das Hebraische wahrend des

Exils als Volkssprache ausgestorben und von den verhaltnissmassig Wenigen,

Babel zuruckkehrten , durch deren Aramaische Sprache verdran 1

und seitdem es fesl stent, dass das Buch Daniel im 2ten Jahrhundert vor

Christus von einem Palastinenser geschrieben ist. seitdem hat man durchaus

keinen Grund mehr zu einer so seltsamen Hypothese. Der Aramaische Dia-

lekt, der seit dem 4ten oder 3ten Jahrhundert vor Chrt in Palastina iiberhand

nahm, ist gewiss nicht quer durch die Wuste, sondern aus der Aramaischen

Nachbarschaft, aus Damask und dessen Umgegend, gekommen, und hat, frei-

lich vielfach mit Hebraischen Elementen durchsetzt, allmahlich die alte Sprache

vollig verdrangt. So ist denn auch die Mundart der Samariter, welche doch

Niemand aus Babel herleiten wird, zwar noch starker mit Hebraischen For-
men erfullt 2

J, gleicht aber der Sprache der nicht fur Babylonier, sondern

fur das Volk in Palastina geschriebenen Aramaischen Abschnitte des alten

Testaments und der altera Targume fast in alien Stiicken, in denen diese sich

vom Syrischen unterscheidet.

• Sehr gross ist dagegen die Uebereinstimmung des Mandaischen mit der

Aramaischen Mundart des Talmuds 3
), welcher eben auch die Volkssprache

einer Babylonischen Gegend zur Grundlage hat. Man kann behaupten, dass

sich fast von alien wichtigern Erscheinungen im Mandaischen einzelne Spuren
auch im Talmud finden. Aus der Sprache der Babylonischen Schulen ist dann
freilich auch Manches in die spateren Targume eingedrungen, deren Sprache
sich dem Mandaischen weit mehr nahert, als die der alteren.

1) Man iese nur Jes. 13 f. 40—66 u. s. w., urn zu sehen, wie rein Hebraisch

damals die Judaer in Palastina, wie in Babylonien, sprachen.

2) Die Hebraischen Ueberreste in der lebenden Samaritanischen Sprache sind frei-

lich schwerlich so zahlreich gewesen, wie in der des gelehrten Uebersetzers.

3) Unter dem Naraen Talmudisch habe ich in dieser Abhandlung immer die Ara-
maische Mundart des Babeli bezeichnet , welcher daneben bekanntlich auch zahl-

lose kieinere und grossere Stiicke im spateren (Mischna-) Hebraisch enthalt,

die aber immer nur mechanisch mit den Aramaischen verbunden sind. Auf die

Sprache des Jerusalem (der nach Jost gleichfalls in Babylon abgefasst ist)

gehe ich aus Unbekanntschaft mit demselben nicht ein.
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Mit x
) dieser Ansicht stiramt nun auch die Angabe der Syrer uberein.

Barhebraus 2
) , offenbar nach einem altera Vorganger — denn zu seiner Zeit

sprach man in Damask und Palastina gewiss schon allgemein Arabisch

rscheidet dreiSy rische Dialekte: 1) den reinsten, Aramaischen Dialekt

den von Edessa und dem ubrigen Mesopotamien d. i. die Syrische Schrift-

sprache; 2) den Dialekt von Palastina oder von Damask und dem ubrigen

innern (oder eigentlichen) Syrien d. i. die Sprache, welche man westlich vom

Euphrat und der Wiiste sprach und die wir, wobl etwas durch die Eigen-

thiimlichkeit der Judischen Litteratur modificiert, aus den Chaldaischen Schrif-

und der Samaritanischen Ueberselzung des Pentateuchs kennen; dabin

gehort auch die stark Hebraisch (Phonizisch) gefarbte Sprache des Steins

von Carpentras und wahrscheinlich auch die Mundart von Palmyra, zu deren

n'aherer Bestimmung freilich die wenigen bis jetzt bekannten Inschriften nicht

hinreichen; 3) die unreinste Mundart, die Chaldaische ) oder Nabataische,

die der Assyrischen Berge und der Niederungen des 'Ir&q. Hier scheinen

zwei verscbiedene, dem feingebildeten Syrer nicht naher bekannte, aber ihn

noch mehr, als die Palastinensische , abstossende Mundarten zusammengefasst

zu sein. als deren Abkommling wir einerseits das Mandaische (und Talmudi-

sche), andererseits das Neusyrische 5) zu betrachten haben; diese Dialekte

f
Wenn Dietrich die Inschrift im Appendix C zu Bunsens Outlines Vol. II,

fur rein Chaldaisch erklart und daraus folgert, dass das s. g. Chaldaisch eben

in der Gegend des untern Euphrat gesprochen sei, so ist dagegen einfach zu

erwidern, dass seine Lesung ganz falsch ist.

3) Einschliesslich der s. g. versio Hierosolymitana des N. T. , bei <ier die Anklange

an spezifisch Jiidische Redeweise (z. B. p^ns fur pnr , spnx „lachend", «brtp

Versamralung") es sehr wahrscheinlich machen, dass sie fttr Juden, etwa von

einem getauften Juden, angeferligt ist; mithin kann sie nicht ais vollgulliger

Beweis fur die Geltung des Jttdischen Dialekts auch bei den Christen dieser

Gegend gelten.

den (Na

;h) , nicht = Judisch.

Nestorianern



• •

158 THEODOR NOLDEKE,

rechtfertigen vollig jenes Urtheil, auch wenn man sie um eine bedeutende

Stufe des Alters und der Urspriinglichkeit hinaufriickt. m
Schwieriger, als die Frage nach dera Orte, ist die nach der Zeit unseres

Dialekts. Obwohl in einer fruhern Periode wurzelnd, setzen die Mandaischen

Schriften doch die Existenz des Islams voraus, konnen demnach, mogen auch

einzelne Theile alter sein, doch nicht vor dem Auftreten des Islams ihre letzte

Gestalt erhalten haben. Wir haben hier also einen terminus a quo fur die

jetzige Form der Sprache. Unsere Handschriften stammen, soweit die Daten

vorliegen, alle aus dem Ende des 16ten oder aus dem 17ten Jahrhundert; die

ausfiihrlichen Ausweise der Abschreiber iiber ihre Originale und iiber deren

Quelle u. s. w. fuhren uns wenigstens einige Jahrhunderte iiber diese Zeit

hinauf bis zur Abfassung der Bucher. Es bleibt uns also etwa ein Raum von

700— 1300 n. Chr. als muthmassliches Zeitalter der uns vorliegenden Ge-

stalt des Dialekts. Freilich schreiben noch die Abschreiber im 16ten und

17ten Jahrhundert in derselben Sprache; doch glaube ich Spuren von Un-

sicherheit in ihrem Gebrauch zu finden, aus denen folgen wiirde, dass sie

dieselbe nur auf litterarischem Wege, nicht als lebende Sprache kennen ge-

lernt batten. Wenn diese Sprache „oder vielmehr ein Jargon dieses Jargons"

noch bei den wenigen jetzigen Mandaern in Chuzistan (Petermann, Reise

U, 455), gebraucht wird, so haben wir darin wohl schwerlich eine eigent-

liche lebende Muttersprache zu sehen, sondern ein gelehrtes Kauderwalseh

wie das Latein bei den Monchen im Mittelalter und das Hebraische bei den

Juden bis auf die Neuzeit 1
).

A n h a n g.

Ueber das Facsimile in „R elation de divers voyages curieux
Tom. 1. Paris 1663 2)«.

In diesem Werke finden wir auf 2 Folioseiten ein ziemlich langes Stuck

leicht dieselbe, welche die Syrischen Lexikographen WsV; h -^ nennen. Vgl.

Larsow, de diall. ling. Syr. reliquiis.

1) Dass die Meisten die alte Sprache nicht mehr kennen, sagt Petermann II, 457.

2) Herausgeber ist Nicol. Melchisedeck Thevenot.



UBER DIE MUNDART DER MANDAER. 159

aus einera Mandaischen Buche nebst einem Alphabet und Syllabar am Ende.

Das Stiick ist aber voll der starksten Fehler, welche vermuthlich theilweise

auf Rechnung eines unwissenden Mandaischen Schreibers, theilweise auf die

des fliichligen Europaischen Kopisten zu setzen sind. So sind dfter Buchsta-

ben doppelt geschrieben z. B. ununzn [links Zeile 10) fur w>wp „alt",

Hnwema (XZ. 11) fiir N^Nnp, ganz falsche Buchstaben gesetzt z. B. *| fiir 3,

oft n fur > fz. B. iNJNNJn fur N-ON-o^n 1.15 und 16) *), Wdrter aus ein

ander gerissen (z. B. ni net* fiir N"»N»-rNp 1. 10) und annexible Buchstaben

getrennt.

Haufig sind gewisse Buchstabenverwechslungen : fur p steht immer a ; fur

d mehrmals x z. B. in«n — n-oon „er ging" Q. 26, rechts 3), nsn* fur

ndnd Ende" (1. 20); aber auch n-»ntidnd (sic) fur NW-nacNj; fur a zu-

weilen o in jnnonm; = pONW „Vergebung" 1. 5, ^NO>n = b^n „Erde"

1. 18, now „sieben" 1. 18 neben N3W 1. 25.

Das Merkwiirdigste sind aber folgende drei Erscheinungen :

1) fiir n-> e wird ^n geschrieben z. B. iN*priN"» „reiche" 1. 4, *»N"ina

„Manner" r. 9, -.ninSn „iiber
u

1. 4 ; fiir N"N (aye) aber v>n z. B. *Nn „Le-

benu (einmal ^n 1. 3), •»HO"M = N"N£-wp. Auch im Inlaut steht zuweilen

•>n fur i, e z. B. ^noti = *Otfl „Erde" 1. 18, paiw „siebzig" I. 19,

j
V18M — ji-psn „sie sagen" 1. 25, r. 2. Umgekehrt idnwo = towu

„wabr" r. 12.

Bei dera Suffix der 3. Pers. Sing. Mask, tritt das oben (J. 1) be-

sprochene Zeichen des n an z. B. mfi „ihm" (°iV), rrNruw „seinen Schlaf

"

r. 13, tfwma „auf seinem Kopf" 1. 26, r. 16.

3) Die Vokalisation ist viel sparsamer, indem kurze und lange Vokale

oft, jedoch ohne Konsequenz, fortgelassen werden. So wird auch in den

Diphthongen das n weggelassen z. B. -]NT»n = -]nvnn s

1) So wird auch, bis auf einmal 1. 3., immer en fur ^ geschrieben.

2) Mehrmals sleht fehlerhaft gar e* fttr ai und au z. B. ixmvrrn „glaubig" r. 12

(neben jeun-wa r. 9), RMennew = ewmenmn.
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Die beiden letzten Punkte lassen auf einen altera Zustand der Ortho

graphie schliessen,

Leider ist das Stuck

als d durch die bekannten Handschriften dargestellten.

o fehlerhaft geschrieben und gezeichnet, dass wir

durchaus nicht als Zeugen fur Sprachformen haben anfiihren diirfen

•

Verbesserungen und Zusatze.

S. 88 Zeile 15 lies mru*.

90

92

93

93

3 von unten lies A_

- 5 lies

14 &l|.

8 und S. 48 f. Das n in jiidsmi

96

ysw wird ebenso zu erklaren sein,

wie in den entsprechenden Possessivsuffixen vgl. S. 136 Anmerk. 2.

Arabischen j£\ gegenuber, wahrendDer Wurzel ^t, -»yi steht im

<J**j jr^j dessen Grundbedeutung „scharf, spitz" zu sein scheint,

schwerlich hiermit zusammenhangt.

99 Zeile 6 lies .okru_i fiir .o5ou_i.

104 Anra.2 Z. 3 lies |joi stalt \<n.

105 Anm. 2. Im Syrischen gehort ausser y hierher das in Cureton's Remains

of a very ancient recension of the gospels in Syriac (London 1858)

mehrfach vorkommende >• (71 1 + ^» + wie

in der Mischna,

38, 43 u. s. w.\
1 (vergl. z. B. Mattb. 15, 22; 20, 9. Joh. 4,

108. Wort des Textes lies fc*£>A2a

112 Zeile 6 lies .omj^oj fur
^

127. Das Wort lies nfi

f V

139 Zeile 12 lies enn statt jnn.
144 - 15 emaenap statt 'atNp.

Febl linden cht
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